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Verzeichnis der Veröffentlichungen vo n Georg Schnath 
(Nachtrag für die Jahre 1968-1978 ) 

Wenn Geor g Schnat h a m 6 . November 197 8 sei n achtzigste s Lebensjah r i n volle r 
geistiger un d körperliche r Frisch e vollendet , fes t entschlossen , sein e „Geschicht e 
Hannovers 1674-1714 " demnächs t fertigzustelle n -  dan n wir d e s de n Betrachter n 
einer s o große n Arbeitskraf t un d Arbeitskontinuitä t schwer , angemessen e Wort e 
des Dankes un d der Bewunderun g z u finden. 

Als 196 8 Georg Schnath s Buc h „Ausgewählt e Beiträg e zu r Landesgeschichte Nieder -
sachsens" erschien , d a wa r diese m inhaltsreiche n Sammelwer k au f S . 361-368 da s 
lange „Verzeichni s de r Veröffentlichunge n vo n Geor g Schnath " beigegeben , un d 
ein „Verzeichni s de r von Geor g Schnat h vergebene n bzw . betreuten Doktorarbeiten " 
schloß sic h au f S. 369-372 an . Der Ertrag eine s jahrzehntelange n erfolgreiche n Forscher -
lebens schie n sic h dami t i m wesentlichen , bi s au f di e „Geschicht e Hannover s 
1674-1714", gerunde t z u haben , un d die s vo r alle m rechtfertigt e di e beide n bei -
gegebenen Veröffentlichungsverzeichnisse . 

Aber diese s wa r ei n glückliche r Irrtum ; di e Verzeichniss e vo n 196 8 ware n nu r 
Zwischenergebnisse, un d so sieh t sic h di e jetzig e Redaktio n de s vo n Geor g Schnat h 
so lang e un d erfolgreic h herausgegebene n Niedersächsische n Jahrbuche s i n de r 
Lage, de m Schriftenverzeichni s vo n 196 8 eine n nich t gerad e kurze n Nachtra g folge n 
zu lassen . 

Sie verbinde t ih n mit Gruß un d Glückwunsch un d mit der vielleicht nich t unberech -
tigten Hoffnung , da ß 198 8 ode r wenigsten s 198 3 ei n weitere r Nachtra g erforderlic h 
sein werde . 

Die Herausgebe r 

I. S e l b s t ä n d i g e V e r ö f f e n t l i c h u n g e n 

18. Ausgewählt e Beiträg e zu r Landesgeschicht e Niedersachsens . Veröffent -
lichungen de s Institut s fü r historisch e Landesforschun g de r Universitä t 
Göttingen, Ban d 3 . A . Lax , Hildesheim , 1968 . III , 37 5 S. f 2 3 Tafeln . 
(Sammlung vo n 1 4 Aufsätzen , davo n neu : Di e Prinzessi n i n Ahlden , 
S. 166-257 , und : Di e Legio n Hanovrienn e 1803-181 1 , S . 280-329. ) 

19. Streifzüg e durc h Niedersachsen s Vergangenheit . A . Lax , Hildesheim , 
1968. III , 14 8 S. , 1 6 Tafeln . (Sammlun g vo n 1 1 Arbeiten , davo n neu : 
Die Wese r -  deutsch e Geschicht e i m Spiege l eine s Stromes , S . 65-81 , 
und: Die goldene n Tag e vo n Herrenhausen , S . 95-113. ) 

20. Geschicht e de s Lande s Niedersachse n (Territorien-Ploetz , Sonder -
ausgabe Niedersachsen) . Dari n Vorwor t un d S . 1-66 . Verla g Ploet z KG . 
Würzburg ( = H.Herder , Freiburg) , 196 8 (2 . Auflage) un d 197 3 (S.Auf -
lage). 

1 N d i . Jahrb . 
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21. Geschicht e Hannover s i m Zeitalte r de r 9 . Kur un d de r englische n Suk -
zession 1674—1714 . Herausgegebe n vo n de r Historische n Kommissio n 
für Niedersachse n un d Bremen . Ban d II : 1693-1698 . A . Lax , Hildeshei m 
1976. XVI, 54 7 S. , 2 5 Tafeln . 

22. Desgl . Ban d III : 1698-171 4 (ohn e di e Vorgeschicht e de r englische n 
Sukzession). A . Lax, Hildesheim , 1978 . XVI , 79 6 S. , 2 2 Tafeln , 1  Karte . 

23. Sophi e Dorothe a un d Königsmarck . Di e Ehetragödi e de r Kurprinzessi n 
von Hannover . Einzelveröffentlichun g au s de r „Geschicht e Hannover s 
1674-1714" Ban d II , S . 129-221 . A . Lax , Hildesheim , 1976 . VIII , 10 0 S . 

24. Vo m Sachsenstam m zu m Land e Niedersachsen . 2 . verbesserte un d er -
weiterte Auflage , herausgegebe n vo n de r Nds . Landeszentral e fü r 
politische Bildun g zu m 30jährige n Bestehe n de s Lande s Niedersachse n 
(im Rahme n eine r Festschrift : Lan d Niedersachsen . Traditio n un d Gegen -
wart). Druck be i Sponholtz , Hemminge n 1976 . 1 8 S. , 2  Tafeln . 

IL Z e i t s c h r i f t e n a u f s ä t z e u n d B e i t r ä g e z u 

S a m m e l w e r k e n (i n Auswahl ) 

84. Dr . Alber t Brauc h 1889-196 8 (Nachruf) . In : Nieders . Jahrbuch fü r Landes -
geschichte Bd . 40, S. 284-285. A. Lax , Hildesheim , 1968 . 

85. Geleitwor t zu : Tardit o Ameri o Rosalto , Italienisch e Architekten , Stukka -
turen un d Bauhandwerke r de r Barockzei t i n de n weifische n Länder n 
und i m Bistu m Hildesheim . Nachr . de r Akademi e d . Wissenschafte n 
Göttingen, Phil.-hist . Klasse , 196 8 (Hef t 6) , S . 129-130 . Vandenhoec k & 
Ruprecht, Göttingen , 1968 . 

86. Heinric h I . (Mirabilis ) un d Heinric h II . (d e Graecia ) vo n Braunschweig -
Lüneburg-Grubenhagen. In : Neu e Deutsch e Biographie , hrsg . vo n de r 
Historischen Kommissio n be i de r Bayerische n Akademi e de r Wissen -
schaften, Bd . 8, Sp. 349-350. Duncke r und Humblot, Berlin , 1969 . 

87. Kar l Brand i (1868-1946) . In : Niedersächsisch e Lebensbilde r Bd . 6, S . 1-4 8 
(die Anhäng e I  u . I I gemeinsa m mi t Dr . Annelie s Ritter) . A . Lax , Hildes -
heim, 1969 . 

88. Di e Personalunio n zwische n Großbritannie n un d Hannove r 1714-1837 . 
In: Lüneburge r Blätte r Hef t 19/20 , S . 5-18. Lüneburg , 1968/196 9 (er -
schienen 1970) . 

89. Karten : Herzogtu m Sachse n u m 100 0 un d 1180 . In : Große r Historische r 
Weltatlas, herausgegebe n vo m Bayerische n Schulbuchverlag , München , 
1970, II . Teil, Karte 1 1 1 a  +  b . 
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90. Di e Kurprinzessi n Sophi e Dorothe a i n französische r Sicht . Zugleic h ei n 
Wort i n eigene r Sach e über : Pau l Morand , Ci-gi t Sophi e Dorothe e 
de Cell e (Flammarion , Paris , 1968) . In : Nieders . Jahrbuch fü r Landes -
geschichte Bd . 41/42, S . 206-213 . A . Lax , Hildesheim , 1970 . 

91. Niedersachse n i m Große n Historische n Weltatlas . In : Nieders . Jahr -
buch für Landesgeschicht e Bd . 43, S . 16B-174 . A . Lax , Hildesheim , 1971 . 

92. Ott o Fahlbusc h 1888-197 1 (Nachruf) . In : Nieders . Jahrbuc h fü r Landes -
geschichte Bd . 43, S . 335-336 . A . Lax , Hildesheim , 1971 . 

93. Hoya , Grafe n von . In : Neu e Deutsch e Biographi e Bd . 9, S . 666-667 . 
Duncker un d Humblot , Berlin , 1972 . 

94. Helmu t Rosche r f . Nachruf . In : Niedersachsen , 72 . Jahrgang, 1972 , Hef t 6 , 
S. 260-261 . A . Lax , Hildesheim , 1972 . 

95. Kurzrefera t übe r de n 2 . Band, gehalte n bei m 2 . Leibniz-Kongreß i n 
Hannover: Geschicht e Hannover s i m Zeitalte r de r 9 . Kur un d de r eng -
lischen Sukzessio n 1693-1714 . In : Studi a Leibnitian a 4 , S . 264-267 . 
Franz Steine r Verlag , Wiesbaden , 1972 , 

96. Augus t La x senio r 1898-1972 . Nachruf . In : Nieders . Jahrbuc h fü r Landes -
schichte Bd . 44, S. 455. A . Lax , Hildesheim , 1972 . 

97. Mi t de m Sachsenro ß durc h Niedersachsen s Geschichte . In : Niedersachsen . 
Junges Lan d mi t alte m Namen , Neuausgab e 1973 , S . 7-19 . Landeszentral e 
für politisch e Bildung , Hannover , 1973 . 

98. Da s Schicksa l de s Klostergut s i n de n frühere n Weifenlande n un d sein e 
besondere Rechtsstellun g i m heutige n Land e Niedersachsen . In : Blätte r 
für deutsch e Landesgeschicht e Bd . 109 , S . 265-269 . Selbstverla g de s 
Gesamtvereins, Göttingen , 1973 . 

99. Si e saße n i m Turm e „Himmelhoch" . Zwe i Staatsgefangen e i m Waldemar -
turm z u Dannenber g 1704-171 4 (N.D.Pipe r v . Loevencron u . Comt e 
de l a Verne) . In : Hannoversche s Wendland , 4 . Jahresheft de s Heimat -
kundlichen Arbeitskreise s Lüchow-Dannenberg , 1973 , S . 1 - 1 2 . 

100. Werne r Spie ß 1891-1972 . Nachruf . In : Nieders . Jahrbuc h fü r Landes -
geschichte 45 , S. 5 1 1 . A . Lax , Hildesheim , 1973 . 

101. Hugo , Ludol f (1632-1704) . In : Neu e Deutsch e Biographi e Bd . 10 , S . 27-28 . 
Duncker un d Humblot , Berlin , 1974 . 

102. Ilten , Jobs t Herman n v . (1649-1703) . In : Neu e Deutsch e Biographi e 
Bd. 10 , S . 143 . Duncker un d Humblot , Berlin , 1974 . 

103. Johan n Friedrich , Herzo g vo n Braunschweig-Lünebur g (Hannover ) 
1625-1679. In : Neu e Deutsch e Biographi e Bd . 10 , S . 418-419 . Duncke r un d 
Humblot, Berlin , 1974 . 
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104. Friedric h Prüse r 1892-197 4 (Nachruf) . In : Nieders . Jahrbuc h fü r Landes -
geschichte Bd . 46/47, S . 477-478. A . Lax , Hildesheim , 1975 . 

105. Friedric h Busc h 1891-197 4 (Nachruf) . In : Nieders . Jahrbuc h fü r Landes -
geschichte Bd . 46/47, S . 416-417 . A . Lax , Hildesheim , 1975 . 

106. Di e Überwältigun g Braunschweig-Wolfenbüttel s durc h Hannove r un d 
Celle z u Begin n de s Spanische n Erbfolgekrieges , Mär z 1702 . In : Braun -
schweigisches Jahrbuc h Bd . 56, S . 21- 100 . Mi t 1  Planskizze . Selbstverla g 
des Braunschw. Geschichtsvereins , Braunschweig , 1975 . 

107. Göttinge r Tagebuc h Oktobe r 191 8 bi s Mär z 1919 . In : Göttinge r Jahrbuc h 
Bd. 24, S . 171-203 . Selbstverla g de s Göttinge r Geschichtsvereins , Göttin -
gen, 1976 . 

108. Brief e de s Prinze n un d Kurfürste n Geor g Ludwi g (Georg s I. ) a n sein e 
Mutter Sophi e 1681-1704 . In : Nieders . Jahrbuc h fü r Landesgeschicht e 
Bd. 48, S. 249-305. A. Lax , Hildesheim , 1976 . 

109. Neue s übe r de n niedersächsische n Orientreisende n Wilhel m vo n Bolden -
sele (1334/35) . In : Nieders . Jahrbuc h fü r Landesgeschicht e Bd . 48 , S . 43 3 
bis 435. A. Lax , Hildesheim , 1976 . 

1 10. Zwische n Stuar t un d Hannover . Neu e englisch e Forschunge n übe r di e 
hannoversche Sukzessio n i n Großbritannien . In : Nieders . Jahrbuc h fü r 
Landesgeschichte, Bd . 48, S. 437-441 . A . Lax , Hildesheim , 1976 . 

1 1 1 . Gebhar d v . Lenthe 1892-197 5 (Nachruf) . In : Nieders . Jahrbuch fü r Lan -
desgeschichte Bd . 48, S. 543-544 . A . Lax , Hildesheim , 1976 . 

1 12 . Dr . Herber t Röhri g 1903-1977 . De r Lebenswe g eine s Heimatfreundes . In : 
Niedersachsen, 77 . Jahrgang, 1977 , Hef t 2 , S . 42-43 . Goetz-Druck , Wuns -
torf, 1977 . 

1 13 . Zwische n Adelsherrschaf t un d Demokratie . Festvortra g zu r 725-Jahrfeie r 
der Stad t Northei m (4 . Juni 1977) . In : Northeime r Neuest e Nachrichte n 
1977, Beiblat t „De r Heimatfreund " Nr . 26 (30 . Juni u . 26 . Juli). Nort -
heim, 1977 . 

114. Ei n Blic k i n di e Geschicht e Niedersachsens . In : „Niedersächsisches" . 
Bildband, hrsg . vo n de r Nieders . Landesregierung . 4  Seiten . Hannover , 
1978. 

1 1 5 . „Vo n de r erste n Opera , s o ann o 167 8 exhibire t worden" . Artike l i n de r 
Hann. Allg. Zeitun g vo m 28729 . Jan. 1978 . Hannover , 1978 . 

1 16 . Ei n ne u entdeckte r Ausbaupla n vo n Schlo ß Herrenhause n u m 1700 . In : 
Niedersachsen, 78 . Jahrgang, 1978 , Heft 2 , S . 2 12 -2 13 . 
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b e t r e u t e n a b g e s c h l o s s e n e n D o k t o r a r b e i t e n 

Mit Angab e de r erfolgte n Veröffentlichungen . 
(In Klammern da s Jah r de r Doktorprüfung ) 

33. E c k e r t , Hors t (1969) : G . W . Leibniz ' Scriptores  Rerum  Brunsvicen-
sium. Entstehun g un d historiographisch e Bedeutung . =  Veröffentlichun -
gen de s Leibniz-Archiv s 3  (hrsg . vo n de r Niedersächsische n Landes -
bibliothek), Frankfurt/Mai n 1971 . XIX , 15 5 S . 

34. E  r 1 e r  ,  Gernot (1972) : Da s mittelalterlich e Territoriu m Grafschaf t Hoy a 
1202-1582. Dissertationsdruck , o , O. u . J . 370+9 1 +  1 0 S. , 8  Karte n sowi e 
Stamm- und Zeittafeln . 

35. G r a m a t z k i , Hors t (1972) : Da s Stif t Fredelslo h vo n de r Gründun g 
bis zu m Erlösche n seine s Konvents . Historisch e un d baugeschichtlich e 
Untersuchungen. =  Studie n zu r Einbecke r Geschicht e 5 , Einbec k 1972 . 
VIII, 23 1 S . 

36. K n a k e , Gerhar d (1969) : Preuße n un d Schaumburg-Lipp e 1866-1933 . = 
Niedersachsen un d Preuße n 9  (Veröffentlichunge n de r Historische n 
Kommission fü r Niedersachse n XXV) , Hildesheim 1970 . IX , 20 3 S . 

37. L e e r h o f f , Heik o (1968) : Friedric h Ludwi g v . Berlepsch , hannover -
scher Hofrichter , Land - un d Schatzra t un d Publizis t (1749-1818) . =  Nie -
dersächsische Biographie n 3  (Veröffentlichunge n de r Historische n Kom -
mission fü r Niedersachse n XXII) , Hildesheim 1970 . XI , 276 S . 

38. v a n L e n g e n , Haj o (1969) : Geschicht e de s Emsigerlande s vo m frühe n 
13. bi s zu m späte n 15 . Jhdt. =  Abhandlunge n un d Vorträg e zu r Ge -
schichte Ostfriesland s 53 , Auric h 197 3 un d 1976 . Tei l I : Textband , 34 2 S. ; 

Teil 2 : 2 1 Stammtafeln , 5 3 Karten , 1 7 Pläne , 1 1 5 Abb . 

39. M  a  a  t z ,  Helmu t (1969) : Bismarc k un d Hannove r 1866-1898 . -  Nieder -
sachsen un d Preuße n 8  (Veröffentlichunge n de r Historische n Kommissio n 
für Niedersachse n XXV) , Hildeshei m 1970 . VII , 203 S . 

40. M ü l l e r - S c h e e ß e l , Karste n (1972) : Jürge n Christia n Findorf f un d 
die Kurhannoversch e Moorkolonisatio n i m 18 . Jahrhundert. —  Veröffent -
lichungen de s Institut s fü r historisch e Landesforschun g de r Universitä t 
Göttingen 7 , Hildeshei m 1975 . VI , 225 S , 

41. R ä d i s c h , Wolfgan g (1970) : Di e Evangelisch-lutherisch e Landeskirch e 
Hannovers un d de r preußisch e Staa t 1866-1885 . =  Niedersachse n un d 
Preußen 1 0 (Veröffentlichunge n de r Historische n Kommissio n fü r Nieder -
sachsen XXV) , Hildeshei m 1972 , IX , 29 4 S , 
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42. R ü d e b u s c h , Diete r (1970) : De r Antei l Niedersachsen s a n de n Kreuz -
zügen un d Heidenfahrten . —  Quelle n un d Darstellunge n zu r Geschicht e 
Niedersachsens 80 , Hildesheim 1972 . XII, 272 S. , 2  Tafeln . 

43. S c h ö n i n g h , Enn o (1969) : De r Johanniterorde n i n Ostfriesland . = 
Abhandlungen un d Vorträg e zu r Geschicht e Ostfriesland s 54 , Auric h 
1973. 15 4 S „ 1 5 Karte n un d Abbildungen . 

44. S t o r c h , Dietma r (1971) : Di e Landständ e de s Fürstentum s Calenberg -
Göttingen 1680-1714 . =  Quelle n un d Darstellunge n zu r Geschicht e Nie -
dersachsens 81 , Hildeshei m 1972 . VIII , 303 S . 

45. S t u b b e n d i e k , Diete r (1973) : Stif t un d Stad t Helmsted t i n ihre n 
gegenseitigen Beziehungen . Dissertationsdruck , Göttinge n 1974 . [IV] , 
296 S . 

46. V e d d e l e r , Pete r (1969) : Di e territorial e Entwicklun g de r Grafschaf t 
Bentheim bi s zu m End e de s Mittelalters . =  Studie n un d Vorarbeite n 
zum Historische n Atla s Niedersachsen s 25 , Göttinge n 1970 . 10 6 S. , 
5 Stammtafeln , 1 3 Karten . 

Von G . Schnat h angereg t un d bi s z u seine r Emeritierun g (1967 ) betreu t 
wurde di e Promotionsschrif t vo n 

47. L a m p e , Klaus : Oldenbur g un d Preuße n 18 15- 187 1 . =  Niedersachse n 
und Preuße n 1 1 (Veröffentlichunge n de r Historische n Kommissio n fü r 
Niedersachsen XXV) , Hildeshei m 1972 . XII, 361 S . 

Die Promotio n vollzo g i n diese m Fall e 197 0 de r Lehrstuhlnachfolge r 
Prof, Dr . Hans P a t z e . 



Wandlungen der niedersächsischen Agrarwirtschaf t 
im 19. Jahrhundert 

Vorträge auf der Tagung der Historischen Kommission für Niedersachsen 
und Bremen in Cloppenburg am 27728. Mai 1976 

1. 

Die niedersächsische Landwirtschaft i m Zeitalter 
der Industrialisierung 

1820-1914 

Von 

W a l t  e r A c h i 11 e  s 

Vorbemerkung 

Die Entwicklun g de r Landwirtschaf t Niedersachsen s vo m Begin n de s 19 . 
bis zu r Mitt e de s 20 . Jahrhunderts is t bereit s vo n Wächte r beschriebe n 
worden l . I n diese m Überblic k wir d nich t beabsichtigt , da s von ihm gebracht e 
Material i n größere m Umfan g z u ergänzen. E s sol l vielmeh r versuch t werden , 
die wesentliche n Entwicklungslinie n herauszuarbeite n un d Zusammenhäng e 
aufzuzeigen. Beide s erschein t nöti g un d sinnvol l z u sein , den n Wächte r ha t 
in seine r Untersudiun g beid e Aufgabe n höchsten s gestreift . 

Die Bevölkerungsbewegun g 

So wei t demographisch e Erkenntniss e zurückreiche n un d hinreichend unter -
baut werde n können , läß t sic h ein e ständig e Bevölkerungsvermehrun g er -
kennen. De r sei t de m Mittelalte r aufwärtsgerichtet e Tren d wurd e allerding s 
mehrmals unterbrochen . Scho n z u merowingische r Zei t vermindert e ei n ge-
häuftes Auftrete n de r Beulenpes t di e Bevölkerung , ei n zweite s Ma l gescha h 
das nac h 1348 . De n Rückgan g schätz t ma n au f immerhi n ei n Dritte l un d 
erst i n de r zweite n Hälft e de s 16 . Jahrhunderts wurd e de r alt e Stan d wiede r 

1 H a n s - H e l m u t W ä c h t e r , Di e Landwirtschaf t Niedersachsen s vo m Begin n 
des 19 . bis zur Mitte de s 20. Jahrhunderts, Bremen-Hor n 195 9 (Schriften d . wirtsch. -
wiss. Ges . z . Studium Niedersachsens , N F Bd. 72), passim . 



8 W a l t e r Achille s 

erreicht 8 . De n dritte n große n Einschnit t verursacht e de r Dreißigjährig e 
Krieg, de m wiederu m ei n Dritte l de r Einwohne r zu m Opfe r gefalle n sei n 
s o l l 3 . I n Niedersachse n ha t di e Zah l de r Kriegsopfe r jedoc h nu r 1 0 v . H . be -
tragen 4 . Di e Menschenverlust e dürfte n bi s 168 0 ungefäh r wiede r aus -
geglichen worde n sein . Di e Bevölkerungszunahm e setzt e erneu t ei n un d 
führte anschließen d z u eine m spürbare n Anstie g de r Einwohnerzahle n i n 
Stadt un d Land 5 . Nac h de n Befreiungskriege n wuch s di e Bevölkerun g er -
heblich rascher , un d di e Verelendun g weite r Kreis e de r ländliche n Be -
völkerung begann . 

T a b e l l e 1 

Bevölkerungsentwicklung i n Niedersachsen 

Land (Provinz ) 182 1 190 5 Zuwach s i n v . H . 

Hannover 1  44 2 000 2  678 000 85, 7 
Braunschweig 23 2 00 0 48 6 000 109, 4 
Oldenburg 19 1 00 0 38 0 000 98, 9 
Schaumburg-Lippe 2 1 00 0 4 5 000 112, 7 
Insgesamt *  1  88 6 000 3  58 8 000 90, 2 

* Da s Additionsergebnis beruh t au f den Ursprungswerten . 

Quelle: Gusta v Uelschen , Di e Bevölkerun g i m Wirtschaftsgebie t Niedersachsen s 
1821-1939. Oldenbur g i . O. 194 2 (Provinzial-Inst . f . Landesplanung , Landes - u . Volks -
kde, v . Nds . a. d. Univ . Göttinge n -  Veröffentlichunge n - , Reih e B , Bd. 3). S. VII. 

Wie di e Tabell e zeigt , überbiete n Schaumburg-Lipp e un d Braunschwei g de n 
Durchschnitt offensichtlic h a m stärksten . Di e überdurchschnittlich e Zunahm e 
läßt sic h i n beide n Fälle n leich t erklären . I n Schaumburg-Lipp e blüht e i m 
19. Jahrhunder t de r Kohle - un d Kalibergba u auf . I n Braunschwei g betrie b ma n 

* W i l h e l m A b e l , Geschicht e de r deutsche n Landwirtschaf t vo m frühe n Mittel -
alter bis zum 19. Jahrhundert, Stuttgar t (1962 ) (Deutsch e Agrargeschichte , II) , S. 140 . 

» G ü n t h e r F r a n z , De r Dreißigjährig e Krie g un d das deutsch e Volk , Stuttgar t 
1961 (Quell , u. Forsch, z. Agrargesch., Bd . VII), S. 47. 

4 Ebd. , S. 8 . Den Ausführungen A r n d t s , de r hier S , 9  Anm . 2 3 zitier t wird , kan n 
nicht zugestimm t werden . Niedersachse n ha t mi t Sicherhei t Bevölkerungsverlust e 
hinnehmen müssen . Dafü r spreche n di e Lagerbüche r i m Hauptstaatsarchi v Hanno -
ver fü r Calenberg , di e Annahm e neue r Untertane n i n de n Amtsakten , sieh e auc h 
Staatsarchiv Wolfenbüttel , un d schließlic h se i auc h au f di e Arbei t vo n A l f r e d 
K e  i 1 i t z verwiese n (Di e Wirkunge n de s Dreißigjährigen Kriege s i n den Wittums-
ämtern de s Herzogtum s Braunschweig-Wolfenbüttel , Wolfenbütte l 193 8 [Quell , u . 
Forsch, zu r braunschw. Geschichte] , S . 9 ff.). Di e Angab e Arnd t erschein t auc h des -
halb unglaubhaft , weti l e r bereits damal s fü r die vier Bezirk e Lüneburg , Hannover , 
Bremen un d Oldenburg ein e Bevölkerungszah l vo n 92 0 000 Persone n angibt . Nac h 
U e l s c h e n (sieh e Tabell e 1 , Quelle ) betru g si e noch 182 1 ers t gu t 700000 Men -
schen. 

5 W a l t e r A c h i l l e s , Di e steuerlich e Belastun g de r braunschweigdsche n Land -
wirtschaft un d ihr Beitrag z u den Staatseinnahmen, Hildeshei m 197 2 (Quell, u. Darst. 
z. Gesch . Niedersachsens , Bd . 82) , S. 23 ff. 



Niedersächsische Landwirtschaf t 1820-191 4 9 

schon sei t de m 18 . Jahrhundert ein e ausgesproche n merkantilistisch e Wirt -
schaftspolitik, di e au f ein e Förderun g de r Gewerb e un d ein e en g dami t ver -
bundene Peuplierungspoliti k abzielte . Demnac h ware n e s di e zusätzlic h ge -
schaffenen Arbeitsplätz e un d di e mi t ihne n verbunden e Möglichkeit , ein e 
Familie z u gründen , di e ei n raschere s Wachse n de r Bevölkerun g erlaubten . 

Wie unterschiedlic h di e Entwicklun g i n Stad t un d Lan d verlaufe n konnte , 
zeigt sich , wen n ma n di e Zahle n fü r di e Regierungsbezirk e de r Provin z Han -
nover überprüft . Auric h (68, 4 v .H. ) , Hildeshei m (67, 2 v . H.) , Lünebur g (63, 0 
v. H. ) un d Osnabrüc k (50, 4 v . H. ) bliebe n hinte r de m Provinzdurchschnit t 
deutlich zurück , währen d ih n Hannove r mi t 156, 1 v . H . gan z erheblic h übertraf . 
Die tatsächliche n Verhältniss e gebe n sic h abe r ers t dan n i n alle r Klarhei t z u 
erkennen, wen n ma n da s Wachstu m de r Stad t Hannove r betrachtet . De r über -
durchschnittliche Anstie g i m Regierungsbezir k Hannove r beruht e nämlic h 
ausschließlich au f de r Bevölkerungszunahm e i n de r gleichnamige n Provinz -
hauptstadt. Si e erreicht e immerhi n 1  037, 0 v . H . un d wurd e i n Braunschwei g 
(312,5 v . H . ) 6 un d Hildeshei m (287, 7 v.H. ) auc h nich t annähern d erreicht 7. 
Dennoch is t di e Konzentratio n vo n Gewerb e un d Industri e i n de n dre i 
Städten nich t z u verkennen . Si e ware n un d sin d di e Kristallisationspunkt e de r 
Industrialisierung un d dami t de r Bevölkerungs Vermehrung. Si e erfolgt e aller -
dings damal s scho n nich t au s eigene r Kraft , sonder n durc h Zuwanderun g vo m 
Lande. 

Die Binnenwanderun g vo m Land e i n di e Stad t ha t scho n frü h di e Ge -
müter bewegt . Meisten s wurd e si e i n leidenschaftliche n Worte n beklag t un d 
der Stadt , diese m alle s verschlingende n Moloch , diese m Hor t de r Ver -
flachung un d Unmoral , all e Schul d i n di e Schuh e geschoben . Di e unschuldig e 
Landbevölkerung erla g nac h diese r Anschauun g de n mannigfaltige n Ver -
führungen un d Versuchungen , di e i n de r Stad t gebote n wurden . Gena u da s 
Gegenteil is t richtig.  Da s Lan d wa r nich t meh r i n de r Lage , de r steti g wach -
senden Zah l vo n Mensche n ausreichend e Beschäftigungs - un d Verdienst -
möglichkeiten anzubieten . Abe l ha t da s i n grundsätzliche n Ausführunge n 
überzeugend nachgewiesen 8 . I n Niedersachse n dürft e de r Pauperismu s i n 
manchen Gebiete n noc h ausgeprägte r hervorgetrete n sei n al s anderswo . 

Hier hatt e sic h bereit s nac h de m Dreißigjährige n Krieg e di e scho n frühe r 
vorhandene unterbäuerlich e Schich t gan z erheblic h ausgeweitet . Si e fan d 

* H e r m a n n K l e i n a u , Geschichtliche s Ortsverzeichni s de s Lande s Braunschweig , 
Hildesheim 196 7 (Veröff . d . Hist. Komm. f . Nds. , XXX), S. 95. 

7 Hannover : Wi e Tabell e 1 , Quelle . Braunschweig : Wi e Anm . 6 , Stichwor t Braun -
schweig, Hildesheim : J o h a n n H e i n r i c h G e b a u e r , Di e Bewegun g de r 
Hildesheimer Bevölkerun g vo n 180 3 bi s 1910 . In : Alt-Hildeshei m Nr . 6 , 1925 , 
S, 51-54 , hier : S . 5 2 f. 

8 W i l h e l m A b e l , De r Pauperismu s i n Deutschlan d a m Voraben d de r industriel -
len Revolution , (Hannover ) 197 0 (herausgegebe n v . d . Nds . Landeszentral e f . pol . 
Bildung). D  e r s ., Massenarmut un d Hungerkrisen i m vorindustriellen Deutschland , 
Göttingen (1972 ) (Klein e Vandenhoeck-Reih e 352/353/354) . Betide passim. 
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keineswegs ih r Bro t i n de r Landwirtschaft , Selbs t Vollbauernhöf e gabe n 
während de s gesamte n Jahre s nu r zwische n 5  un d 1 0 Reichstale r fü r Hilfs -
kräfte aus f t . Si e wurde n praktisc h nu r währen d de r Getreideernt e benötigt . 
Im Höchstfalle , fall s Naturalverpflegun g gewähr t wurd e un d de r Geldloh n 
deshalb nu r 4  Mariengrosche n pr o Ta g betrug , reicht e di e Summ e vo n 1 0 Ta -
lern fü r 9 0 Arbeitstage . Frühe r stande n sic h abe r Hilfskräft e suchend e Bauer n 
und arbeitsheischend e Köter , Brinksitzer , Anbaue r un d Häusling e durchau s 
nicht i m Verhältni s vo n 1  :  1  gegenüber . I m Gegenteil , i n manche n Dörfer n 
schwoll e s au f 1  :2 0 an . Dan n blie b nu r noc h ei n Arbeitsangebo t j e Kop f 
übrig, da s nu r fü r wenig e Tag e i m Jah r eine n Verdiens t verhieß . Di e ver -
hältnismäßig gering e Zah l landwirtschaftliche r Großbetrieb e verma g diese s 
Verhältnis nich t grundlegen d z u ändern . Wen n dennoc h di e Zusiedlun g i n 
Dörfern mi t Gutsbetriebe n meisten s überdurchschnittlic h ausfiel , s o dürft e 
ein andere r Grun d ausschlaggeben d gewese n sein . Di e Güte r konnte n ehe r 
als Bauernhöf e ihre n Helfer n eine n Morge n Lan d abtreten , au f de m Lei n 
gebaut wurde . Desse n Weiterverarbeitun g verschafft e de n Häuslinge n a n 
etlichen Tage n Beschäftigung . Abe r auf s Ganz e gesehe n gewährt e auc h 
dieser Nebenerwer b kei n ausreichende s Einkomme n 1 0 . 

Wie schar f di e Bodenfruchtbarkei t ursprünglic h di e Siedlungsdicht e be -
grenzte, zeige n di e entsprechende n Zahle n fü r di e einzelne n Verwaltungs -
einheiten. 

T a b e l l e 2 

Bevölkerungsdichte i n Niedersachsen 182 1 und 1905 je km 2 

Gebiet 1821 1905 v. H. (182 1 
Hannover 47 120 255 
Hildesheim 63 106 168 
Lüneburg 23 37 161 
Stade 30 58 193 
Osnabrück 37 56 151 
Aurich 43 72 167 
Provinz Hannove r 37 69 186 
Braunschweig 63 132 210 
Oldenburg 35 70 200 
Schaumburg-Lippe 62 132 2 13 

Quelle: Uelschen , a.a.O . S . VIII. Di e Zah l fü r Braunschwei g i m Jahr e 182 1 wurd e an -
hand de r Ursprungszahle n (S . VII) korrigiert . 

• Hauptstaatsarchi v Hannover , Hann . 7 6 a XI , 1  Nr . 24. 
1 0 W a l t e r A c h i l l e s , Di e Bedeutun g de s Flachsanbaue s i m südliche n Nieder -

sachsen fü r Bauer n un d Angehörige de r unterbäuerliche n Schich t i m 18 . und 19 . Jahr-
hundert. In : Agrarische s Nebengewerb e un d Forme n de r Reagrarisierun g i m Spät -
mittelalter un d 19./20 . Jahrhundert , Hg. : Herman n Kellenbenz , Stuttgar t 1975 , 
S. 109-124 , hier : S . 12 1 f  a n diese r Stell e auc h weiter e Literatur . 
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Hildesheim, Braunschwei g un d Schaumburg-Lippe , wenige r schar f aus -
geprägt Hannove r un d Auric h liege n übe r de m Provinzdurchschnitt , Osnabrüc k 
hält ihn , Oldenburg , Stade , vo r alle m Lünebur g erreiche n ih n nicht . I n de n 
drei zuletz t genannte n Gebiete n dehnte n sic h Heideflächen , Wiese n un d 
Weiden mi t hohe m Grundwasserstan d erschwerte n di e Nutzung , un d sandig e 
Ackerböden lieferte n nu r gering e Erträge . Bo t di e aufkeimend e Industri e 
kaum zusätzlich e Arbeitsplätz e an , s o mußt e di e Bevölkerun g langsame r 
anwachsen al s anderswo . Da s triff t fü r Lüneburg , Stade , Osnabrüc k un d 
Aurich zu , ähnliche s gil t fü r Oldenburg , w o 190 5 praktisc h auc h nu r di e 
durchschnittliche Bevölkerungsdicht e wi e i n de r Provin z Hannove r erziel t 
wurde, di e prozentual e Steigerun g abe r wege n de s geringe n Anfangswerte s 
besonders hoc h ausfällt . Ei n schlagende s Beispie l abe r is t di e Landdroste i 
Hildesheim. 

Auch best e Böde n ließe n nu r ein e Zunahm e de r Bevölkerun g u m 6 8 v . H . 
zu. Ei n Verzich t au f di e Industrialisierun g bedeute t unterdurchschnittliche s 
Wachstum. D a abe r di e Zah l de r Bewohne r i m gleiche n Zeitrau m i n Nieder -
sachsen u m 90, 2 v . H. anstieg , wa r de r überschüssig e Tei l gezwungen , seine n 
Lebensunterhalt vo r alle m i n de n Städte n z u suche n -  ode r auszuwandern 1 1 . 
Tabelle 2  zeigt , au s welche n Gebiete n ei n Tei l de r Bewohne r abwander n 
mußte, nämlic h jenen , i n dene n di e Bevölkerungszunahm e unte r 19 0 v . H . 
blieb, un d di e zusätzlic h Mensche n aufnehme n konnten . Di e Ström e de r 
Binnenwanderung zeichne n sic h nunmehr ab . 

Das eigentlich e Proble m würd e indesse n unzulässi g verschleiert , wen n di e 
Entwicklung de s Bevölkerungswachstum s nich t hinreichen d herausgearbeite t 
wird. Die Ubersich t erleichter t di e nachfolgende Tabelle . 

T a b e l l e 3 

Bevölkerungsentwicklung i n Niedersachsen von 182 1 bis 1905 

Zeit Bevölkerun g absolu t i n v. H . v . H.-Punkte/Jah r 
1821 1  88 6 000 10 0 — 
1848 2  264 000 12 0 0,7 4 
1871 2  548 000 13 5 0,6 5 
1885 2  843 000 15 1 2,6 6 
1905 3  58 8 000 19 0 1,9 5 
Quelle: Sieh e Tabell e 1 . 

1 1 Zahle n übe r di e Auswanderun g bring t fü r Hannove r un d Oldenbur g W ä c h t e r , 
wie Anna , 1 , S . 8 . Fü r Braunschwei g könne n di e Arbeite n vo n F r i t z G r ü n e 
herangezogen werde n (Auswandererliste n de s ehemalige n Herzogtum s Braun -
schweig ohn e di e Stad t Braunschwei g un d de n Landkrei s Holzminde n 1846-1871 , 
Braunschweig 187 1 [Quell , u . Forsch , z . braunschw . Gesch. , Bd . 20) , doc h fehl t -  wi e 
der Tite l anzeig t -  de r wichtigst e Kreis : Holzminden ) ode r di e vo n B  u c h h o 1 z , 
wie Anm , 39 , S . 4 7 ff . 
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Die Bevölkerungsbewegun g wir d besonder s deutlich , wen n ma n di e Zu -
nahme i n Prozentpunkte n j e J ah r betrachtet . Zuers t ware n 2 7 Jahr e er -
forderlich, u m ei n Wachstu m vo n 2 0 v . H . z u bewirken . Danac h sink t di e 
Intensität soga r ab . In den nächsten 1 5 Jahren , nämlic h vo n 187 1 bi s 188 5 abe r 
steigt di e Einwohnerzah l u m 1 6 Prozentpunkte , pr o Jah r als o u m immerhi n 
1,1 Punkte , an . Anschließen d nimm t da s jährlich e Wachstu m noc h einma l 
erheblich zu. 

Durch di e Bevölkerungszunahm e wurde n de r Landwirtschaf t zwe i Auf -
gaben vo r alle m i n de r erste n Hälft e de s 19 . Jahrhunderts gestellt . Ein e 
Industrialisierung bahn t sic h nämlic h bi s 184 8 s o gu t wi e ga r nich t an : Vo n 
der Landwirtschaf t allei n wäre n demnac h 2 0 v . H. Mensche n meh r z u be -
schäftigen un d z u ernähre n gewesen . Zumindes t be i de r erste n Aufgab e 
scheitert sie ; den n de r Anba u de s Lein s un d da s Leinengarnspinne n werde n 
in diese n Jahre n unrentabe l u , billig e importiert e Baumwoll e un d mecha -
nische Spinn - un d Webstühl e nehme n eine m große n Tei l de r ländliche n Be -
völkerung da s Brot , di e Landwirtschaf t intensivier t sic h s o langsam , da ß kein e 
Ersatzbeschäftigung gefunde n wird . Di e Mensche n wander n aus . Ei n erste r 
Höhepunkt zeichne t sic h u m 1846/5 0 ab . Bezieh t ma n di e Zah l de r Bewohner , 
die zwische n 182 4 un d 186 4 da s Königreic h Hannove r verließen , au f di e 
gleichzeitig erfolgt e Bevölkerungszunahme , s o ware n e s immerhi n 6 6 v . H.1 8 . 
Selbst i n de n 80e r Jahre n is t di e Auswanderun g noc h beträchtlich . Da s 
sprunghafte Anwachse n de r Bevölkerun g überstie g offensichtlic h da s Auf -
nahmevermögen vo n Gewerb e un d Industrie . Ers t nac h 189 0 kling t di e Aus -
wanderung ab . 

Am einfachste n wär e es , di e Zah l de r i n de r Landwirtschaf t Tätige n z u 
verschiedenen Zeitpunkte n z u erfasse n un d dabe i z u überprüfen , i n welche m 
Ausmaß diese r Wirtschaftszwei g i n de r Lag e war , zusätzlic h Mensche n z u 
beschäftigen. Dies e Erfassun g scheiter t indesse n a m Mange l a n Material , 
denn ers t 188 2 wurd e di e erst e brauchbar e Berufszählun g durchgeführt . 
Man kan n da s gleich e Ergebni s abe r auc h au f eine m andere n Weg e erzielen , 
indem ma n de n Zeitvergleic h durc h eine n Querschnittsvergleic h unterschied -
lich star k industrialisierte r Regione n ersetzt . Ermittel t ma n nämlich de n Antei l 
der i n de r Landwirtschaf t Tätige n fü r di e einzelne n Gebiete , s o wir d er -
kennbar, i n welche m Umfan g di e Industri e zusätzlich e Arbeitsplätz e bereit -
stellte 1 4 . 

A c h i l l e s , wi e Anm. 10, S. 121. 
W ä c h t e r , wi e Anm. 1, S . 8. 

1 4 W ä c h t e r , wi e Anm . 1, S . 10, versuch t di e Urbanisierun g z u erfassen , inde m e r 
von 182 1 bi s 195 6 di e Bevölkerun g i n Orte n unte r 5  000 Einwohner n al s Land -
bevölkerung ansieht , un d si e de r Stadtbevölkerung , jen e i n Orte n übe r 5  000 Ein -
wohnern, gegenüberstellt . Da s Verfahren is t methodisc h unzulässig , d a im 19 . Jahr-
hundert viel e niedersächsisch e Städt e mi t ihrer völli g abweichende n Sozialstruktu r 
weit unte r 5  000 Einwohnern blieben . 
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T a b e l l e 4 

Anteil de r in der Landwirtschaft Tätigen an der Gesamtbevölkerung 1905/0 7 

Wachstum de r Tätige /  ha 
Gebiet Anteil i n v . H . Gesamtbevölkerung landw. 

1821 =  10 0 Nutzfläche 

Hannover 23 r9 255 0,58 
Hildesheim 36,1 168 0,71 
Lüneburg 51,7 161 0,43 
Stade 35,9 193 0,42 
Osnabrück 45,4 151 0,63 
Aurich 36,5 167 0,40 
Provinz Hannove r 36,3 186 0,52 
Braunschweig 28,7 210 0,64 
Oldenburg 34,5*43,1 200 0,46 
Schaumburg-Lippe 50,1 2 13 1 , 15 

• Umfaß t di e vo n Uelsche n angegeben e Bevölkerun g Oldenburg s auc h di e Fürsten -
tümer Lübec k un d Birkenfeld , s o gil t de r höher e Prozentsatz . 

Quellen: Sieh e Tabell e 2  un d Statisti k de s Deutsche n Reiches , Bd . 212 , 1  un d 2 . 

Die Tabelle bestätig t ein e bekannt e Erscheinung. Wenn di e Bevölkerung über -
durchschnittlich zunimmt , sink t de r Antei l de r i n de r Landwirtschaf t Tätige n 
besonders stark . Mi t andere n Worten : E s is t di e Industrie , di e ein e stärker e 
Bevölkerungszunahme erlaubt . Besonder s deutlic h wir d da s i n Hannove r un d 
Braunschweig, i n umgekehrte r Hinsich t i n Lünebur g un d Osnabrück . De r An -
teil de r i n de r Landwirtschaf t Beschäftigte n is t i n Schaumburg-Lipp e sicher -
lich z u hoc h ermittelt , wodurc h di e Zahle n fü r eine n Vergleic h wertlo s 
werden. Bezieh t ma n di e i n de r Landwirtschaf t Tätige n au f da s Ackerlan d 
und da s Grünlan d alle r Qualitätsstufen , s o werde n di e Unterschied e zwische n 
den einzelne n Gebiete n verhältnismäßi g geringfügig . Dennoc h hebe n sic h 
zwei Gebiet e bereit s heraus , w o ei n intensive r Ackerba u getriebe n wurd e 
und wird , nämlic h Hildeshei m un d Braunschweig . Offensichtlic h wa r e r ehe r 
als ein e intensiv e Viehhaltun g i n de r Lage , meh r Mensche n i n de r Land -
wirtschaft z u beschäftigen . 

Ehe jedoc h dies e Zusammenhäng e weite r verfolg t werden , sol l di e Be -
völkerungsentwicklung Niedersachsen s noc h z u jene r de s Deutsche n Reiche s 
in Beziehun g gesetz t werden . Beid e weiche n deutlic h voneinande r ab . Wäh -
rend di e Einwohnerzah l Niedersachsen s vo n 182 1 bi s 190 5 ein e Zunahm e u m 
90,2 v . H . erfuhr , wuch s di e de s Deutsche n Reiche s bereit s u m 13 1 v . H . Ei n 
absolut geringere s Bevölkerung s wachs tum is t jedoc h i n de m meh r ländlic h 
gebliebenen Niedersachse n nich t wahrscheinlich . Ma n könnt e deshal b ver -
muten, de r Bevölkerungsüberschu ß se i nich t nu r nac h Ubersee , sonder n auc h 
in ander e Teil e de s Reiche s abgewandert . Hierfü r käm e vo r alle m da s ver -
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hältnismäßig nah e gelegen e Ruhrgebie t i n Frage . Di e Bestätigun g fü r ein e 
solche Abwanderun g biete t ei n zweite s Zahlenpaar . I m Jahr e 190 7 betru g de r 
Prozentsatz de r i n de r Landwirtschaf t Tätige n i m Deutsche n Reic h bereit s 
nur noc h 28, 6 v . H . I n Niedersachse n abe r ware n noc h übe r 3 5 v . H. i n de r 
Landwirtschaft beschäftigt . Di e Industrialisierun g blie b also , gemesse n a m 
Reichsdurchschnitt, beträchtlic h zurück . I n andere n Teile n de s Reiche s wurde n 
mehr zusätzlich e Arbeitsplätz e bereitgestellt , un d si e wurde n höchstwahr -
scheinlich auc h von abwandernde n Niedersachse n besetzt . 

Die Entwicklung der Pflanzenproduktio n 

Nach allgemeine r Anschauun g ha t di e Produktio n landwirtschaftliche r Nutz -
pflanzen scho n i n de r erste n Hälft e de s 19 . Jahrhunderts erheblic h zugenom -
men. Dafü r werde n zwe i Ursache n angeführt . Ersten s hab e Albrech t Danie l 
Thaer de n Fruchtwechse l propagiert , wodurc h de r Ackerba u intensivier t un d 
ertragreicher geworde n sei , un d zweiten s hab e di e Agrarrefor m herrschaft -
liche un d genossenschaftlich e Bindunge n beseitigt , wodurc h de r Baue r freie r 
Disponent seine r Fläche n geworde n sei , wa s ebenfall s z u eine r wesentlic h 
ertragreicheren Bewirtschaftun g geführ t habe . Beid e Angabe n treffe n nu r 
bedingt fü r Niedersachse n zu . 

Geht ma n vo n de r Dreifelderwirtschaf t aus , wi e si e frühe r selbs t i n inten -
siven Ackerbaugebiete n wei t verbreite t w a r 1 5 , s o hätt e nac h allgemeine r 
Auffassung stet s ei n Dritte l de s Ackerlande s brachgelegen . I m Herbs t hätt e 
man da s Wintergetreid e -  meisten s Rogge n -  gesät , da s i m nächste n Somme r 
geerntet worde n wäre . I m Jahr e darau f wär e Sommergetreid e gefolgt , be i 
dem de r Hafe r überwog . Dagege n wär e bei m Fruchtwechse l da s Getreid e 
zwar au f di e Hälft e de r Ackerfläch e zurückgedräng t worden , di e ander e Hälft e 
wäre jedoc h mi t Kömerleguminose n ode r Futterpflanze n bestell t un d di e 
Brache völli g entfallen . De r vermehrt e Futteranfal l hätt e ein e intensiver e 
Viehhaltung erlaubt , wodurc h gleichzeiti g de r Dunganfal l gestiege n sei . E r 
hätte wiederu m z u höhere n Getreideernte n geführt . Si e seie n deshal b ins -
gesamt größe r ausgefalle n al s vorher , obwoh l de r Antei l de s Getreide s vo n 
66,7 v . H. au f 5 0 v . H . de s Ackerlande s zurückgegange n sei . Da s alle s jedoc h 
ist weitgehend Theori e de r Nichtlandwirte . 

Bereits nac h de m Dreißigjährige n Krieg e beginn t ma n i m südliche n Nieder -
sachsen di e Brach e teilweis e z u besömmern , als o mi t nich t überwinternde n 
Pflanzen, besonder s Leguminosen , z u bestellen . Si e sammel n nich t nu r de n 
Stickstoff de r Luft , sonder n schließe n auc h Phosphat e un d Kal i auf . Außerde m 
unterdrücken si e da s Unkraut , womi t dies e Pflanze n all e Aufgabe n über -
nehmen, di e frühe r durc h da s mehrmalig e Pflüge n de r Brachschläg e gelös t 

H e i n z P o h l e n d t , Di e Feldsystem e de s Herzogtum s Braunschwei g i m 18 . Jahr-
hundert. In : Abh . d . Ak . f . Raumforsch,  u . Landesplanung , Bd . 2 8 (Festschrif t Mor -
tensen), Bremen 1954 , S . 19-195 , hier : S . 180 . 
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wurden. Durc h dies e Besömmerun g de r Brach e wuch s i n einige n Betriebe n 
der Futteranfal l s o erheblich , da ß ma n bereit s i m 18 . Jahrhundert di e Som -
merstallfütterung einführe n konnt e Ander e Betriebe , namentlic h di e Kot -
höfe, bebaute n bereit s di e gesamt e Ackerfläch e de s Betriebes , wodurc h ihr e 
Fruchtbarkeit zuweile n litt , s o da ß sic h ander e weigerten , be i de r General -
landesvermessung i m Braunschweigische n solch e Fläche n be i Umlegunge n an -
zunehmen 1 7 . I m Calenbergische n hatt e ma n au f de n Bördeböde n bereit s ein e 
fünffeldrige Fruchtfolg e eingeführt . Aufgrun d de r Zehntordnun g durft e hie r 
die Brach e nu r bi s z u eine m Vierte l bebau t werden , s o da ß mindesten s 1 5 v . H . 
der Ackerfläch e bi s hi n z u de n Agrarreforme n unbestell t liege n bleibe n 
mußten. Au f jede n Fal l wär e e s falsch , fü r di e Zei t u m 180 0 noc h mi t eine m 
Brachanteil vo n eine m Dritte l z u rechnen . Mi t Hilf e de s Anba u Verhältnisses 
von 2 3 Bauernhöfe n i n de n Fürstentüme r Calenberg , Göttinge n un d Gruben -
hagen konnt e unte r Berücksichtigun g de s Flächenanteil s de r einzelne n Be -
triebsgrößen bereit s fü r di e Zei t u m 177 0 ei n Brachantei l vo n 1 8 v . H . nach -
gewiesen werden . Di e kleine n Höf e allei n brachte n nu r noc h 1 4 v . H . de s 
Ackerlandes 1 8 . Be i diese m Sachverhal t hätt e selbs t ein e generell e Ein -
führung de s Fruchtwechsel s nich t jene n Vortei l bringe n können , de n ma n 
theoretisch errechnete . 

Dieser Wirtschaftsweis e stellte n sic h au f leichte n wi e au f schwere n Böde n 
nicht unbeträchtlich e Schwierigkeite n i n de n Weg . Au f de n Sandböde n ge -
deihen jen e Leguminose n nicht , di e Thae r vorschlug . Bohnen , Wicken , Erbse n 
und Kle e stelle n zu m Tei l nich t unerheblich e Ansprüch e a n di e Bodengüt e 1 9 . 
Hier konnt e ers t Wande l geschaffe n werden , al s bitterstoffrei e Lupine n ge -
züchtet worde n waren , di e verfütter t werde n konnten . Abe r auc h au f de n 
guten Böde n forder t di e Einführun g de s Fruchtwechsel s de n ganze n Mann . 
Der hoh e Futteranfal l beding t ein e Aufstockun g de s Viehstapels , woz u 
Geld gehört . Gleichzeiti g müsse n di e Stallunge n vergrößer t werden , woz u 
ebenfalls Kapita l benötig t wird . Außerde m mu ß de r Anba u de r Futter -
pflanzen aufeinande r abgestimm t werden , dami t währen d de s Sommer s fort -
laufend schnittreife s Futte r zu r Verfügun g steht . Da s täglich e Heranschaffe n 
verursacht zude m eine n nich t unbeträchtliche n Mehraufwand . Dies e Erschwer -
nisse ha t Thae r durchau s gesehen . Tatsächlic h sin d e s auc h nu r gan z wenig e 
Betriebe gewesen , di e ei n solche s durchrationalisierte s Wirtschaftssyste m ein -
führten. Al s nac h 183 0 di e Getreidepreis e wiede r stiege n un d sic h di e Agrar -

ia W a l t e r A c h i l l e s , Vermögensverhältniss e braunschweigische r Bauernhöf e i m 
17. un d 18 . Jahrhundert, Stuttgar t 196 5 (Quell , u . Forsch , u . Agrargesch. , Bd . XIII) , 
S. 15 . 

1 7 J o h a n n K a r l R i p p e l , Di e Korrespondenzmethod e al s Mitte l zu r Quellen -
kritik de r Braunschweigische n Generallandesvermessun g de s 18 . Jahrhunderts. In : 
Braunschw. Jb . 43 , 1962 , S . 12-43 , hier : S . 37 . 
Hauptstaatsarchiv Hannover : Hann . 7 4 Wennigse n I  C  2  un d Hann . 7 6 a  X I 1  Nr , 24. 

1 0 A l b r e c h t T h a e r , Grundsätz e de r rationelle n Landwirtschaft , Berli n 188 0 
(Neue Ausgabe) , S . 28 1 ff . 
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konjunktur ohnehi n besserte , entfie l bereit s ei n wichtige r Anreiz , solc h ein e 
komplizierte Wirtschaftsweis e aufzunehmen . Hinz u ka m di e Separatio n de r 
Allmenden, un d di e Initiativ e de r Bauer n wurd e bereit s durc h di e Intensi -
vierung de r ihne n zufallende n Anteil e aufgesogen . Ma n kan n sic h auc h 
schlecht fü r ein e Einschränkun g de s Getreidebaue s entscheiden , wen n di e 
Getreidepreise zu m Schrittmache r de r Preissteigerunge n werden . 

Wenn trotzde m u m di e Mitt e de s 19 . Jahrhunderts au f fortschrittliche n Be -
trieben mi t de m Austüftel n vo n Fruchtfolge n zuweile n geradez u ei n Kul t 
getrieben wurde , un d wen n andererseit s i n de r erste n Jahrhunderthälft e ein e 
Fülle vo n Bücher n erschien , i n dene n di e verschiedenste n Stoff e al s Dünge -
mittel angepriese n wurden , s o zeig t sich , wi e seh r ma n u m eine n produk -
tionstechnischen Fortschrit t bemüh t war , ohn e ih n z u finden.  Dafü r sprich t 
auch da s Ansteige n de r Getreidepreis e nac h 1830 . Offensichtlic h eilt e da s Be -
völkerungswachstum de r Produktio n voraus . Hätte n di e unterbürgerliche n 
Schichten i n de n Städte n un d di e unterbäuerlich e Schich t i n de n Dörfer n übe r 
eine hinreichend e Kaufkraf t verfügt , wäre n di e Getreidepreis e wahrscheinlic h 
noch schnelle r gestiegen . Dies e Verbrauche r wurde n au f di e kalorienreich e 
und trotzde m billig e Kartoffe l verwiesen . Ihre n Antei l dar f ma n bereit s i m 
18. Jahrhundert nich t unterschätzen . E r läß t sic h indesse n schwe r ermitteln , 
weil di e Kartoffe l anfang s al s Gartenfruch t un d nich t feldmäßi g gebau t 
wurde. 

Man könnt e einwenden , di e höhere n Preis e seie n durc h ein e kaufkräftig e 
Nachfrage außerhal b Niedersachsen s hervorgerufe n worden , s o da ß di e Land -
wirtschaft als o wenigsten s ihr e zweit e Aufgab e erfüll t hätte , di e ein -
heimische Bevölkerun g ausreichen d z u ernähren . Da s erschein t jedoc h zweifel -
haft. Di e erst e Eisenbah n fuh r 183 8 zwische n Braunschwei g un d Wolfenbüttel , 
und wen n auc h anschließen d da s Eisenbahnnet z zügi g ausgebau t wurde , s o 
ist doc h bi s 184 8 noc h mi t keine n größere n Transporte n de s Massengute s 
Getreide z u rechnen . Einfache r wär e e s natürlich , direk t di e Erträg e z u 
überprüfen. Abe r da s is t meh r al s schwierig . Di e Zahlen , di e Wächte r fü r 
1800 un d 1878/8 0 bringt , un d di e al s Eckzahle n fü r ein e prozentual e Stei -
gerung diene n müßten , sin d dubio s 2 0 . Zieh t ma n stat t desse n di e Arbei t vo n 
Bittermann heran , i n de r Ertragszahle n fü r da s gesamt e Deutsch e Reic h zu -
sammengestellt wurden , s o bleib t de r Ertragszuwach s i n de r erste n Hälft e 
des 19 . Jahrhunderts be i alle n Früchte n deutlic h unte r 2 0 v . H . t l . Di e Getreide -

w W ä c h t e r , wi e Anm . 1  S . 162 , bring t i n de r Tabell e 4 6 zwa r Ertragszahle n fü r 
das Jah r 1800 , doc h werde n si e a n diese r Stell e nich t begründet . Wahrscheinlic h 
wurden di e Zahle n Thaer s übernommen , di e au f S . 15 5 zitier t werden . Dan n wäre n 
weitere Ertragsnachrichten , di e au f de n anschließende n Seite n vorgeführ t werden , 
nicht weite r berücksichtig t worden . Weshal b Wächte r di e Wert e fü r 1878/8 0 er -
höht, ist nich t z u erkennen , auc h wen n ma n de n Hinwei s au f B i t t e r m a n n , wi e 
Anm. 21 , überprüft . 

" E b e r h a r d B d t t e r m a n n , Di e landwirtschaftlich e Produktio n i n Deutschlan d 
1800-1950, Hall e 195 6 (Kuhn-Archiv , Bd . 70 , Heft 1) , S. 34 . 
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Preissteigerung erklär t sic h deshal b zwanglo s au s de r stärke r angewachsene n 
Bevölkerung. 

Da sic h i m Deutsche n Reic h i n de r zweite n Hälft e de s 19 . Jahrhunderts di e 
Zahl de r i n de r Landwirtschaf t Beschäftigte n nu r u m run d 1 9 v . H. ver -
größerte, is t ähnliche s auc h fü r Niedersachse n z u vermuten 2 2 . D a hie r di e 
Bevölkerung zwa r hinte r de m Reichsdurchschnit t zurückblieb , abe r dennoc h 
weit rasche r stie g al s i n de r erste n Jahrhunderthälfte , mußt e di e nieder -
sächsische Landwirtschaf t a n de r Aufgab e scheitern , de m Bevölkerungs -
zuwachs ausreichend e Beschäftigungsmöglichkeite n z u bieten . O b e s ih r da -
gegen gelang , di e steigend e Einwohnerzah l z u ernähren , bleib t z u unter -
suchen; den n jetz t werde n -  vo r alle m zu r Jahrhundertwend e hi n -  erheb -
liche produktionstechnische Veränderunge n erkennbar . 

Vergleicht ma n di e Erträg e j e h a landwirtschaftlic h genutzte r Fläche , di e 
Wächter nac h 1878/8 0 anhan d amtliche r Statistike n zusammenstellte 2 3 , s o 
ragt da s Herzogtu m Braunschwei g wei t heraus . Da s ma g überraschen ; den n 
die Böde n u m Hildeshei m sin d mindesten s gleichwertig . I n de r Landdroste i 
Hildesheim lage n jedoc h wei t meh r Fläche n geringere r Fruchtbarkei t al s 
im benachbarte n Herzogtu m Braunschweig , s o da ß vo r alle m durc h di e Böde n 
im Leineberglan d un d i m Fürstentu m Grubenhage n de r Durchschnit t erheblic h 
gedrückt wurde . Glücklicherweis e liege n auc h gerad e fü r da s Herzogtu m 
Braunschweig di e früheste n Vergleichszahle n vor , s o da ß anhan d diese s 
Gebietes di e Veränderunge n au f produktionstechnische m Gebie t demon -
striert werde n sollen . 

Die Tabell e 5  zeig t zuers t eine s rech t deutlich : Selbs t i n de m nieder -
sächsischen Bezir k mi t de r intensivste n Wirtschaftsweis e kan n vo n eine r 
Fruchtwechsel Wirtschaft überhaup t nich t gerede t werden . Dafü r is t de r Ge -
treideanteil mi t knap p 6 0 v , H . vie l z u hoc h un d de r Blattfruchtantei l z u 
niedrig. De r Antei l de s Getreide s is t außerde m untypisc h fü r Nieder -
sachsen; den n i n de n übrige n Verwaltungseinheite n wir d e r noc h gan z 
erheblich übertroffen . Di e Spitz e häl t 190 7 Oldenbur g mi t 73, 5 v . H. , dich t 
darauf folge n Hannover , Stad e un d Osnabrück , weite r zurüc k liege n Hildes -
heim mi t 66, 0 v . H . un d Lünebur g mi t 63, 6 v , H. , di e Reih e beschließ t Auric h 
mit 59, 5 v . H. E s wär e verfehlt , allei n au s diese n Zahle n di e Intensitä t de s 
Getreidebaues erschließe n z u wollen . Nu r Hildeshei m übertriff t mi t eine r 
Weizenanbaufläche vo n 14, 4 v . H  de n braunschweigische n Vergleichswert , Han-
nover erreich t scho n nu r noc h 5, 1 v . H. , un d di e übrige n Bezirk e bleibe n noc h 
ganz erheblic h hinte r diese r Zah l zurück . Umgekehr t spiegel t di e Roggenfläch e 
die Extensitä t de s Getreidebaues . Si e wa r a m ausgedehnteste n i n Osnabrüc k 

» W a l t h e r G . H o f f m a n n , Da s Wachstu m de r deutsche n Wirtschaf t sei t de r 
Mitte de s 19 . Jahrhunderts, Berlin-Heidelberg-Ne w Yor k 196 5 (Enzyklopädi e de r 
Rechts- un d Staatswissensch. , Abt . Staatswissensch.) , S . 20 4 f . 

** W ä c h t e r , wi e Anm . 1 , S . 16 2 un d di e Schaubilde r au f de n nachfolgende n un -
paginierten Seiten . 

2 N d i . J ahrb . 
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T a b e l l e 5 

Das Anbauverhältnis i m Herzogtum Braunschweig 185 6 und 1907 

Fruchtart i n v. H . der Ackerfläch e 
1856 190 7 

Weizen 9, 0 14, 0 
Roggen 23, 8 14, 6 
Gerste 8, 6 4, 2 
Hafer 15, 8 23, 8 
Menggetreide 2, 2 2, 3 

Getreide insgesam t 59, 4 58, 9 

Kartoffeln 8, 0 1 1 , 6 
Zuckerrüben —  14, 5 
Hülsenfrüchte 11 , 4 — 
Futterpflanzen 7, 3 5, 9 
Sonstiges 10, 5 *  8 , 5 " 

Blattfrüchte insgesam t 37, 2 40, 5 

Brache 3, 4 3, 4 0, 6 0, 6 

Insgesamt 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 

* Wasserrübe n (auc h zu m Verzehr ) un d Koh l 2,5 9 v . H. ( Ölfrücht e (einschließlic h Lein ) 
3,36 v . H. ( Hopfen , Tabak , Zichorien , Zuckerrüben , Lupinen , Küchengewächs e un d 
Sämereien 2,3 3 v . H. , Ackerweis e 2,2 3 v . H . 
** Gemüs e 6, 0 v , H. , Sonstige s 2, 5 v . H. 

Quellen: Festgab e fü r di e Mitgliede r de r XX . Versammlun g deutsche r Land - un d 
Forstwirthe. Di e Landwirtschaf t un d da s Forstwese n i m Herzogthum e Braunschwedg . 
Braunschweig 1858 , S . 7 6 ff. Statisti k de s Deutsche n Reiches , Bd . 212, 1  un d 2 . 

mit 51, 1 v . H. , Oldenbur g zeig t gan z ähnlich e Verhältniss e mi t 49, 9 v . H . 
Wenn i n diese n beide n Verwaltungseinheite n meh r al s Zweidritte l de r Ge -
treideflächen mi t Rogge n bestell t wurde , s o is t da s ei n zwingende r Bewei s 
für de n sogenannte n „ewige n Roggenbau" , be i de m Rogge n au f Rogge n 
folgte. I n etliche n Fälle n konzentriert e e r sic h woh l au f de n Eschböden . Abe r 
auch i n Hannover , Lünebur g un d Stad e stan d au f run d 4 0 v . H . de r Acker -
fläche ode r meh r al s de r Hälft e de r Getreidefläch e Roggen . 

Die stärker e Intensivierun g de s Ackerbaue s la g abe r nich t i m wesent -
lichen i n de r Umschichtun g de s Getreidebaues , wobe i Weize n un d abge -
schwächt Hafe r Rogge n un d Sommergerst e zurückdrängten , sonder n i n de n 
veränderten Anteilen , di e ma n de n Blattfrüchte n zubilligte . Di e Hülsen -
früchte verminderte n sic h überall , d a i m Kartoffelba u wei t meh r Kalorie n 
auf de m Hekta r erzeug t werde n konnten . S o gelan g es , ein e größer e Anzah l 
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von Mensche n z u sättigen . Diesma l is t de r braunschweigisch e Wer t auc h 
recht repräsentativ ; den n i n Hannover , Hildeshei m un d Stad e liege n di e 
Anteile ziemlic h au f gleiche r Höhe . I n Lünebur g nahme n di e Kartoffel n 
jedoch 15, 2 v . H . un d i n Osnabrüc k 14, 4 de r Ackerfläch e ein . I n Olden -
burg un d Auric h wurde n dagege n nu r 8, 6 un d 6, 4 v . H. de r Ackerfläch e mi t 
dieser Fruch t bestellt . Typisc h is t auc h de r Rückgan g de s Ackerfutterbaues . 
Einmal intensiviert e ma n di e Weiden , zu m andere n bo t -  w o e s anfie l -  da s 
Rübenblatt eine n vollwertige n Ersatz . 

Ein besondere s Wor t mu ß zu m Zuckerrübenanba u gesag t werden , de r mi t 
Recht al s Moto r de s produktionstechnische n Fortschritt s bezeichne t werde n 
kann. Ma n sollt e allerding s überlegen , i n welche m Ausma ß e r di e Land -
wirtschaft beeinflußt e un d wan n e r da s tat . Di e erst e Frag e is t leich t z u 
beantworten. I n Stad e un d Auric h wurde n Zuckerrübe n überhaup t nich t an -
gebaut, i n Oldenbur g un d Osnabrüc k ware n si e mi t j e 0, 1 v . H. bedeutungslos . 
In Lünebur g beeinflußt e de r Zuckerrübenba u weit e Teil e de s Lande s nicht ; 
denn e r konzentriert e sic h i n de r Umgebun g Uelzens . Hie r mu ß e r bereit s 
erheblich ausgedehn t worde n sein , sons t könnt e de r Gesamtwer t fü r de n 
bei weite m größte n Bezir k nich t 2, 2 v . H . erreich t haben . Hannove r folg t mi t 
3,4 v . H. , dan n komm t ei n Sprung , Hildeshei m weis t trot z de s große n Anteil s 
wenig geeignete r Standort e bereit s eine n Durchschnittswer t vo n 10, 5 v . H . 
auf. -  Sinnvolle r is t e s jedoch , stat t eine r ausschließliche n Betrachtun g de s 
Zuckerrübenbaues ih n mi t de m Kartoffelba u zusammenzufassen . Ers t de r 
Anteil diese r beide n Intensivfrücht e verma g di e Intensitä t de s Ackerbaue s 
zu spiegeln . Braunschwei g lieg t wiede r vor n (26, 1 v . H.) , e s folgen : Hildes -
heim (20, 5 v .H.) , Lünebur g (17, 4 v .H. ) , Hannove r (14, 6 v .H.) , Osnabrüc k (14, 5 
v. H.) , Schaumburg-Lipp e (11, 9 v .H. ) , Stad e (11, 7 v .H. ) , Oldenbur g (8, 7 v. H. ) 
und Aurich (6, 4 v. H.) . 

Abschließend se i bei m Anbauverhältni s noc h au f di e Brach e verwiesen . Si e 
spielte bereit s 185 6 i m Braunschweigische n kein e Roll e mehr . Da s wa r u m 
1907 i n einige n Teile n Niedersachsen s noc h anders . I n Auric h bracht e ma n 
immerhin noc h 1 0 v . H . de s Ackers , i n Oldenbur g 5, 1 v . H . un d i n Stad e 4, 2 
v. H. Vo n de n übrige n Landesteile n is t nu r noc h Lünebur g mi t 2, 8 v . H. er -
wähnenswert. Di e landschaftlich e Verteilun g zeig t di e Ursache . E s ware n 
die unkrautwüchsige n Ton - ode r Marschböden , be i dene n ma n au f da s mehr -
malige Pflüge n währen d de r Schwarzbrach e nich t verzichte n konnte . Ander s 
waren au f diese n Fläche n au f di e Daue r da s Unkraut , abe r auc h di e Ungräse r 
nicht hinreichend zurückzudrängen . 

Die Frage , wan n de r Zuckerrübenba u i n de n südliche n Teile n Nieder -
sachsens un d u m Uelze n Bedeutun g erlangte , läß t sic h befriedigen d klären . 
1856 nahme n di e Zuckerrübe n selbs t i n Braunschwei g ers t 1, 7 v . H . de r 
Ackerfläche ein . Vo n eine m nennenswerte n Einflu ß au f di e Landwirtschaf t 
kann z u diese r Zei t noc h nich t gesproche n werden . Di e Erträg e lage n be i 
220 dt/ha . Zwe i Gründ e bewirkte n ers t u m 188 0 ein e sprunghaft e Zunahm e 

2» 
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des Rübenbaues . Ersten s wurd e di e Zuckerausbeut e erheblic h verbessert* 4 

und zweiten s stiege n z u diese m Zeitpunk t di e Erträg e merklic h an . Si e 
kletterten auc h weiterhin , erreichte n abe r scho n u m 190 0 eine n vorläufige n 
Höchstwert mi t gu t 30 0 dt/ha 2 5 . Wi e star k i n einzelne n Kreise n de r Rüben -
anbau da s Landschaftsbil d un d di e Wirtschaftsweis e de r Betrieb e veränder n 
konnte, sol l a n zwe i Beispiele n nachgewiese n werden . 190 7 nahme n di e 
Zuckerrüben i m Krei s Wolfenbütte l 24, 7 v . H . de r Ackerfläch e ei n un d 
selbst de n Kartoffel n billigt e ma n noc h weiter e 6, 3 v . H . zu . Mi t diese n 
Werten konnt e selbs t de r Altkrei s Hildeshei m nich t konkurrieren , w o si e 
sich au f 21, 7 v . H . un d 6, 0 v . H . beliefen . Gleichzeiti g erreicht e i n beide n 
Kreisen de r Weizenanba u mi t 25, 0 un d 25, 6 v . H . ein e wei t überdurchschnitt * 
liehe Höhe . Di e Landwirtschaf t i n diese n beide n Kreise n läß t sic h gan z sicher -
lich kau m noc h mi t jene r vergleichen , di e hie r u m 185 0 da s Bil d bestimmte . 
Aber di e beide n Gebiet e stelle n Ausnahme n dar , di e au f keine n Fal l ver -
allgemeinert werde n dürfen 2 6 . Si e sin d andererseit s ei n vollgültige r Bewei s 
dafür, wi e star k sic h nac h de r Jahrhundertmitt e Ertragskraf t un d Wirtschafts -
weise de r Landwirtschaf t regiona l ausdifferenzierten . 

Der sprunghaft e Anstie g de r Rübenerträg e nac h 188 0 bedar f noc h eine r 
Erklärung. Nebe n züchterische n Fortschritte n un d intensivere r Bodenbearbei -
tung lieg t de r Hauptgrun d i n eine r zunehmende n Verwendun g vo n Mineral -
düngern. Zwa r hatt e Justu s v . Liebi g sei n grundlegende s Wer k übe r di e 
Mineralstoffernährung de r Pflanze n bereit s 184 0 herausgegeben , un d scho n 
1855 wa r i n Lehrt e di e erst e Superphosphatfabri k au f de m Kontinen t er -
öffnet worden , abe r bi s zu r Anwendun g i n de r breite n Praxi s wa r noc h ei n 
langer We g z u begehen . E r hätt e mi t Sicherhei t noc h meh r Zei t erfordert , 
wenn nich t di e fortschrittlichste n Landwirte , di e gleichzeiti g di e anspruchs -
vollste Nutzpflanz e bauten , de n Nutze n de r Mineraldüngun g ihre n Berufs -
kollegen nich t nu r bei m Anba u de r Zuckerrübe , sonder n auc h be i de m 
anderer Nutzpflanze n demonstrier t hätten . Währen d sic h bi s 188 0 di e Er -
träge nu r zögern d erhöhte n un d i n viele n Verwaltungseinheite n noc h an -
nähernd de n Ausgangswerte n entsprachen , verdoppelte n si e sic h be i alle n 
Getreidearten i n viele n Fälle n zwische n 188 0 un d de m Erste n Weltkrieg . 
Da fü r di e Ertragssteigerun g jetz t nu r noc h knap p hal b s o vie l Zei t zu r 
Verfügung stan d wi e vo n 180 0 bi s 1880 , mu ß di e jährlich e Zuwachsrat e i m 
Schnitt au f da s Vierfach e gekletter t sein . Ma n erntet e u m 191 0 immerhi n 
um 25 dt/h a Weizen un d 22 dt/h a Roggen. Be i de n Kartoff ein verdreifachte n sic h 

u G . B . H a g e l b e r g un d H.-H . M ü l l e r , Kapitalgesellschafte n fü r Anba u un d 
Verarbeitung vo n Zuckerrübe n i n Deutschlan d d m 19. Jahrhundert. In : Jb. f . Wirtsch. -
Gesch., 1974 , Tei l IV , Berli n (DDR ) 1974 , S . 104-125 ; hier : S . 117 . 

2 5 Festschrif t zu m 15 0 jährigen Bestehe n de r Königliche n Lan d Wirtschaftsgesellschaft 
Hannover, (Hannove r 1914) , S . 81 6 f . 

M H e l m u t K o g e l s c h a t z , Erzeugun g un d Verwertun g de r wichtigste n land -
wirtschaftlichen Produkt e i n Süd-Niedersachsen , Oldenbur g i . O. 193 4 (Wirtsch. -
wdss. Ges . z . Studiu m Niedersachsens , Reih e A , Hef t 26) , S. 42 . 
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im gleiche n Zeitrau m soga r di e Erträge . Si e kletterte n vo n 5 0 dt/h a au f 
150 dt/ha 2 7 . 

Es wär e abe r falsch , dies e Durchschnittswert e ungeprüf t stehe n z u lassen . 
Niedersachsen glieder t sic h i n s o unterschiedlich e Naturräum e mi t ab -
weichender Bodenfruchtbarkeit , da ß dies e Zahle n di e reale n Verhältniss e 
eher verdunkel n al s erhellen . 1933 , al s ma n di e Ernteergebniss e u m 191 0 be i 
Roggen, Gerst e un d Hafe r wiede r erreich t hatt e 2 8 , erntet e ma n i m Altkrei s 
Hildesheim 30, 2 dt/h a Roggen , währen d e s i n Solta u nu r 13, 9 dt/h a waren . 
Ähnliche Maximalschwankunge n lasse n sic h auc h be i de n übrige n Getreide -
arten nachweisen . Be i de n Kartoffel n abe r stehe n sic h di e Bauer n au f 
leichten Böde n besser . Diesma l häl t de r Krei s Alfel d mi t 220, 1 dt/h a di e 
Spitze, doc h lieg t Solta u mi t 167, 2 dt/h a de m Höchstwer t relati v wei t nähe r al s 
beim Getreid e **. 

Mögen di e gebrachte n Zahle n übe r di e Ertragssteigerunge n auc h nich t i n 
jedem Fall e di e wünschenswert e Exakthei t aufweisen , s o läß t sic h doc h ei n 
Schluß nich t länge r zurückweisen : Di e Erträg e wuchse n allei n zwische n 188 0 
und 191 0 wei t rasche r al s di e Bevölkerun g vo n 180 0 bi s 190 5 zunahm . Di e 
niedersächsische Landwirtschaf t vermocht e als o durchau s di e größer e Ein -
wohnerschaft ausreichen d mi t Erzeugnisse n de s Pflanzenbaue s z u versorgen . 
Damit steh t si e i m Gegensat z zu r gesamtdeutsche n Landwirtschaft , di e i m 
gleichen Zeitrau m a n diese r Aufgab e scheiterte . A b 185 0 führt e ma n i n 
Deutschland nac h schlechte n Ernte n Brotgetreid e ein , nac h 187 0 auc h Futter -
getreide. Di e überdurchschnittlich e Leistun g hätt e di e niedersächsisch e Land -
wirtschaft jedoc h nich t erreicht , wen n si e nich t nebe n verbesserte n Boden -
bearbeitungsgeräten vo n de r Industri e auc h di e erforderliche n Mineral -
dünger erhalte n hätte . Ers t diese s Wechselspie l sichert e wenigsten s i n 
Niedersachsen ein e ausreichend e Versorgun g de r Bevölkerung . I n welche m 
Umfang di e überschüssige n Produkt e de s Pflanzenbaue s i n ander e Reichs -
teile ausgeführ t wurden , müßt e noc h nähe r untersuch t werden . Z u eine m 
nicht unerhebliche n Tei l werde n si e i m Land e al s Viehfutte r verwende t 
worden sein , d a auc h di e Viehhaltun g erheblic h intensivier t wurde , wei l di e 
steigenden Realeinkomme n z u eine r vermehrte n Nachfrag e nac h Fleisc h 
führten. 

Die Entwicklung der Viehhaltun g 

Bei de n Ziele n diese r Arbei t kan n di e Zugtierhaltun g ausgeklammer t 
werden. Be i de r Nutztierhaltun g stan d di e Rinderzuch t eindeuti g i m Vorder -
grund. Ube r ihre n Umfan g entschie d scho n i m 18. , ers t rech t i m 19 . Jahr -

« Sieh e Anm . 23 . 
Siehe Anm . 23 . 

2 9 Di e Entwicklun g de r Landwirtschaf t i n de r Landesbauernschaf t Niedersachse n vo n 
1933-1937/38. Zusammengestell t vo n de r Abt . I I B de r Landesbauernschaf t Nieder -
sachsen, (Hannove r 1938) , S.  6 5 ff . 
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hundert de r Ackerfutterba u mit . di e eigentlich e Grundlag e abe r stellt e da s 
Grünland dar , da s i n de r überwiegende n Zah l de r Fäll e nich t ackerfähi g 
war. E s wir d deshal b auc h al s natürliche s Grünlan d bezeichnet . Wen n trot z 
seiner erhebliche n Ausdehnun g di e Rinderzuch t nu r i n einige n Teile n Nieder -
sachsens befriedigte , s o lieg t da s a n de r geringe n Qualitä t de r Weiden . 
Schon Hause r fie l auf , wi e seh r da s Kulturartenverhältni s de r Provin z Han -
nover vo m Reichsdurchschnit t abwich . 

T a b e l l e 6 

Kulturartenverhältnis de r Provinz Hannover und des Deutschen Reiches 
1883 in v.H. 

Gebiet Äcker , Gärten , Wiese n Weide n Forst - Haus -
Weinberge u . Holzung räum e 

Prov. Hannove r 32, 7 10, 4 35, 0 16, 1 5, 8 
Dtsch. Reich 48, 7 10, 9 9, 4 25, 7 5, 3 

Quelle: Emanue l Hauser , Di e Entwicklun g de r Viehzuch t i n Preußen , Jen a 188 7 (Slg . 
nat.-ök. u . stat . Abh . d . staatswiss . Sem . z u Halle , 4 . Bd. , 5 . Heft) , S . 245 . 

Die größer e Grünlandfläch e führt e j e Kop f z u eine r stärkere n Viehhaltun g 
als i m übrige n Deutsche n Reich . Währen d hie r 182 1 j e 10 0 Einwohne r 42, 3 
Rinder un d 67, 5 Schaf e gehalte n wurden , ware n e s i n Niedersachse n zu r 
gleichen Zei t 56, 1 Rinde r un d 1 16, 1 Schafe . 190 7 hatt e sic h de r relativ e Ab -
stand be i de n Rinder n soga r noc h vergrößert . Di e Vergleichszahle n laute n 
jetzt 33, 5 z u 47, 5 Rindern . Be i de n Schafe n hatt e e r sic h dagege n angenähert , 
denn i m Deutsche n Reic h kame n jetz t au f 10 0 Einwohne r nu r noc h 17, 2 Schaf e 
und i n Niedersachsen 23, 3 8 0 . 

Hinter diese n Zahle n verbirg t sic h ei n gan z erhebliche r Umwandlungs -
prozeß. I m Vergleic h zu r Rindviehhaltun g wurd e di e Schafzuch t rech t un -
bedeutend. Daz u tru g nich t nu r de r Ersat z vo n Woll e durc h Baumwoll e bei , 
es wurd e auc h billiger e ausländisch e Schafwoll e importiert . Danebe n ändert e 
sich auc h di e Haltungsgrundlage , di e weitgehen d de r Schafhaltun g entzoge n 
wurde, u m si e wenigsten s z u eine m Tei l fü r di e ertragreicher e Milch - un d 
Rindfleischerzeugung nutze n z u können . S o stie g de r Umfan g de r Wiese n 
von 187 8 bi s 191 3 vo n 39 9 000 ha au f 4 1 3 70 0 ha an , jene r de r reiche n Weide n 
sogar vo n 10 8 900 ha au f 18 6 200 ha. Dagege n nahme n di e geringere n Weide n 
und Hutunge n vo n 1  23 8 200 ha au f 25 6 300 ha ab , doc h wurd e di e Differen z 
nicht gänzlic h melioriert ; den n di e Ödlandfläch e stie g u m run d 76 0 000 ha 
an* 1 , ökonomisch e Gründ e erzwange n demnac h ein e sauberer e Abgrenzun g 
der Fläche n al s zuvor . Ware n Grünlandfläche n verbesserungsfähig , s o nah m 
man di e Müh e au f sich , doc h diente n si e anschließen d al s Futterfläch e fü r 

*> W ä c h t e r , wi e Anm . 1 , S . 167 . 
« Festschrift , wi e Anm . 25 , S . 154 . 
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das Rindvieh . Di e weni g lohnend e Schafhaltun g schränkt e ma n dagege n 
tüchtig ein , un d viel e gering e Weide n un d Hutunge n fiele n gänzlic h au s 
der landwirtschaftliche n Nutzun g herau s un d wurde n zu m ö d - un d Unland . 

Die größeren , abe r auc h ertragreiche r gewordene n Grünlandfläche n er -
laubten ein e stärker e Rindviehhaltung . Di e absolute n Zahle n enttäusche n 
jedoch. Selbs t i n de r Period e stärkste r Zunahme , nämlic h vo n 187 3 bi s 1913 , 
wuchs de r Bestan d i n de r Provin z Hannove r nu r vo n 89 3 30 0 Rinder n au f 
1 36 3 70 0 R i n d e r 8 2 an . Steigerungsrate n wi e i m Ackerba u scheine n hie r als o 
nicht erreichba r z u sein , obwoh l de r enorm e Rückgan g de r Schafhaltun g 
zusätzlich de r Rinderzuch t Rau m gab . Allei n di e Statisti k trügt , d a si e un -
vollkommen ist . I m gleiche n Zeitrau m wuch s nich t nu r da s Lebendgewich t 
der Küh e gan z bedeutend , auc h di e Milchleistun g nah m erheblic h zu . Leide r 
liegen fü r beid e Faktore n nu r wenig e Zahle n vor ; ma n is t au f Schätzunge n 
angewiesen, wen n ma n di e Leistungssteigerun g insgesam t erfasse n will . 
Wächter glaubt , ein e Verdoppelun g de r Milchversorgun g j e Kop f zwische n 
1821 un d 191 3 annehme n z u dürfen , womi t di e Tenden z woh l treffen d er -
faßt worde n ist . Be i de r Fleischversorgun g mein t e r soga r ein e Versechs -
fachung nachweise n z u können 3 3 . Möge n dies e Zahle n auc h eine n erheb -
lichen Fehlerspielrau m enthalten , s o läß t sic h doc h nich t abweisen , wi e star k 
die Ernährun g verbesser t wurde . Diesma l läß t sic h auc h ein e Zusatzfrag e 
beantworten. Wen n u m 191 3 bereit s 24, 9 kg Rindfleisc h j e Kop f de r nieder -
sächsischen Bevölkerun g erzeug t wurden , s o konnt e dies e Meng e nich t ver -
zehrt werden . 1972/7 3 la g de r Pro-Kopf-Verbrauc h i m Bundesdurchschnit t 
erst be i 20, 5 k g 3 4 . Niedersachse n mußt e i n diese m Fall e di e Uberschüss e i n 
andere Gebiet e de s Deutsche n Reiche s exportieren . Di e niedersächsisch e Land -
wirtschaft profitiert e demnac h vo n de r kaufkräftige n Nachfrag e de r ständi g 
wachsenden nichtlandwirtschaftliche n Bevölkerun g i n andere n Gebieten , di e 
dort ihre n Lebensunterhal t i n Gewerbe , Industri e un d Dienstleistungs -
betrieben fand . 

Um de r Wirklichkei t ei n weni g nähe r z u komme n al s da s abstrakt e Durch -
schnittswerte erlauben , se i noc h kur z au f di e einzelne n Landesteil e ein -
gegangen. I n ihne n verlie f di e Entwicklun g auc h au f diese m Gebie t rech t 
unterschiedlich. Da s la g nich t zuletz t a n de m star k abweichende n Acker : 
Grünland-Verhältnis, da s u m 190 7 di e Produktionsrichtun g de r Betrieb e 
stark beeinflußte . Ubereinstimmun g bestan d zwische n Hildeshei m un d Braun -
schweig, w o Acke r un d Grünlan d i m Verhältni s vo n 1  :  0,2 zueinande r stan -
den. I n Hannove r betru g e s bereit s 1  :0,5 , i n Lünebur g 1  :0,6 . Hie r is t de r 
erhebliche Antei l geringe r Weide n un d Hutunge n z u erwähnen , de r ei n 
knappes Dritte l de s gesamte n Grünlande s ausmachte . Osnabrüc k folg t mi t 
der Relatio n 1  :0,9 ; un d auc h hie r is t de r Antei l geringwertige r Fläche n 

w Ebd. f S . 661 . 
»» W  ä  c h t e r ,  wie Anm . 1 , S . 16 7 ff . 
3 4 Statistische s Jahrbuc h de r Bundesrepubli k Deutschland , Stuttgar t 1974 , S . 493 , 
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mit eine m knappe n Vierte l nich t unbeträchtlich . Al s ausgesprochen e Grün -
landgebiete erweise n sic h Stad e un d Auric h mi t j e 1  :  1 , 1 , di e Reih e be -
schließt Oldenburg , w o da s Verhältni s soga r au f 1 : 1 , 3 ansteigt . 

Wie seh r au f de r eine n Seit e ei n ertragreiche r Ackerba u di e Bauer n 
von eine r Intensivierun g de r Rindviehhaltun g abhielt , au f de r andere n Seit e 
ein hohe r absolute r Grünlandantei l daz u zwang , zeig t di e Bestandsentwick -
lung i n de n einzelne n Verwaltungseinheite n zwische n 187 3 un d 1914 . Wäh -
rend sic h di e Braunschweige r mi t eine r Ausdehnun g de r ohnehi n nu r ge -
ringen Beständ e u m run d 4 0 000 Rinde r zufriede n gaben , hielte n di e Bauer n 
in de n Bezirke n Stad e un d Oldenbur g jeweil s run d 13 0 000 Rinde r mehr . 
Die übrige n Gebiet e nehme n ein e Mittelstellun g ein . I n diese r Weis e gelan g 
es de n vo n de r Natu r benachteiligte n Gebiete n i m Norde n Niedersachsens , 
wenigstens z u eine m Tei l di e natürliche n Vorteil e de r Ackerbaugegende n 
wettzumachen 3 5 . 

Ähnliches läß t sic h auc h be i de r Schweinehaltun g beobachten . Si e is t 
allerdings längs t nich t s o en g a n natürlich e Standortbedingunge n gebunden . 
Heute wir d si e soga r of t al s sogenannt e flächenunabhängig e Veredlun g be -
trieben. Ansätz e lasse n sic h dafü r bereit s i m ausgehende n 19 . Jahrhunder t 
entdecken. Ursprünglic h wa r fü r da s Schwei n di e natürlich e Futtergrundlag e 
der Wald , hinz u kame n di e verschiedenste n Abfälle . Mi t de r Ausdehnun g 
des Kartoffelbaue s un d steigende r Ansprüch e de r Verbrauche r gal t es , ver -
kaufsunfähige War e übe r da s Schwei n z u verwerten . Getreid e wurd e da -
gegen bi s zu m Erste n Weltkrie g häufi g nu r al s Ergänzungsfutte r eingesetzt . 
Der Umfan g de r Schweinemas t müßt e dahe r u m 190 0 mi t de m Umfan g de s 
Kartoffelbaues korrelieren . Da s is t jedoc h nu r beding t de r Fall . Fü r Auric h 
trifft di e Wechselbeziehun g zu , abe r hie r is t zusätzlic h al s einkommens -
fördernder Ausgleic h di e exportstark e Rinderzuch t z u berücksichtigen , di e 
den Bauer n auc h ohn e Intensivierun g de r Schweinemas t ei n ausreichende s 
Einkommen verschaffte . I n Braunschwei g entsprac h de r Umfan g de r Schweine -
haltung ungefäh r de r Kartoffelfläche , ähnliche s gil t auc h fü r Hildeshei m un d 
Lüneburg. I n Stade , Hannover , Osnabrüc k un d Oldenbur g überschrit t di e 
Schweinehaltung dagege n deutlic h jen e Grenze , di e i n de n andere n Be -
zirken de r Umfan g de s Kartoffelbaue s setzte . Hie r mach t sic h da s Strebe n 
der Bauer n bemerkbar , di e Unguns t de r natürliche n Produktionsverhältniss e 
durch ein e Intensivierun g de r Schweinemas t wenigsten s z u eine m Tei l 
auszugleichen 8 6 . Dabe i wurd e i n verkehrgünstige n Lage n auc h au f russisch e 
Importgerste zurückgegriffen , wen n di e eigen e Futterbasi s nich t ausreiche n 
wollte. 

Der Erfol g blie b nich t aus . Währen d be i de r Rinderhaltun g di e Vieh -
dichte j e 10 0 Einwohne r geringfügi g absan k un d ein e besser e Versorgun g 
nur übe r ein e spürba r höher e Milch - un d Fleischleistun g j e Ku h erziel t 

« W ä c h t e r ,  S. 14 2 f. 
** Ebd. , S. 14 8 f . 
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werden könnte , wuch s di e Zah l de r Schwein e j e 10 0 Einwohne r i m Zeit -
raum vo n 182 1 bi s 190 7 soga r au f da s Sechsfach e an . Zusätzlic h stie g da s 
Schlachtgewicht eine s Schweine s gan z beträchtlich , un d auc h di e Umtriebs -
geschwindigkeit nah m zu , s o da ß 191 3 j e Kop f de r Bevölkerun g di e zwölf -
fache Meng e Schweinefleisc h zu r Verfügun g stand . Si e erreicht e de n ab -
soluten Wer t vo n 102, 2 k g 8 7 . Dies e Meng e konnt e au f keine n Fal l verzehr t 
werden. 1972/7 3 werde n ers t 42,0k g i m Bundesdurchschnit t verbraucht 8 8 . 
Niedersachsen wa r i n wei t stärkere m Umfan g al s be i de r Rinderhaltun g ge -
zwungen, Schweinefleisc h i n ander e Teil e de s Reiche s auszuführe n un d 
sich di e Kaufkraf t de r dor t ansässige n Käufe r au s Industri e un d Gewerb e 
zunutze z u machen . 

Zusammenfassung 

Bereits gege n End e de r agrarische n Epoch e scheitert e di e Landwirtschaf t 
an zwe i Aufgaben : Si e vermocht e fü r di e ständi g wachsend e Bevölkerun g 
nicht meh r genügen d Arbeitsplätz e bereitzustellen , un d si e vermocht e si e 
auch nich t meh r hinreichen d z u ernähren . Di e Preis e fü r landwirtschaft -
liche Produkt e stiege n mi t Ausnahm e de r Agrardepressio n i n de n 20e r 
Jahren de s 19 . Jahrhunderts schnelle r al s di e Löhne , un d besonder s di e 
ärmeren Bevölkerungsschichte n litte n unte r eine r mangelhafte n Ernährung . 
Die allei n nich t befriedigend e Such e nac h ertragreichere n Fruchtfolge n un d 
ertragsteigernden Düngemittel n zeig t da s Unvermöge n de r Landwirtschaft , 
aus eigene r Kraf t mi t beide n Probleme n ferti g z u werden . De r Agrarstaa t 
war nich t länge r lebensfähig . Dennoc h glaubte n einflußreich e Bevölkerungs -
kreise noc h u m 1890 , di e Industrialisierun g bremse n ode r soga r wiede r rück -
gängig mache n z u können . Abe r selbs t ei n Militä r wi e de r Genera l un d 
Reichskanzler v . Capriv i erkannt e di e Unmöglichkei t un d formuliert e da s 
Problem knapp , abe r zutreffend , mi t de n Worten : Entweder  wir  exportieren 
Maschinen oder  Menschen. 

Die Aufgabe n vo n Industri e un d Landwirtschaf t werde n nunmeh r deut -
lich. Di e Industri e nimm t de n Bevölkerungsüberschu ß de r Landwirtschaf t 
und andere r Bevölkerungskreis e auf , si e produzier t zude m landwirtschaft -
liche Betriebsmittel , di e e s de m Landwir t erlauben , ein e ständi g wachsend e 
Bevölkerung mi t Nahrungsmittel n z u versorgen . De r Landwir t ha t dabe i 
fortlaufend sei n produktionstechnische s Wisse n z u vervollkommne n un d 
außerdem Anregunge n fü r neu e ertragsfördernd e Betriebsmitte l z u geben . 
Dieses Wechselspie l ha t i n Niedersachse n nu r beding t funktioniert . Di e 
Industrie, zuers t noc h a n da s Vorkomme n vo n Bodenschätze n weitgehen d 
gebunden, entwickel t sic h i n Niedersachse n langsame r al s i m Reichsdurch -
schnitt. Da s beweis t de r überdurchschnittlich e hoh e Antei l de r i n de r Land -

" Ebd. , S . 16 7 ff . 
w Statistische s Jahrbuch , wi e Anm . 34 , S . 493 . 
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Wirtschaft Tätigen . Ei n nich t unbeträchtliche r Tei l de s Bevölkerungszuwachse s 
mußte deshal b in s Auslan d ode r ander e Gebiet e de s Reiche s abwandern . 
Daran konnt e auc h ein e restriktiv e Gesetzgebun g nicht s ändern , mi t de r 
man da s Bevölkerungswachstu m z u drosseln versucht e 3 9 . 

Dagegen macht e sic h di e Landwirtschaf t stärke r al s i n andere n Reichs -
teilen jen e Hilfe n zunutze , di e ih r di e Industri e bereitstellte . Hierbe i ma g 
das Vorherrsche n groß - un d mittelbäuerliche r Betrieb e förderlic h gewese n 
sein, währen d andersw o di e fortschrittlicher e Wirtschaftsweis e de r Güte r 
von de n Kleinbauer n nich t ode r nu r seh r zögern d übernomme n wurde . Vo r 
allem di e Mineraldüngun g fan d i n de n Ackerbaugegenden , begünstig t durc h 
den Rüben - un d Kartoffelbau , verhältnismäßi g rasc h Eingang . Nac h eine r 
Reichsnährstandsstatistik wurde n u m 1925 , al s di e Mineraldüngun g wiede r 
das Vorkriegsnivea u erreich t hatte , i n de r Landesbauernschaf t Niedersachse n 
bereits 18, 4 kg Reinstickstoff j e h a landwirtschaftliche r Nutzfläch e gestreut , wäh -
rend e s i m Reichsdurchschnit t nu r 1 1 , 6 k g waren . Niedersachse n wurd e nu r vo n 
Sachsen-Anhalt übertroffen , w o de r Rübenba u noc h ausgedehnte r war . I n de r 
Landesbauernschaft Weser-Ems , di e ebenfall s i m Bereic h de s heutige n Bun -
deslandes Niedersachse n lag , betru g de r Düngeraufwan d jedoc h ers t 7, 0 kg . 
Da ma n damal s da s Grünlan d kau m mi t Mineralstoffe n düngte , is t de r er -
hebliche Unterschie d z u eine m beträchtliche n Tei l aufgrun d de s star k ab -
weichenden Acke r :  Grünland-Verhältnisse z u erklären . Di e niedersächsisch e 
Landwirtschaft macht e sic h abe r auc h di e Getreideexport e einige r Agrar -
staaten zunutze , mi t dere n Hilf e si e ein e Veredlungswirtschaf t aufbaute , di e 
sie au s eigene r Kraf t nich t hätte erhalte n können . 

Mit de r nu r knap p skizzierte n überdurchschnittliche n Intensivierun g ge -
lang e s de r niedersächsische n Landwirtschaf t i m Gegensat z z u de n Verhält -
nissen i m Gesamtreich , di e Bevölkerun g ausreichen d mi t Nahrungsmittel n 
zu versehen . E s konnte n soga r noc h landwirtschaftlich e Produkte , vo n dene n 
das Schweinefleisc h a n erste r Stell e genann t werde n muß , i n ander e Gebiet e 
des Reiche s ausgeführ t werden . Wen n Niedersachse n i n stärkere m Maß e 
Agrarland blieb , s o dürft e bi s zu m Erste n Weltkrie g da s Volkseinkomme n 
je Kop f schwäche r al s andersw o gestiege n sein . Ei n erhebliche s Gefäll e 
vom stärke r agrarische n Norde n zu m ehe r un d stärke r industrialisierte n 
Süden is t dabe i nich t z u verkennen . 

9 9 E r n s t W o l f g a n g B u c h h o l z , Ländlich e Bevölkerun g a n de r Schwell e de s 
Industriezeitalters. De r Rau m Braunschwei g al s Beispiel , Stuttgar t 196 6 (Quell , u . 
Forsch, z . Agrargeschichte , Bd . XI) , S . 9  ff. un d 5 9 ff . 



2. 

Das Verhältnis vo n Bauernfamilie un d Gesinde 
in Westfalen * 

Von 

D i e t m a r S a u e r m a n n 

Bis i n di e Gegenwar t hinei n beschäftig t sic h di e volkskundlich e Forschun g 
vorwiegend mi t de r bäuerliche n Kultur , s o da ß de r Germanis t un d Volkskund -
ler Juliu s Schwieterin g sage n konnte : Deutsche  Volkskunde  ist  Erforschung 
der kulturellen  Bedeutung  des  deutschen  Bauerntums 1. Angesicht s diese r 
Interessendominanz is t e s erstaunlich , da ß zentral e Bereich e de s bäuerliche n 
Lebens, wi e beispielsweis e Arbei t un d Wirtschaft , vo n de r Volkskund e lang e 
Zeit vernachlässig t wurden , un d da ß e s i m Lauf e de r 100jährige n Geschicht e 
unseres Fache s nich t gelunge n ist , wenigsten s di e wichtigste n Grundinforma -
tionen übe r di e kulturell e Entwicklun g de s Bauerntum s i n de n letzte n 20 0 
Jahren einigermaße n abgesicher t herauszuarbeiten . Ein e rückwärtsgewandt e 
Sehnsucht nac h eine r angeblic h urtümliche n Welt , dere n Vernichtun g ma n 
miterlebte un d di e ma n al s ei n Idealbil d hinstellte , verhindert e ein e historisc h 
exakte Grundlagenforschung . „Volk" , „Gemeinschaftsleben" , „patriarchalisch e 
Großfamilie", „natürlich e Ordnungen" , „heimatlic h gebundene r Mensch " -  da s 
waren di e Begriffe , di e di e Betrachtun g de r bäuerliche n Verhältniss e de r Ver -
gangenheit bestimmten . Dahe r wurde n ökonomische , sozial e un d kulturell e 
Differenzierungen entwede r al s verdammenswert e modern e großstädtisch e 
Entwicklungen angepranger t ode r abe r al s Gegebenheite n angesehen , di e 
naturbedingt sin d un d dahe r außerhal b de s geschichtliche n Wandel s stehe n 
und di e somi t nich t z u änder n sind . Dami t stellt e sic h auc h nich t da s Problem , 
das bäuerlich e Gesind e au s de r al s harmonisc h empfundene n Einhei t de r 
großen Haushaitsfamili e herauszulöse n un d al s eine n gesonderte n Unter -
suchungsgegenstand z u betrachten , A  prior i stan d fest , da ß de r bäuerlich e 
Haushalt bi s wei t in s 19 . Jahrhundert hinei n durc h ein e patriarchalisch e Ord -

* Vortrag , gehalte n a m 28 . 5. 197 6 au f de r Jahrestagun g de r Historische n Kommissio n 
für Niedersadise n un d Breme n i n Cloppenburg . 

1 J u l i u s S c h w i e t e r i n g , Wese n un d Aufgabe n de r deutsche n Volkskunde . 
In: Deutsch e Vierteljahrsschrif t fü r Literaturwissenschaf t un d Geistesgeschicht e 5 , 
1927, S . 74 8 ff . Hie r zitier t nach : G e r h a r d L u t z , Volkskunde . Ei n Handbuc h 
zur Geschicht e ihre r Probleme , Berli n 1958 , S . 156 . 
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nung bestimm t wurd e un d da ß all e Hausbewohne r sic h de r Ide e de s „ganze n 
Hauses" verpflichte t fühlten . S o schreib t z . B. Wilhel m Heinric h Riehl , de r al s 
Begründer de r wissenschaftliche n Volkskund e angesehe n wird : Die  moderne 
Zeit kennt  leider  fast  nur  noch  die  „Familie",  nicht  mehr  das  „Haus",  den 
freundlichen, gemütlichen  Begriff  des  ganzen  Hauses,  welches  nicht  bloß  die 
natürlichen Familienmitglieder,  sondern  auch  alle  jene  freiwilligen  Genossen 
und Mitarbeiter  der  Familie  in  sich  schließt,  die  man  von  alters  mit  dem  Wort 
„Ingesinde" umfaßte.  In  dem  „ganzen  Hause 0 wird  der  Segen  der  Familie 
auch auf  ganze  Gruppen  familienloser  Leute  erstreckt,  sie  werden  hineinge-
zogen wie  durch  Adoption  in  das  sittliche  Verhältnis  der  Autorität  und  Pietät. 
Das ist  für  die  soziale  Festigung  eines  ganzen  Volkes  von  der  tiefsten  Bedeu-
tung *. 

Dieses Idealbil d vo n eine r natürliche n bäuerliche n Welt , da s fas t jede m 
Volkskundler de r damalige n Zei t -  se i e s nu n bewuß t ode r unbewuß t -  vor -
schwebte un d da s di e wissenschaftlich e Arbei t bestimmte , ha t z u eine r grobe n 
Verzeichnung de r Wirklichkei t geführt , wi e vo n de r „Münchne r Schule " 
nachgewiesen wurd e * . Dies e neu e Richtun g stützt e sic h au f ein e streng e Quel -
lenkritik un d begrif f di e Volkskund e i n erste r Lini e al s ein e historisch e Wis -
senschaft. S o schreib t Han s Moser : Wichtiger  als  großlinige  Kulturphilosophie 
ist vorerst  eine  exakte  Geschichtsbeschreibung  der  Volkskultur,  die  stofflich 
unbegrenzt das  Große  und  das  Kleinste  zu  erfassen  hat 4, Un d woh l nich t zu -
fällig überprüft e Karl-Sigismun d Kramer , ei n weitere r Vertrete r diese r Rich -
tung, da s Denkmodel l de s „ganze n Hauses" . I n seine m programmatische n 
Aufsatz „Da s Hau s al s geistige s Kraftfel d i m Gefüg e de r alte n Volkskultur " 
analysiert e r di e Selbstdarstellun g de r süddeutsche n Bauernfamili e au f Votiv -
bildern un d komm t dabe i z u folgende m Schluß : Es  ist  auffällig,  daß  in  den 
vorgeführten Votivbildern  neben  der  engsten  Familie  nur  noch  das  Vieh  zu 
sehen ist.  Es  fehlen  die  Großeltern,  und  es  fehlt  das  Gesinde.  Das  ist  typisch  -
und gerade  bei  der  Stellung  des  Gesindes  im  „ganzen  Haus",  wie  Riehl  sie 
schildert, sind  mehrere  Fragezeichen  vonnöten,  wenn  man  in  die  Sphäre  des 
mittel- und  kleinbäuerlichen  oder  kleinbürgerlichen  Hauswesens  kommt.  Hier 
ist sehr  viel  idealisiert  und  poetisiert  worden,  was  bei  nüchterner  Betrachtung 
kalte und  harte  Konturen  zeigt.  Zieht  man  historische  Quellen  der  letztvergan-
genen Jahrhunderte  zurate,  so  wird  deutlich,  daß  eine  Aufsicht  und  Fürsorge 
durch den  Hausherrn  durchaus  ungewöhnlich  war  .  . .  Hier,  so  scheint  es  mir, 
ist noch  viel  klärende  Arbeit  zu  leisten,  ehe  wir  zu  sicheren  Schlüssen  gelan-
gen können 5. 

2 W i l h e l m H e i n r i c h R i e h l , Di e Familie , Stuttgar t 1897 , S . 156 . 
* Di e wichtigste n Vertrete r diese r Richtun g sin d Han s Mose r un d Karl-Sigismun d 

Kramer. 
* H a n s M o s e r , Gedanke n zu r heutige n Volkskunde . Ihr e Situation , ihr e Proble -

matik, ihr e Aufgaben , In : Bayerische s Jahrbuc h fü r Volkskund e 1954 , S . 218 . 
5 K a r l - S . K r a m e r , Da s Hau s al s geistige s Kraftfel d i m Gefüg e de r alte n Volks -

kultur. In : Rheinisch-westfälisch e Zeitschrif t fü r Volkskund e XI , 1964 , S . 40-41 . 
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Die Absicherun g wissenschaftliche r Aussage n durc h historisch-kritische s 
Quellenstudium sowi e di e Entdeckun g de r soziale n un d ökonomische n Be -
dingtheit vo n Kultu r führte n schließlic h dazu , da ß auc h da s Gesindewese n i n 
das Blickfel d de r Volkskund e rückte . Dabe i stützt e ma n sic h einerseit s au f 
archivalische Quelle n un d andererseit s au f Materialien , di e durc h Methode n 
der empirische n Sozialforschun g -  zumeis t durc h Umfrage n -  gewonne n wur -
den 6 . 

Auch da s A r c h i v f ü r w e s t f ä l i s c h e V o l k s k u n d e de r Volks -
kundlichen Kommissio n fü r Westfale n ha t i m Rahme n seine r laufende n Doku -
mentationstätigkeit Befragunge n zu m Them a „Knecht e un d Mägde " durchge -
führt. Di e folgende n Ausführungen , di e de m Verhältni s vo n Gesind e un d 
Bauernfamilie i n de r zweite n Hälft e de s 19 . Jahrhunderts gelten , stütze n sic h 
zum größte n Tei l au f Berichte , di e au f dies e Umfrage n eingegange n s ind 7 . 

Das Archi v arbeite t be i seine r Materialerhebun g mi t folgende m Korrespon -
dentenverfahren: Eine m Krei s vo n Mitarbeitern , di e au s alle n Teile n West -
falens stammen , werde n regelmäßi g Frageliste n zugeschickt , di e jeweil s z u 
einem bestimmte n Them a Gliederungspunkt e un d Erinnerungsstütze n enthal -
ten. Dies e Liste n werde n vo n de n Berichterstatter n nu n nich t Frag e fü r Frag e 
beantwortet, sonder n solle n al s Leitfade n fü r zusammenhängende , themenge -
bundene Bericht e dienen : Au f dies e Weis e werde n di e Mitarbeite r veranlaßt , 
die kulturelle n Erscheinunge n i n ihre n Zusammenhänge n z u beschreiben . D a 
ferner di e Bearbeite r imme r wiede r darau f hingewiese n werden , nu r da s z u 
berichten, wa s si e au s eigene r Anschauun g un d vo n persönliche m Erlebe n he r 
kennen, erhalte n di e Manuskript e eine n biographische n Charakter . Be i eine r 
Analyse de s Material s is t dahe r z u berücksichtigen , da ß di e Einsendunge n 
Lebenserinnerungen darstellen , di e durc h For m un d Inhal t de r jeweilige n 
Frageliste hervorgerufe n un d gepräg t sind . 

Die Fragelist e Nr . 18 , di e sic h mi t de m Lebe n de s bäuerliche n Gesinde s be -
schäftigt un d di e sei t 195 5 verschick t wird , ha t u . a . folgend e Gliederungs -
punkte: Herkunf t de s Gesindes , Diens t Wechsel, Lohn , persönliche r Besit z vo n 
Knechten un d Mägden , Wohnverhältnisse , Tagewerk , Feierabend , Rangord -
nung de s Gesindes , Dienstbote n un d Bauernfamilie , religiöse s Leben , beson -
dere Tag e au f de m Hof e 8 . 

Um ein e Vorstellun g vo n de n Antworte n z u vermitteln , möcht e ic h zunächs t 
ein Beispie l geben . E s handel t sic h dabe i u m di e Einsendun g eine s Landwirte s 
aus Hahle n be i Bersenbrück : 

8 Knecht e un d Mägd e i n Westfalen u m 1900 , herausgegeben vo n D i e t m a r S a u e r -
m a n n . ( — Beiträg e zu r Volkskultu r i n Nordwestdeutschland , Hef t 1) , Münste r 
1972, S . 2 1 f . 

7 Vgl . di e Veröffentlichun g einige r diese r Bericht e in : Knecht e un d Mägd e i n West -
falen u m 190 0 (wi e Anm . 6), 

8 Abdruc k de s Berichte s in : Knecht e un d Mägd e i n Westfale n u m 190 0 (wi e Anm . 6), 
S. 2 3 ff . 
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Mein Hof,  von  dessen  Gesinde  ich  berichten  werde,  ist  52  ha  groß  .  .  .  Es 
waren zwei,  anfänglich  drei  Heuerleute-Familien  vorhanden;  jede  bewohnte 
ein Heuerhaus,  jede  hatte  etwa  4-5  ha  gepachtet  und  stellte  an  etwa  100-120 
Tagen eine  Arbeitskraft  auf  dem  Hofe.  Ferner  wurden  durchweg  1  groter  und 
1 lütker  Knecht  und  1  grote  und  1  lütke  Magd  gehalten.  Das  Verhältnis  zu 
diesen Arbeitskräften  war  ein  recht  patriarchalisches,  in  jeder  Beziehung  zu-
trauliches, auf  Du  und  Du.  Sie  wurden  mit  ihren  Vornamen  angeredet,  stamm-
ten doch  in  früherer  Zeit  fast  alle  von  bekannten  Heuerlingsfamilien  aus 
hiesiger Gegend.  Wenn  auch  nicht  ganz  zur  Familie  gehörig,  waren  sie  doch 
in mancher  Hinsicht  mit  meiner  Familie  eng  verbunden. 

Mit Ausnahme,  wenn  Besuch  da  war,  nahmen  sie  mit  uns  die  Mahlzeiten 
zusammen an  einem  Tisch  ein.  So  waren  sie  auch  bei  Festlichkeiten,  besonders 
auch am  Weihnachtsabend  .  . .,  ganz  in  unserer  Mitte.  Viele  der  Knechte  und 
Mägde .  . .  waren  mehrere  Jahre  bei  uns  in  Stellung,  oft  so  lange,  bis  sie  sich 
verheirateten. Durchweg  war  der  Stellungswechsel  am  1.  Mai.  Als  Gepäck 
führten die  Dienstboten  einen  derben  aus  Eichenholz  bestehenden  Koffer  bei 
sich, der  beim  Stellungswechsel  meist  von  dem  neuen  Arbeitgeber  .  . .  per 
Ackerwagen abgeholt  wurde. 

Kündigungen kommen  im  Laufe  des  Jahres  fast  gar  nicht  vor,  oder  es  mußte 
schon ein  besonderer  Fall  (z.  B. Hochzeit)  vorliegen.  Ende  Mai  wurden  dann 
die Neuhinzugekommenen  und  die  Längerdagewesenen  gefragt:  „Wult  du  ok 
dat folgende  Johr  bie  us  bliewen?"  Meist  wurde  diese  Frage  dann  mit  „Ja" 
beantwortet .  .  .  (und  dann)  bekam  der  oder  die  Gemietete  einen  Thaler  Wein-
kauf oder  Handgeld  ... 

Jeden zweiten  Sonntag  hatten  die  Dienstboten  frei  und  suchten  dann  zu-
nächst ihr  Elternhaus  auf.  Feierabend  war  früher  erst  um  20  Uhr;  Erntearbeiten 
wurden meist  bis  eintretende  Dunkelheit  verrichtet.  An  Winterabenden  waren 
die Mädchen  meist  mit  Flickarbeiten  und  Spinnen  beschäftigt  und  die  Knechte 
mit Besenbinden  und  Korbflechten.  Sie  saßen  abends  in  der  Küche,  früher  am 
Herdfeuer. Hier  war  es  auch  der  Wärme  wegen  gerade  ganz  gut  zum  Aus-
halten und  durch  rege  Unterhaltung  meist  recht  gemütlich. 

Der Lohn  betrug  in  den  Jahren  1890-1900  neben  Kost  und  Wohnung  etwa 
70-100 Thaler  (210-300  Mark)  für  einen  Großknecht  und  für  eine  Großmagd 
etwa 60-70  Thaler  (180-210  Mark).  Als  Kirmesgeld  (gab  es)  1  Thaler  und  zu 
Weihnachten etwa  4-5  Thal  er in  Form  von  Kleidung. 

Als Schlafkammer  gab  es  für  Mädchen  eine  nett  eingerichtete  Wichter-
kammer im  oberen  Teil  des  Wohnhauses,  meist  anschließend  an  die  Küche. 
(Die Knechte  hatten)  einen  Schlafraum  über  den  Pferdeställen,  der  hier  die 
Bezeichnung „Cloppenburg"  hatte  .  .  . 

War eine  Hochzeit  auf  dem  Hofe,  wurde  der  Brautwagen  von  dem  Groß-
knecht gefahren.  Die  anderen  Dienstboten  hatten  ja  die  dringenden  Vieh-
arbeiten zu  verrichten  und  halfen  auch  bei  der  Bewirtung  der  Hochzeitsgäste. 
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Auch erhielten  alle  ein  Hochzeitsgeschenk,  meist  in  Geld,  etwa  3  Thaler.  Auch 
wenn ein  Trauerfall  auf  dem  Hofe  war,  erhielten  sie  einen  Geldbetrag,  damit 
sie sich  Trauerkleidung  kaufen  konnten. 

Bei schweren  Erkrankungen  suchten  die  Dienstboten  fast  immer  ihr  Eltern-
haus auf.  Eine  Überweisung  in  ein  Krankenhaus  war  damals  sehr  selten.  Bei 
gutem Einvernehmen  wurden  die  Arztkosten  recht  oft  vom  Arbeitgeber  be-
zahlt, obwohl  er  dazu  nicht  verpflichtet  war.  Eine  Sozialversicherung,  Kran-
kenversicherung gab  es  in  meiner  Jugendzeit  noch  nicht.  Ich  weiß  mich  noch 
zu erinnern,  als  die  Verpflichtung  des  Markenklebens  in  die  Invalidenkarte 
begann, jede  Woche  für  Knechte  14  Pfennige  und  für  Mädchen  zu  7  Pfen-
nige ... 

Es gab  damals  wohl  schwere  Handarbeit,  z.  B.  Getreidedreschen  mit  dem 
Flegel, Plaggengraben  als  Ackerdünger  und  so  weiter.  Landmaschinen  gab  es 
fast gar  nicht,  aber  Arbeitskräfte  waren  immer  genügend  vorhanden.  Seitdem 
die sogenannte  Landflucht  (aber)  immer  stärker  einsetzt,  steht  man  vor  einem 
Rätsel, welche  Zukunft  der  Landwirtschaft  bevorsteht.  Doch  wollen  wir  das 
Beste hoffen 

Von de r überwiegende n Mehrhei t de r Gewährspersonen , zumeis t sin d e s 
Bauern ode r Söhn e bzw . Töchte r vo n Bauer n ode r Kinde r vo n Landhandwer -
kern, wir d herausgestellt , da ß da s Gesind e al s Tei l de r p a t r i a r c h a l i s c h 
geordneten große n Haushaltsfamili e angesehe n wurde . S o heiß t e s z . B. i n 
einem Bericht : Knecht  und  Magd  wurden  von  der  Herrschaft  als  ihresgleichen 
. .  .  und als  zur  Familie  gehörend  betrachtet 10. Un d ein e Bauerntochte r schreibt : 
Die Dienstboten  wurden  mit  Magd  und  Knecht  bezeichnet  und  hatten  Fami-
lienanschluß 1 1 . Imme r wiede r wir d versichert , da ß da s Gesind e be i Krank -
heiten au f de m Ho f gepfleg t wurde , da ß di e Bauer n Treueprämie n zahlten , 
alt geworden e Gesindekräft e au f de m Ho f behielte n un d si e wi e Familien -
angehörige z u Grabe trugen . 

Doch ma n kan n sic h de s Eindruck s nich t erwehren , da ß hie r Einzelfäll e ange -
führt werden , di e keinesweg s verallgemeiner t werde n dürfen . Di e angeblich e 
familiäre Bindun g vo n Baue r un d Gesind e wir d vollend s i n Frag e gestellt , 
wenn ma n di e Antworte n au f folgende n Fragenkomplexe n nähe r betrachtet : 
„Kennen Si e Fälle , da ß ein e Bauerntochte r di e Mägd e al s Brautführerinne n 
hatte? Fälle , da ß di e Mag d Pati n gewese n is t be i eine m Kin d de s Hofes ? Da ß 
sie eine n Soh n des Hofe s geheirate t hat? " 

Da heiß t e s beispielsweise : Ma n sah  es  nicht  gern,  wenn  die  Magd  als  Frau 
auf den  Hof  zog  oder  einen  Sohn  des  Bauern  heiratete  .  . .  u . 

* Archi v fü r westfälisch e Volkskund e be i de r Volkskundliche n Kommissio n fü r West -
falen, Münster (=*AwVk) , Berich t Nr . 1546 . Berichterstatte r Erns t Brokin g (geb . 1881). 

io AwV k 1327 , S . 1 3 (Hagen , Hochsauerlandkreis) , 
n AwV k 605 , S . 1  (Wettringen , Kr . Steinfurt) . 
12 AwV k 3803 , S . 8  (Mettingen , Kr . Steinfurt) . 
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Oder; Daß  eine  Magd  den  Bauern  heiratete,  kam  kaum  vor.  Wohl,  wenn 
eine Großmagd  lange  auf  dem  Hof  gewesen  war  und  die  erste  Frau  gestorben 
war, daß  sie dann  den  Bauern  heiratete.  Aber  auch  nur  in  ganz  geringen  Fäl-
len, und  ebensowenig  kam  es  vor,  daß  eine  Bauerntochter  den  Großknecht 
heiratete13. 

Oder: Ein  Fall,  daß  eine  Bauerntochter  ein  Dienstmädchen  als  Brautführerin 
nahm, ist  mir  nicht  bekannt  geworden  und  ist  vielleicht  in  Romanen  vorge-
kommen. Ebenso  als  Patin hatte  man  genug Personen  in  der  Verwandtschaft 14. 

Hier wir d deutlich , da ß Knechte un d Mägde vo n den Bauern nich t al s gleich-
berechtigte Familienmitgliede r angesehe n wurden . I n eine m patriarchalische n 
System müßte n si e jedoc h de n Kindern de s Hauses weitgehen d gleichgestell t 
sein. Un d einig e Berichterstatte r hebe n de n soziale n Unterschie d kla r un d 
deutlich hervor , wi e i n folgende m Fall : Die  damaligen  Knechte  und  Mägde 
waren sich  dessen  bewußt,  daß  sie  es  den  Bauern  nicht  gleich  tun  konnten. 
Sie hatten  es  seit  Jahrhunderten  nicht  anders  gekannt,  als  daß  sie im  10 . Gebot 
mit Ochs,  Esel  und  alles,  was  (des  Bauern) ist,  auf eine  Stufe  gestellt  wurden  u . 

Den Mittelpunk t bäuerliche n Denken s bildet e i m 18. und 19. Jahrhundert der 
Besitz, de r H o f . Di e Größe , di e Recht e un d Pflichten de s Hofe s ware n de r 
Gradmesser fü r da s Ansehe n un d die sozial e Stellun g nich t nu r der Eigen -
tümer, sonder n auc h derjenigen , di e von dem Hof abstammten . Da s Gesind e 
kam zumeis t au s den unteren ländliche n Schichten . Sein e Elter n ware n Klein -
bauern ode r landlos e Heuerlinge , di e in einem kombinierte n Miet- , Pacht - und 
Arbeitsverhältnis z u den größeren Bauer n standen . Di e Kinder vo n reichere n 
Höfen trate n dagege n nu r in den seltensten Fälle n i n den Dienst eine s ande -
ren Bauern . Da s Gesinde unterschie d sic h somi t vo n de r Familie , be i de r es 
sich verpflichtete , dadurch , da ß es zumeis t kei n Eigentu m un d keinen finan -
ziellen Rückhal t durc h da s Elternhau s hatte . E s wa r allei n au f sein e Arbeits -
kraft angewiese n un d mußte dies e verkaufen , u m leben z u können . 

Die Sozialstruktu r eine r Landgemeind e u m die Jahrhundertwende skizzier t 
folgender Bericht : A m Orte lebte n verhältnismäßig  viel  arme  und  kleine  Leute, 
die um  den  täglichen  Lebensunterhalt  arg  kämpfen  mußten.  Dann  kamen 
etwas Bessergestellte,  wie  Handwerker  mit  kleiner  Viehhaltung  und  einigen 
Morgen Land  zur  Sicherung  der  eigenen  Lebenshaltung,  ferner  kleine  Land-
wirte mit  etwa  30  Morgen  Land  und  Grünfläche  und  Zupachtung.  Wer  schon 
50 oder  60  Morgen  zu  eigen  hatte,  besaß  eine  ziemlich  gesicherte  Existenz-
grundlage. Aus  der  erst-  und  teilweise  zweitgenannten  Gruppe  kamen  zumeist 
die Dienstboten.  Nur  die  dann  in  der  Rangordnung  folgenden  wenigen  größe-
ren Höfe  konnten  sich  solches  Personal  leisten  lfl . 

« A w V k 3894 , S . 7  (Eggerode , Kr . Borken). 
1 4 A w V k 3876 , S . 3  (Bredenscheid-Stüter , Ennepe-Ruhr-Kreis) . 
i* A w V k 604 , S . 6  (Hemmeisbühren , Kr . Cloppenburg) . 
» A w V k 3992 , S . 1  (Rüthen , Kr . Soest) . 
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Die Zah l de r gesindehaltende n Höf e wa r verhältnismäßi g klein , s o da ß 
viele Elter n fro h waren , wen n si e ihr e Kinde r möglichs t frühzeiti g au f eine m 
Hof unterbringe n konnten . Den n dan n hatte n di e Kinde r ei n Dac h über m 
Kopf, hatte n ihr e Arbeitskleidun g un d da s täglich e Bro t un d erhielte n zude m 
noch ein e Berufsausbildung . Ers t mi t Vollendun g de s 18 . Lebensjahres -  s o 
scheint e s -  hatte n di e Arbeitskräft e eine n Anspruch au f Lohn . 

Solange sic h nich t di e Möglichkei t bot , i n nahe n Städte n eine n Arbeitsplat z 
zu finden , wa r di e Anstellun g al s Knech t ode r Mag d fü r di e ärmer e Landbevöl -
kerung ein e Existenzfrage . Di e gesindehaltende n Bauer n nutzte n natürlic h 
das zumeis t vorhanden e Überangebo t a n Arbeitskräfte n daz u aus , di e Dienst -
verträge z u ihre n Gunste n z u gestalten . S o bliebe n beispielsweis e di e Löhn e 
bis wei t i n di e zweit e Hälft e de s 19 . Jahrhunderts hinei n verhältnismäßi g kon -
stant. Das  alles  aber  verschwindet,  s o schreib t de r Beobachter , noc h gegen  das 
eigenmächtige Verfügen  vieler  Bauern  über  die  Kinder  ihrer  Heuerlinge.  Ich 
habe Fälle  erlebt,  wo  sich  Bauern  aus  der  Kinderschar  ihrer  Heuerlinge  gerade-
zu ihre  Knechte  und  Mägde  aussuchten i7. 

Der Dienstantrit t a m Samsta g ode r Sonnta g wa r verpönt , denn , s o heiß t es , 
samstags gehen  die  Faulen,  am  Sonntag  die  Feinen  und  Schönen.  Di e negativ e 
Bewertung de s Dienstantritte s a n diese n beide n Wochentage n wir d eindeuti g 
von de n Interesse n de s Bauer n he r bestimmt . Be i de m Verbot , a m Monta g de n 
Dienst anzutreten , schein t jedoc h ei n abergläubische s Momen t mitzuspielen . 
Man sagt e nämlich : Montag  wird  nicht  wochenalt 1B. 

Bei eine r Auswertun g vo n Lohnregistern , läß t sic h nachweisen , da ß e s i m 
19. Jahrhundert allgemei n üblic h war , i n Krankheitsfälle n da s Gesind e nac h 
Hause z u schicken . E s durft e ers t dan n wiede r zurückkommen , wen n e s wiede r 
gesund, d.h . arbeitsfähi g war . I n eine m Anschreibebuc h heiß t e s z.B. : 1878, 
den 4.  September ist  Caspar  krank  geworden  und  den  6.  haben wir  ihn  nach 
Hause gebracht,  den  16.  September  abends  ist  er  wieder  gekommen 19. 

Die Tage , di e da s Gesind e kran k war , konnte n vo m Loh n abgerechne t wer -
den, wi e folgende r Fal l zeigt : 1841,  10.  Februar:  (Johann  Rösing)  9  Tage  krank 
gewesen, er  ist  9  Tage  von  uns  verpflegt  und  darauf  hat  sein  Vater  ihn  nach 
Hause geholt  . . . E r ist  11  Wochen  zu  Hause  gewesen  und  14  Tage  nach  Bor-
ken, macht  13  Wochen  zusammen.  Diese  13  Wochen  waren  gerade  die  beste 
Zeit im  Jahre  zu  arbeiten,  wofür  billig  gerechnet  26  Wochen.  Also  ist  er  nur 
bei uns  gewesen  x lt Jahr  20 . 

K.-S. Krame r weis t darau f hin , da ß gerad e i m Krankheitsfall e sic h die 
menschliche Fürsorge  zeigen  (müßte),  die  im  „ganzen  Haus"  Grundprinzip 

n AwV k 3391 , S . 9 . 
is A w V k 4103 , S . 2 ; A w V k 3829 . S . 1- , A w Vk 3180 , S . 4 . 
i» Anschreibbuc h de s Hofe s Platte , Osterbönen , Kr . Unna . 
*° Anschreibbuc h de s Hofe s Rolfes , Alstätte , Kr . Borken . 

3 Nds . J a h r b . 
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w a r 2 1 . Alle m Anschei n nac h kame n di e Bauer n ihre n Verpflichtunge n de m 
Gesinde gegenübe r nu r i n de n seltenste n Fälle n nach , verlangte n abe r ande -
rerseits strikt e Einhaltung de s Vertrages . 

Solange genügen d Arbeitskräft e zu r Verfügun g stande n un d di e Bauer n 
zusammen mi t de n Adelige n ein e monopolartig e Stellun g al s Arbeitgebe r un d 
Grundbesitzer au f de m Land e innehatten , bestan d kein e Notwendigkeit , diese s 
Vertragsverhältnis ausgewogene r z u gestalten . Doc h al s durc h di e zunehmend e 
Industrialisierung de m Gesind e i n de n Städte n höher e Löhne , ein e geregelt e 
Arbeitszeit, besser e Aufstiegschance n un d günstiger e sozial e Leistunge n ge -
boten wurden , ka m e s zu r Abwanderun g de r erfahrene n un d kräftige n Ar -
beitskräfte au s de n E>örfern . Di e Landwirt e mußte n sic h dahe r imme r meh r 
auf jünger e Knecht e un d Mägd e stützen , di e zude m nich t lang e i m Diens t 
blieben. Durc h di e Landfluch t geriete n di e Löhn e i n Bewegun g un d auc h de r 
Naturalteil de s Lohne s wurd e nac h un d nac h abgebaut . De r Loh n mußt e jetz t 
monatlich bezahl t werden , un d de m Gesind e wurd e ein e kürzer e Kündigungs -
frist eingeräumt . Ers t jetz t wurd e e s üblich , übe r de n Loh n hinau s Geschenk e 
und Trinkgelde r z u geben : z u Weihnachten , zu m Schützenfest , zu m Abschlu ß 
der Ernt e un d fü r besonder e Dienstleistunge n z . B. Besuchsfahrte n a n Sonn -
tagen, Einhüten , Nachtwachen , Auc h versucht e man , durc h besonder e Treue -
prämien da s Gesind e i m Diens t z u halten . I n de n Berichte n wir d erwähnt , da ß 
z. B. be i de r Heira t de r Mag d ei n Kleiderschran k geschenk t wurd e ode r nac h 
siebenjähriger Dienstzei t de m Gesind e ei n Rin d zustand 2 2 . E s is t denkbar , 
daß auc h di e Vorstellun g vo m „treue n Gesinde , da s zu r Famili e gehört" , sic h 
erst durc h de n Mange l a n qualifizierte n Arbeitskräfte n al s Idealvorstellun g 
im ländlichen Bereic h durchsetzte . 

Die Entwicklun g vo n länge r dienenden , leistungsfähige n un d de m gleiche n 
soziokulturellen Bereic h entstammende n Gesindekräfte n zu r fluktuierende n 
Landarbeiterschicht wurd e vo n de n sozialkonservative n Gruppe n al s di e 
Hauptursache fü r di e Absonderun g de r Bauernfamili e vo n de n Knechte n un d 
Mägden angesehen : I n diese m Sinn e heiß t e s z . B. i n eine r Abhandlung : Die 
früher für  den  Betrieb  ersprießliche  vertrauensvolle  Zusammenarbeit  zwischen 
Arbeitnehmer und  Arbeitgeber  ist  bei  dem  häufigen  Dienststellenwechsel 
nicht mehr  gegeben.  Um  sich  nicht  dauernd  der  Gefahr  auszusetzen,  daß  innere 
Angelegenheiten des  Betriebes  oder  solche  der  Famile  und  der  gl. von  den 
Untergebenen an  die  Öffentlichkeit  gebracht  werden,  gibt  der  Landwirt  seinen 
Arbeitskräften keine  Gelegenheit  zum  näheren  Einblick  in  seine  Verhält-
nisse 23 . 

2 1 K r a m e r (wi e Anm . 5), S. 41 . 
22 Vgl . Knecht e un d Mägde i n Westfalen u m 190 0 (wi e Anm . 6) , S . 3 7 u . 52 . 
2 8 H e i n r i c h D a r t m a n n , Di e Landarbeiterverhältniss e Westfalen s vo r un d nac h 

dem Krieg e i n betriebswirtschaftliche r un d soziale r Hinsicht . Phil . Diss . Gießen , 
Gießen 1932 , S . 59 . 
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In diese m Zita t werde n di e „innere n Angelegenheite n de s Betriebe s un d de r 
Familie" de r „Öffentlichkeit " gegenübergestellt . Ein e solch e Wertschätzun g 
der Privatsphär e abe r war de m bäuerliche n Denke n de s 18 . und frühe n 19 . Jahr-
hunderts vollkomme n frem d un d is t zusammen mi t andere n Wertvorstellunge n 
aus de m städtisch-bürgerliche n Bereic h i m Lauf e de s 19 . Jahrhunderts über -
nommen worden . Di e Rezeptio n bürgerliche r un d adelige r Kulturformen , di e 
sich gleichzeiti g mi t eine m Wande l de r wirtschaftliche n un d rechtliche n Ver -
hältnisse i m bäuerliche n Bereic h vollzoge n (Bauernbefreiung , Ablösun g de r 
Lasten, Aufteilun g de r Gemeinheiten) , ha t di e bäuerlich e Kultu r nac h un d nac h 
grundlegend verändert . Di e Übernahm e bürgerliche r Haushaltsführun g un d 
städtischen Wohnkomfort s bewirkte , da ß di e Bauernfamili e sic h bereit s z u 
einer Zeit , i n de r ih r noc h genügen d Arbeitskräft e zu r Verfügun g standen , 
also vo r de r Landflucht , vo n de m Gesind e stärke r abzusetze n begann . 

Die „Verbürgerlichung " de r bäuerliche n Bevölkerun g schläg t sic h auc h i n 
den Berichte n de s Archiv s rech t deutlic h niede r un d sol l a n einige n Beispiele n 
näher erläuter t werden . 

Bis wei t in s 19 . Jahrhundert hinei n wa r e s allgemei n üblich , da ß ma n sic h 
im ländliche n Bereic h d u z t e . Nac h de m Vorbil d de s Adel s un d de r Respekt -
personen i m Dorf e (Amtmann , Pfarrer ) ließe n sic h sei t de r zweite n Hälft e de s 
19. Jahrhunderts di e reichere n Bauer n un d dere n Fraue n vo n de m Gesind e 
zunächst mi t „Gi " ode r „ J i " , als o „Ihr" , späte r dan n mi t „Sie " un d „Herr " bzw . 
„Frau" anreden . Di e Bauernfamili e duzt e jedoc h da s Gesind e weiterhi n un d 
rief e s be i de m Vornamen 2 4 . 

Bauernfamilie un d Gesind e aße n ursprünglic h gemeinsa m a n eine m Tisch . 
Dies wa r auc h dan n üblich , wen n de r Haushal t 1 0 bi s 1 5 Persone n umfaßte . 
Der Eßtisc h mußt e dahe r of t seh r lan g sein . I m niederdeutsche n Hallenhau s 
stand e r a n eine r Seit e de s Fletts , i m Unterschlag . Of t wa r de r Tisc h mi t eine r 
seiner Schmalseite n a n der Wan d befestig t un d konnte hochgeklappt werden . 

Die T i s c h o r d n u n g spiegelt e di e sozial e Stellun g jede s einzelne n Mit -
gliedes de s Hause s w i e d e r 2 4 a . I n de n meiste n Fälle n sa ß de r Baue r al s Haus -
herr obe n a m End e de s Tisches . Hinte r ih m hin g ode r stan d de r Brotschrank , 
der manchma l auc h ei n Einbauschran k sei n konnte . De r Baue r schnit t da s 
Schwarzbrot, sprac h da s Tischgebet , ga b da s Zeiche n fü r de n Begin n un d da s 
Ende de r Mahlzeit . Nebe n ih m zu r Linke n sa ß sein e Frau . Dan n folgte n nebe n 
der Hausfra u di e weibliche n Kinde r i n de r Reihenfolg e ihre s Alter s un d dan n 
die Mägde . A n de r andere n Schmalseit e de s Tische s hatt e de r Großknech t 

" Vgl . auc h K a r l B a u m g a r t e n , Di e Tischordnun g i m alte n mecklenburgische n 
Bauernhaus. In : Deutsche s Jahrbuc h fü r Volkskund e 11 , 1965 , S . 8 , 

* 4 a Vo r kurze m erschie n hierz u folgende r Aufsatz , de r mi r be i Abfassun g de s Referate s 
noch nich t zu r Verfügun g stand ; E r n s t S c h l e e , Sitzordnun g bei m bäuerliche n 
Mittagsmahl. In : Kiele r Blätte r zu r Volkskund e VIII , 1976 , S . 5-19 . Schle e sieh t di e 
Entwicklung i n gleiche r Weise , wi e si e i n diese m Refera t vorgetrage n wird . 

2' 



36 

3. Knech t 

2. Knech t 

Dietmar Sauermann 

männliche Kinde r < 

Großknecht 

Mutter 

• weiblich e Kinde r 

2. M a g d 

1. Mag d 

seinen Platz . Zwische n de m Hausherr n un d de m Großknech t saße n di e männ -
lichen Kinder un d die weitere n Knecht e (vgl . Abb. 1 ). 

Bei diese r Sitzordnun g überschneide n sic h zwe i Gliederungsprinzipien . Zu -
nächst einma l zeig t sic h ein e Trennun g nac h de n Geschlechtern : Di e Männe r 
saßen hinte r de m Tisc h au f eine r Ban k un d di e Fraue n vo r de m Tisc h au f 
Stühlen. Zu m andere n wir d sowoh l au f de r Männer - al s auc h au f de r Frauen -
seite ein e weiter e Ordnun g deutlich , di e au f de n Hausherr n einerseit s (di e 
Bauernfamilie) un d de n Großknech t andererseit s (da s Gesinde ) ausgerichte t 
war. Di e rangniedrigste n Persone n saße n i n de r Mitt e de r Tischlängsseiten , 
wo Famili e un d Gesind e sic h berührten , di e ranghöchste n jeweil s a n de n 
Kopfenden. 

Bei diese r Gliederung , di e a m End e de s 1 9 . Jahrhundert s seh r wei t i n West -
falen verbreite t war , handel t e s sic h als o keinesweg s u m ein e patriarchalisc h 
geprägte Tischgemeinschaft , den n dan n hätte n di e Kinde r un d di e Verwandte n 

A b b . 1 

V a t e r 
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Großknecht 

Söhne un d Knecht e 
in de r Reihenfolg e 
ihres Alter s 

Hausfrau 

Töchter un d Mägd e 
in der Reihenfolg e 
ihres Alter s 

des Besitzerpaare s i n di e Rangfolg e de s Gesinde s eingeglieder t werde n müs -
sen (Abb . 2) . E s zeig t sic h hie r bereit s ein e Trennun g vo n Gesind e un d Bauern -
familie. 

Einer patriarchalische n Gliederun g de r Tischgemeinschaf t komm t folgende s 
Beispiel au s Ladberge n a m nächsten : Da s Gesind e sitz t de m Hausherr n un d 
der Hausfra u a m nächsten . Di e Kinde r de r Bauernfamilie , di e offensichtlic h 
noch nich t arbeitsfähi g sind , finde t ma n u m di e ander e Schmalseit e de s Tische s 
gruppiert. Dor t kümmert sic h che Großmagd u m die Kinde r un d sorg t außerde m 
für da s Auftrage n de r Speisen . De r groß e Top f konnt e nämlic h vo m Herdfeue r 
direkt au f de n Tisc h geschwenk t werden . Dahe r mußt e de r Plat z au f de r 
unteren Schmalseit e de s Tisches , als o de m Hausvate r gegenüber , unbesetz t 
b l e i b e n " (Abb . 3). 

In einige n Fälle n hatt e de r geringst e Knech t a m untere n End e de s Tische s 
seinen Platz . Da s konnt e de r Schäfer , de r Kuhhirt e ode r de r Schweinejung e 

" Vgl . AwV k 3062 . 

Abb. 2 

Hausherr 
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Knecht 

Knecht 

Kauheder 

Kind 

Großmagd 

Mutter 

2. M a g d 

Kauwicht 

Kind 

Kind 

sein. Di e Hirte n ware n of t genu g noc h Kinde r un d arbeitete n nu r fü r Kos t un d 
Logis 

Aber auc h de r Altbaue r konnt e a n diese r Stell e de s Tische s sitzen . Unsere 
Familie zählte  16  Mann.  Ein  großer  langer  Tisch  stand  in  der  Ecke  der  großen 
Küche am  Fenster.  Der  Großvater  saß  an  einem  End  des  Tisches,  der  Vater  am 
anderen End.  Die  Großmutter  reihte  sich  an  der  Frauenseite  dem  Großvater 
an. Die  Mutter  nahm  Platz  an  der  Frauenseite  am  anderen  End  neben  dem 
Vater. Das  Mädchen  setzte  sich  neben  die  Mutter,  anschließend  die  vier  klei-
nen Geschwister  zwischen  Mädchen  und  Großmutter.  An  der  anderen  Seite 
des Tisches  auf  der  Bank  saßen  zwischen  Vater  und  Großvater  der  Knecht  und 
wir 6  Brüder . . . 2 7 (Abb . 4). 

Allem Anschei n nac h hatt e di e Seit e de s Tisches , di e de m Hausherr n gegen -
über liegt , kein e allgemei n verbindlich e Bedeutung . Si e konnt e dahe r stet s 

« V g l . Knecht e un d M ä g d e i n Westfale n u m 190 0 (wi e A n m . 6) , S . 12 . 
« A w V k 4 6 1 5 , S . 3  f . (Borkenwirthe , Kr . Borken) . 

A b b . 3 

V a t e r 
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Knecht 

männliche Kinde r < 

Mutter 

Magd 

• weiblich e Kinde r 

Großmutter 

Großvater 

anders festgeleg t werden . I m 19 . Jahrhundert schein t si e jedoc h zusehend s z u 
einem zweite n Kristallisationspunk t geworde n z u sein , wi e di e Gegensätz e 
Altenteiler-Jungbauern un d Bauernfamilie-Gesind e deutlic h zeigen . 

Seit de r Mitt e de s 19 . Jahrhunderts gin g ma n au f größere n Bauernhöfe n 
dazu über , di e T i s c h g e m e i n s c h a f t aufzuheben . Dies e Entwicklun g 
ist au s alle n Teile n Westfalen s bezeug t un d läß t sic h auc h i n andere n deut -
schen Landschafte n nachweisen 2 8 . Wilhel m Heinric h Rieh l erblickt e bereit s 
1850 i n de m Aufgebe n de s gemeinsame n Tische s ei n Indi z fü r da s Vordringe n 
der modernen , vo n ih m hefti g bekämpfte n Ideen . E r schreibt : Bei  vielen  deut-
schen Bauerschaften  ist  der  einzige  Umstand,  ob  das  ganze  Haus  einschließlich 
des Gesindes  an  einem  Tisch  sitzt,  gerade  maßgebend  für  die  Beantwortung 
der Frage,  ob  das  Gesindeverhältnis  dort  schon  ein  rein  rechtliches  geworden 

2 8 Z . B. Schleswig-Holstein , Braunschweig , Lausitz , Mecklenburg . 

Abb. 4 

Vater 
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oder ob  es  noch  ein  teilweise  patriarchalisches  sei,  ob  die  alten  Sitten  überhaupt 
verschwunden sind  oder  ob  sie  festgehalten  und  fortgebildet  werden 29. 

Bei de r Auflösun g de r Tisdigemeinschaf t lasse n sic h mindesten s dre i Ent -
wicklungsstufen herausstellen : 

1 . Bauernfamili e un d Gesinde esse n a n getrennte n Tischen , di e sic h i n eine m 
Raum, zumeis t i n de r Küch e befinden . De r alt e Eßtisch , de r de m Gesind e zu -
gewiesen wird , bleib t vo r de m Fenste r stehen . De r Tisc h fü r di e bäuerlich e 
Familie, de r of t wesentlic h kleine r war , hatt e i n de r Mitt e de r Küch e seine n 
Platz. Di e Bauernfamili e sa ß gewöhnlic h au f bequeme n Stühlen . Di e Sitzord -
nung a m Gesindetisc h wa r folgendermaßen : Obenan  saß  der  Baumeister  mit 
dem Rücken  zum  Brotschrank.  Vor  jedem  Essen  hatte  er  die  Aufgabe,  Schwarz-
brot zu  schneiden.  Das  waren  große,  selbstgebackene  Brote,  etwa  20  Pfund 
schwer . . . . Die  Mädchen  hatten  ihren  Platz  an  der  Längsseite  des  Tisches. 
Gegenüber saßen  der  Zweitknecht  und  der  Hütejunge,  etwaige  Erntehelfer 
und Tagelöhner.  Kam  aber  ein  Handwerker  ins  Haus,  so  hatte  er  stets  am 
kleinen Tisch  Platz  zu  nehmen  und  aß  mit  den  Herrschaften  zusammen 90. 

Hier wir d deutlich , da ß de r Großknech t einig e Aufgabe n de s Hausherr n 
übernahm, un d zwa r Sit z a m Kopfend e de s lange n Tische s vo r de m Brot -
schrank un d Schneide n de s Schwarzbrotes . Fall s wi r diese s Beispie l nich t 
überinterpretieren, s o könnt e ma n darau s schließen , da ß da s Schwarzbro t vo n 
der Bauernfamili e nich t meh r al s da s wichtigst e Nahrungsmitte l angesehe n 
wurde. Fü r da s Gesind e jedenfall s bleib t da s Schwarzbro t noc h lang e da s 
Hauptnahrungsmittel. 

2. A l s nächste r Schrit t i n de r Entwicklun g folgt e dan n de r Rückzu g de s 
Bauern mi t seine r Famili e au s de m gemeinsame n Eßrau m i n di e Stube . Die 
räumliche Trennun g de r Mahlzeite n hatt e zu r Folge , da ß sic h auc h di e gesamt e 
Eßkultur de r Bauer n nac h un d nac h wandel n konnte . Au f de m Gesindetisc h 
lag höchsten s ei n Wachstuch , au f de m Tisc h de r Herrschaf t dagege n stet s ei n 
Leinentischtuch, Di e Unterschied e erstreckte n sic h bal d au f da s Eßgeschirr , da s 
Besteck, di e Möbe l un d auf da s Benehmen be i Tisch . 

3 . Vo n hie r au s is t e s eigentlic h nu r noc h ei n kleine r Schrit t z u eine r unter -
schiedlichen Kos t fü r de n Familientisc h einerseit s un d de n Gesindetisc h ande -
rerseits. Doc h darübe r enthalte n di e Bericht e nu r wenig e sporadisch e Anga -
ben, s o z . B.: In  Ilvese  an  der  Weser,  auch  in  Hävern  .  .  .  aßen  die  Leute  an 
zwei Tischen.  Die  Dienstboten  bekamen  meistens  ein  anderes  Essen,  meist 
Schwarzbrot mit  Rübenkraut  und  nur  sonntags  Stuten.  Aber  wir  waren  kräftig 
und gesund  dabei  und  was  die  Stutenkinder  waren,  die  waren  oft  krank 

Auf eine m größere n Ho f be i Bersenbrüc k tran k di e Famili e zu m erste n Früh -
stück Bohnenkaffee , da s Persona l dagege n beka m Milchsupp e mi t Schwarz -

« R i e h l (wi e Anm. 2), S, 159. 
*o AwV k 5045 , S. 7 f. (Greven , Kr. Steinfurt) . 
»i AwV k 1788 , S . 8. 



Bauernfamilie un d Gesind e 41 

brot 8 2 . Un d vo n eine m Ho f be i Wern e wir d berichtet , da ß da s Gesind e zu m 
zweiten Frühstüc k ein e Schnitt e Stute n mi t Schmal z ode r Butte r erhielt , wäh -
rend di e Herrschaft Mettwurs t auf s Bro t a ß 3 3 . 

Ein ehemalige r Knecht , de r au f eine m Schultenho f i m Münsterlan d beschäf -
tigt war , erzählt e folgendes : Bei  den  Bauern  wurde  an  zwei  Tischen  gegessen. 
Ein Tisch,  an  dem  das  Volk  aß,  dort  gab  es  schlechteres  Essen  und  wo  der 
Bauer selbst  mit  seiner  Verwandtschalt  saß,  dort  gab  es  etwas  Besseres  zu 
essen .  .  . Und  wenn  das  Essen  zu  den  Herrschaften  ins  Zimmer  gebracht 
wurde, dann  wurde  das  Tablett  hochgehoben,  daß  das  Gesinde  in  der  Küche 
nicht sehen  konnte,  was  auf  dem  Tablett  war 34. 

Diese Angabe n sin d rech t vereinzelt , un d ma n kan n si e dahe r nich t ver -
allgemeinern. Abe r e s wär e z u untersuchen , o b nich t auc h i n Nordwestdeutsch -
land ein e ähnlich e Tendenz z u beobachte n war , wie si e Musia t fü r de n Südosten 
der Lausit z herausgearbeite t hat : Während  die  herrschaftliche  Küche  in  zuneh-
mendem Maße  von  traditionellen  bäuerlichen  Gerichten  abließ  und  sich  städti-
schen Neuerungen  zuwandte,  stagnierte  die  Gesindekost  auf  der  durch  An-
spruchslosigkeit und  Einseitigkeit  gekennzeichneten  Entwicklungsstufe  des... 
bäuerlichen Speisezettels  des  19.  Jahrhunderts  36 . 

Die Aufhebun g de r Tischgemeinschaf t wurd e of t vo n e i n h e i r a t e n d e n 
F r a u e n durchgeführt . S o heiß t e s z . B.: Ich  weiß  einen  Fall  in  Stadtlohn,  wo 
ein Bauer  eine  Frau  von  auswärts  geheiratet  hat,  da  wollte  die  Frau  auch  an 
getrennten Tischen  das  Essen  einführen.  Ist  mit  ihrer  Idee  jedoch  nicht  durch-
gedrungen. „Wir  wollen  uns  doch  nicht  lächerlich  machen*,  ist  ihr  von  den 
Familienangehörigen gesagt  worden.  „Das  macht  hier  fast  kein  Bauer,  und 
solche Neuheiten  machen  wir  auf  unserem  Hofe  nicht  mi t 3 6 . " 

Auf eine m andere n Ho f ha t sic h ein e einheiratend e Fra u besse r durchsetze n 
können: Si e stammt e vo n eine m mittlere n Bauernhof . De r la g nah e be i Coes -
feld. Ih r Vate r wa r Mitglie d de r Gemeindeverwaltun g un d hatt e auc h sons t 
viele Ehrenämter . Di e Folg e davo n war , da ß vie l Besuc h au f de m Hof e wa r 
und auc h vie l z u Besuc h gegange n wurde . E s blie b nich t aus , da ß ei n große s 
Haus geführ t wurde . Dies e Gepflogenheite n wurde n auc h meh r ode r wenige r 
auf de m Ho f praktiziert , au f de n dies e Fra u einheiratete . Der  große  Tisch 
wurde (1913)  aufgehoben.  Familienangehörige  und  Dienstboten  aßen  fortan 
getrennt. Da  zwei  Töpfe  gekocht  wurden,  gab  es  hin  und  wieder  Scherereien 
wegen des  Essens.  Als  1938  wieder  eine  neue  Frau  auf  den  Hof  kam,  behielt 

» AwV k 237 , S . 1 . 
w AwV k 8 8 S . 2 . 
8 4 Freundlich e Mitteilun g vo n Hans-Pete r Boer , Nottuln . 

S i e g m u n d M u s i a t , Di e Beköstigun g de s landwirtschaftliche n Gesinde s durc h 
bäuerliche Agrarkapitaliste n un d Großbauer n i m Kamenze r Südoste n un d Bautze -
ner Nordosten . In : Letopis 4 , 1959/60 , S . 31 . 

« AwV k 5675 , S . 4 . 
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diese den  getrennten  Tisch  bei.  Sie  kochte  aber  nur  einen  Topf,  d.  h. Familien-
mitglieder und  Dienstboten  bekamen  dasselbe  Essen  37 . 

Auch i m W o h n u n g s w e s e n zeig t sic h währen d de s 19 . Jahrhunderts 
eine deutlich e Tenden z zu r Abkapselung de r Bauernfamilie vo n de m Gesinde . 
Der Baue r zo g sic h mi t seine n Angehörige n meh r un d meh r au s de m alte n 
Wohn- un d Wirtschaftsteil de s Hauses i n eine n eigene n Wohntei l ode r ga r in 
ein getrenn t stehende s neue s Wohnhau s zurück . Dor t richtet e ma n sic h nac h 
bürgerlichem Vorbil d mi t neue n Möbelstücke n (Glasenschap , Waschtisch , 
Rohrstühle, Polstergarnituren ) ein . Di e Wohnun g de r Bauernfamili e wa r de n 
Arbeitskräften zumeis t verschlossen . Da s Gesind e wurd e zunächs t nac h wi e 
vor i m Stalltei l nebe n ode r übe r de m Vie h untergebracht . Di e Gesindekam -
mern ware n of t s o klein , da ß di e Knecht e un d Mägd e eine n Tei l ihre r Hab -
seligkeiten i m Elternhau s zurücklasse n mußten . Di e teilweis e nich t richtig 
abgeschlossenen un d nich t heizbare n Räum e ware n spärlic h eingerichtet . Da s 
Hauptmöbelstück bildet e da s Bett , i n de m oft zwe i Persone n schlafe n mußten . 
Selbst au f größere n Höfe n stan d de m Gesind e nu r selte n ei n Kleiderschran k 
zur Verfügung . 

In eine m Berich t hierz u heiß t es : Die  männlichen  Kräfte  hatten  ihre  Schlaf-
stelle im  oder  am  Pferdestall....  Meistens  waren  die  Enden  des  Futterganges 
die Stellen,  wo  die  Betten  aneinander  standen.  Die  alltäglichen  Kleidungs-
stücke hingen  an  einem  Haken  oft  über  oder  auch  neben  den  Betten.  Das 
Sonntagszeug hatte  seinen  Platz  im  Wohnhaus  in  einem  Schrank  auf  dem 
Flur in  der  ersten  Etage.  Am  Sonntagmorgen  wurde  dieses  nach  dem  Kaffee 
herausgeholt und  nach  dem  Tage  dann  wieder  hineingehängt.  In  der  Nacht 
vom Feiertag  zum  Alltag  hing  die  Kleidung  im  Stallgang.  Der  Stallgeruch 
haftete dem  Zeuge  an  und  wich  auch  nicht  während  der  Woche  Aufenthalt  im 
Schrank des  Wohnhauses  38 , 

Nach un d nach wurde n di e Schlafkammer n de r Mägde i n de n Wohntei l ver -
legt un d zu m Tei l auc h besse r eingerichtet . De n Knechte n abe r mutet e ma n 
noch bi s nac h de m 1 . Weltkrieg eine n bessere n Verschla g al s Schlafkamme r 
zu. Einigen Berichterstatter n is t diese Diskrepan z bewuß t geworden . Al s Recht -
fertigung führte n si e z . B. an : Die  Knechte  schliefen  bis  1900  in  der  Futter-
kammer bei  den  Pferden  in  den  Butzen.  Da  konnte  man  von  der  Deele  aus 
hineinsteigen . . . . Das  war  deswegen,  um  die  Pferde  stets  zu  beaufsichti-
gen . . . . Nachher  bekamen  die  Jungens  eine  Kammer  mit  einer  Klappe  zu 
den Pferden  39 . -  Der  Schlafraum  der  Knechte  lag  allgemein  über  dem  Stall  an 
der Giebelwand  an  der  Niendör.  Das  war  nicht  der  Ausdruck  sozialer  Abwer-
tung, wie  ich  es  mal  von  einem  Städter  gehört  habe,  sondern  die  praktische 
Erwägung, daß  man  von  hier  aus  Geburten  und  sonstige  Vorkommnisse  im 

»7 AwV k 4179 , S. 15, 
« Knecht e und Mägde i n Westfalen u m 1900 (wie Anm. 6), S. 132. 
»« AwV k 1788 , S. 5  (Ilserheide , Kr . Minden-Lübbecke). 
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Stall besser  wahrnehmen  konnte  4 0 . Doc h e s wir d übersehen , da ß diese soge -
nannten „praktische n Erwägungen " nich t fü r di e Bauernfamili e galten , son -
dern nu r für di e Knechte un d teilweise auc h fü r di e Mägde. E s wir d deutlich , 
daß di e Bauern de m Gesinde eine n Lebenssti l zuwiesen , de n sie selbst bereit s 
aufgegeben hatten . Auc h wen n di e Wohnverhältnisse de s Gesindes verbesser t 
wurden, s o läß t sic h doc h feststellen , da ß der entscheidende Schrit t zu r über -
brückung de r soziale n Kluf t nich t geta n wurde . S o berichte t z . B. Griesmaie r 
aus Südtirol : In  den  neuen  Fütterhäusern  werden  hübsche  Kammern  für  die 
Dienstboten eingerichtet.  Aber  schon  allein  die  Tatsache,  im  Futterhaus,  also 
in der  Nähe  des  Viehs,  schlafen  zu  müssen,  gibt  den  Dienstboten  ein  Gefühl 
der Minderwertigkeit  und  Zurücksetzung 41. 

Und dies e Zurücksetzun g de s Gesinde s is t gerad e be i den Bauern z u beob -
achten, di e die nötige n finanzielle n Mitte l besesse n hätten , u m auch fü r ihr e 
Arbeitskräfte Wohnverhältniss e z u schaffen , di e den ihren glichen . 

Da da s Gesind e i n de n Schlafkammern nich t „wohnen " konnte , wurd e ihm 
als gemeinschaftliche r Wohn - un d Aufenthaltsraum entwede r di e Küche ode r 
aber ein e besonder e Gesindestub e zugewiesen . I n diese m Rau m nahme n di e 
Knechte un d Mägde ihr e Mahlzeite n ein , i n ihm verbrachten si e ihre frei e Zei t 
und feierte n si e ihre Feste . Di e Bauernfamilie zo g sich i n einen abgeschirmte n 
Privatbereich zurück . Wohnlich  wohnen  ist  eine  Privatsache  der  Familie,  mit 
der Arbeitsgemeinschaft  läßt  sich  das  nicht  vereinbaren.  Je  mehr  auf  der einen 
Seite der  Gedanke  des  trauten  Heimes  auch  in  die  bäuerlichen  Kreise  ein-
dringt, umsoweniger  ist  man auf der  anderen  geneigt,  die  Schwierigkeiten  auf 
sich zu  nehmen,  die  das  Zusammensein  mit  Dienstboten  .  .  .  nun  einmal  mit 
sich bringt,  s o charakterisierte Mari a Röri g dies e Veränderun g i n ihrer Arbei t 
über Hau s un d Wohnen i n einem sauerländische n Dorf 4 2. 

Durch di e Entwicklun g i m 19 . Jahrhunder t wurd e als o de r ökonomische , 
soziale un d kulturelle Abstan d zwische n Bauernfamili e einerseit s un d Gesinde 
andererseits zusehend s vertieft . Dadurch , da ß di e Bauer n Eigentüme r ihre s 
Besitzes wurde n un d durch di e Aufteilung de r Gemeinheiten ihre n Besit z noc h 
vergrößern konnten , wurd e der  Bauer  in  seiner  gesellschaftlichen  Stellung.  .  . 
gegenüber dem  Gesinde  bedeutend  gehoben  4 3 . Fü r das Sozialprestig e ware n 
nicht meh r di e vielfältigen Nutzungsrecht e un d Rechtsansprüche entscheidend , 
sondern de r Wer t de s Eigentums , di e konkret e Nutzun g un d de r Konsum . 
Damit erhielte n di e Sachgegenstände de s täglichen Leben s ein e neue Wertung , 

40 AwV k 4294 , S . 2 (Schöppingen , Kr . Borken). 
** J o h a n n e s G r i e ß m a i r , Knech t un d Mag d i n Südtirol, dargestell t a m Beispiel 

der bäuerliche n Dienstbote n i m Pusterta l ( = Veröffentlichunge n de r Universitä t 
Innsbruck, 30) , Innsbruck 1970 , S . 88 . 

4* M a r i a R ö r i g , Hau s un d Wohnen i n eine m sauerländische n Dorf e (  — Schriften 
der Volkskundliche n Kommissio n i m Provinzialinstitu t fü r westf . Landes - un d 
Volkskunde, Hef t 5) , Münster 1940 , S. 61 . 

«* B a u m g a r t e n (wi e Anm . 24) , S. 13. 
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Sie wurde n nich t meh r nu r al s einfach e Gebrauchsgegenständ e angesehen , 
sondern wurde n z u Zeiche n fü r Reichtum , Mach t un d Ansehen . Währen d di e 
bäuerliche Famili e ihr e Lebensführun g nac h städtische m Vorbil d a n diese n 
neuen Norme n de s Leben s orientiert e un d sic h i m Haus e mi t adelige n un d 
bürgerlichen Kulturgüter n umgab , wie s si e ihre m Gesind e di e Stuf e zu , di e si e 
nach un d nac h aufzugebe n begann . D a di e Neuerunge n fas t all e Bereich e de r 
Kultur erfaßte n un d übe r da s zu r Existenzsicherun g Notwendig e wei t hinaus -
gingen, als o ein e Ar t Luxu s darstellten , de n sic h nu r ein e Minderhei t leiste n 
konnte, wurd e de r kulturell e Abstan d zwische n de n wohlhabenden Bauer n un d 
der übrige n Landbevölkerun g nac h auße n hi n vie l deutliche r sichtba r al s e s 
in de r agrarisc h geprägte n Epoch e de r Fal l war . Di e bürgerlich e Lebensweis e 
wurde z u eine m Statussymbo l de r reiche n Bauern , un d mi t Hilf e de s Gesinde -
rechtes un d de s Gesindeverhältnisse s hielte n di e Bauern , u m mi t Engelsin g z u 
sprechen, die  Merkmale  aufrecht,  die  .  .  .  (sie)  als  obrigkeitliche  soziale  Klasse 
über einer  untertänigen  auswiesen  u . 

An di e Stell e de r herkömmliche n Arbeits- , Wohn- , Tisch - un d Kostgemein -
schaft tra t ein e tief e sozial e Kluft , di e durc h kulturell e Objektivatione n zu m 
Ausdruck gebrach t wurd e un d di e daz u führte , da ß au f große n Höfe n au f 
engstem Rau m un d of t genu g unte r eine m Dac h letztlic h zwe i verschieden -
artige, verhältnismäßi g stren g voneinande r getrennt e sozial e un d kulturell e 
Bereiche entstanden . 

4 4 R o l f E n g e l s i n g , Zu r Sozialgeschicht e deutsche r Mittel - un d Unterschichte n 
( = Kritisch e Studie n zu r Geschichtswissenschaft , 4) , Göttingen 1973 , S . 260 . 



3. 

Die ländlichen Unterschichten zwischen Weser und Ems 
vor der Industrialisierung -  ei n Forschungsproblem 

V o n 

F r  i e d r  i c h - W i  1  h e 1  m S c h a e r 

!. Fragestellun g 

In ihrem Buc h „Di e Unterschichten Hamburgs i n de r erste n Hälfte de s 19. Jahr-
hunderts" definier t Antj e Krau s di e Unterschichte n als  jene  Gruppen  der  Be-
völkerung, die  dicht  über  dem  Existenzminimum  in  äußerster  Dürftigkeit  eine 
Kümmeriorm menschlichen  Daseins  lebten 1. Nac h Krau s komme n dies e spezi -
fischen Gruppe n i n Hambur g ers t gege n End e de s 18 . Jahrhunderts mi t de m 
rasch zunehmende n Wachstu m de r Bevölkerun g auf . I m Gegensat z zu r ältere n 
Schicht de r Bettle r un d Vagabunden , vo n dene n si e schar f z u trenne n sind , 
stehen di e Angehörige n de r Unterschichte n -  vo n temporäre r Arbeitslosigkei t 
einmal abgesehe n -  i m Arbeitsprozeß . Viel e i n diese r Schich t Aufwachsend e 
gleiten sei t etw a de r Mitt e de s 19 . Jahrhunderts infolg e zunehmende r Ver -
armung i n da s Proletaria t hinab 2 . Statistike r de s beginnende n 19 . Jahrhun -
derts spreche n auc h vo n handarbeitenden  Volksklassen,  s o etw a Friedric h 
Wilhelm Ott o Ludwi g Frhr . vo n Reden . Wichtige s Kennzeiche n de r Situatio n 
der Handarbeite r is t lau t Rede n de r Mange l a n Nahrun g un d Erwerb , de r u . a . 
folgende Ursache n hat : schlecht e geistig e un d körperlich e Erziehun g un d Leich-
tigkeit der  Ansässigmachung  ohne  ausreichende  Erwerbssicherheit*.  Ei n wei -
teres Charakteristiku m diese r Unterschichte n is t nac h Ansich t verschiedene r 
Autoren di e Tatsache , da ß viel e ihre r Angehörige n kein e Steuer n zahlen 4. 

1 A n t j e K r a u s , Di e Unterschichte n Hamburg s i n de r erste n Hälft e de s 19 . Jahr -
hunderts. Entstehung , Struktu r un d Lebensverhältnisse . Ein e historisch-statistisch e 
Untersuchung ( = Sozialwissenschaftlich e Studie n 9) , Stuttgart 1965 , S . 3. 

2 Ebd. , S . 3 un d S . 74 ff . 
3 F r i e d r i c h W i l h e l m O t t o L u d w i g F r e i h e r r v o n R e d e n , Er -

werbsmangel, Massen-Verarmung , Massen-Verderbniß ; dere n Ursache n un d Heil -
mittel. In : Zeitschrif t de s Verein s fü r deutsch e Statisti k 1 , 1847 , S . 118f . Zitier t 
nach K r a u s , wi e Anm . 1 , S . 3 . 

< Ebd. , S . 79. 
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Gibt e s nu r ers t wenig e Untersuchunge n übe r Unterschichte n i n de n grö -
ßeren Städte n Deutschland s a n de r Schwell e vo m 18 . zu m 19 . Jahrhundert 5 , 
so fehl t dergleiche n fü r de n ländliche n Bereic h noc h vie l mehr . Da s bi s i n da s 
19. Jahrhundert gültig e Schem a de r ländliche n Sozialordnun g glieder t di e 
Klassen nac h ihre r Dienstpflich t un d ihre r steuerliche n Veranlagung . Ma n 
spricht dahe r vo n Dienstleistungs- , Steuer - un d Kontributionsklassen . Vo n 
der Erkenntni s ausgehend , da ß di e überkommene n Klassenbegriff e zu r Er -
fassung sozialökonomische r Verhältniss e nich t ausreichen , habe n i n de n 
letzten Jahre n erschienen e Darstellunge n übe r Bauernwirtschaft  und  Bauern-
einkommen versucht , a n Han d de r Betriebsgröß e un d de r dabe i erzielte n 
Erträge ein e Typisierun g de r Bauernhöf e z u erreichen . S o ha t F . W . Hennin g 
für da s Fürstentu m Paderbor n de s 18 . Jahrhunderts dre i Gruppe n vo n Be -
triebsgrößen erschlossen , di e e r al s kleinbäuerlic h (0,5- 5 ha) , mittelbäuerlic h 
(5-20 ha ) un d großbäuerlic h (20-10 0 ha ) bezeichnet . Bewohne r vo n Stätte n 
mit wenige r al s 0, 5 h a Wirtschaftsfläch e un d solche , di e kein e Stätt e z u 
Eigentum besitzen , rangier t Hennin g i n di e unterbäuerlich e Schich t ein . 
Aber auc h di e Bauern , di e e r zu r kleinbäuerliche n Schich t rechnet , verfüge n 
über kein e voll e Ackernahrung ; fü r si e bilde t de r Bodenertra g nu r di e Grund -
lage de r Ernährung . Si e mache n be i Hennin g 6 0 v . H. de r Summ e de r Land -
wirte aus 6 . Bezieh t ma n di e unterbäuerlich e Schicht , da s sin d di e Kleinst -
bauern, Heuerling e un d Einlieger , i n di e Rechnun g mi t ein , sin d e s ga r 8 0 v. H. 
der gesamte n Landbewohner , di e wenige r al s 5  ha bewirtschafte n un d dami t 
im eigentlichen Sinn e kein e Bauer n sind . 

Ebenso wi e vo n wirtschafts - un d sozialgeschichtliche r Seit e gib t e s auc h 
in de r Diszipli n de r Siedlungsgeographe n erfolgversprechend e Ansätz e fü r 
eine Typisierun g de r klein - un d mittelbäuerliche n Schichte n i n West - un d 
Nordwestdeutschland, di e ma n dor t -  rech t treffen d -  Nachsiedler  schichten 
zu nenne n pflegt 7, E s is t Ger t Ritter s Verdienst , da ß e r sic h allerle i Gedanke n 
über di e gegenseitig e Abgrenzun g de r bäuerlichen - un d de r nichtbäuerliche n 

Ö Vgl . K l a u s S c h w a r z , Di e Lag e de r Handwerksgeselle n i n Breme n währen d 
des 18 . Jahrhunderts ( — Veröffentlichunge n au s de m Staatsarchi v de r Freie n 
Hansestadt Bremen , Hg . Kar l H . Schwebel, 44) , Breme n 1975 . Dor t auc h weiter -
führende Literatur . 

• F r i e d r i c h W i l h e l m H e n n i n g , Bauernwirtschaf t un d Bauerneinkomme n 
im Fürstentu m Paderbor n i m 18 . Jahrhundert ( = Schrifte n zu r Wirtschafts - un d 
Sozialgeschichte 18) , Berli n 1970 , S . 29 ff. -  Vgl . daz u auc h di e detaillierte n Unter -
suchungen vo n L ü d e r v o n B r e m e n , Abgabe n un d Dienst e de r Bauer n i m 
westlichen Niedersachse n i m 18 . Jahrhundert. In : Fünfzehnte s Jahreshef t de r 
Albrecht-Thaer-Gesellschaft [1973] , S . 73-159. Di e eigenbehörige n Höf e i m Fürsten -
tum Osnabrüc k un d i m Niederstif t Münste r erwirtschaftete n danac h ers t dan n 
eine positiv e Marktquote , wen n sie  übe r meh r al s 5, 7 h a Acke r un d Gartenfläch e 
verfügten. 

7 G e r t R i t t e r , Di e Nachsiedlerschichte n i m nordwestdeutsche n Rau m un d ihr e 
Bedeutung fü r di e Kulturlandschaftsentwicklun g unte r besondere r Berücksichtigun g 
der Köte r i m Niederbergische n Land . In : Bericht e zu r deutsche n Landeskund e 41 , 
1968, S . 85-128 . 
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Schichten au f de m Land e gemach t hat . Bei m Vergleic h de r Entwicklun g i m 
agrarsozialen Bereic h zwische n de n Territorie n Osnabrüc k un d Braunschwei g 
kommt Ritte r z u de m Ergebnis , da ß sic h di e Höfeklasse n (Vollerben , Halb -
erben, Erbkötter , Markkötte r usw. ) keinesweg s überal l mi t de n entsprechen -
den Sozialklasse n decken . Viel e Nachsiedle r stiege n z u Erbe n empor , nich t 
wenig Erbe n sanke n au f de n Statu s vo n Köter n un d Brinksitzer n herab . S o 
war e s jedenfall s i m Fürstentum Osnabrück 8. 

Am eheste n -  s o glaub t Ritte r -  biet e di e Rechtsstellun g de r einzelne n 
bäuerlichen Klasse n i n Gemeind e un d Genossenschaf t (d , h. i n Bauerschaft , 
Esch un d Gemeinheit ) Kriterie n zu r Bestimmun g ihre r Stellun g i n de r länd -
lichen Sozialordnung . Wörtlic h sag t Ritter : Allen  nachvollbäuerlichen  Schich-
ten ist  gemeinsam,  daß  sie  ursprünglich  vom  Gemeindeverband  und  von  der 
Esch- und  Markgenossenschaft  ausgeschlossen  waren.  Ihre  Rechte  an  diesen 
Selbstverwaltungsinstitutionen sind  Sonderrechte,  die  erst  nach  langen  Aus-
einandersetzungen mit  den  Berechtigten  erworben  wurden 9. 

Gibt e s abe r nu n auße r de n genannte n nich t auc h noc h ander e Kriterien , 
um den umfangreiche n un d vielgestaltige n Komplex de r ländliche n Unterschich-
ten z u erfassen t t a? Da s Kardinalproble m schein t mi r di e Frag e nac h de r 
Grenze zwische n de m vo n seine r Ackernahrun g lebende n Bauernstan d un d 
jenen ländliche n Nachsiedlergruppe n z u sein , di e nu r durc h Zuerwer b meh r 
oder minde r notdürfti g existiere n konnten . Genaue r gesagt : Welch e soziale n 
Schichten müsse n wi r i n de n Landschafte n zwische n Wese r un d Em s i m 17. , 
18. un d beginnende n 19 . Jahrhundert z u de n Unterschichte n rechnen ? Mög e e s 
mir gestatte t sein , ein e Reih e vo n Antworte n darau f z u versuchen . Dabe i stell t 
sich gleich ei n methodische s Problem : di e Behandlun g eine s Zeitraum s vo n fas t 
200 Jahren, i n dene n sic h di e Struktu r de r ländliche n Bevölkerung grundlegen d 
veränderte. Antworten , di e fü r da s 18 . Jahrhundert ihr e Gültigkei t habe n 
mögen, treffe n fü r da s Jah r 185 0 nich t meh r zu . Da s Them a de s Vortrag s ver -
langt abe r ehe r ein e statisch e Beschreibun g al s ein e evolutionär e Darstellung , 
da hie r nu r gewiss e Problem e angerisse n werden . 

Beginnen wi r mi t de r Beschreibun g de r ländliche n Unterschichten , wi e si e 
sich unte r de n s o verschiedenartige n Bedingunge n vo n Marsch , Gees t un d 
Moor i n Ostfrieslan d un d Oldenbur g darstellen . 

« Ebd. , S . 91 f . 
» Ebd. , S . 93. 
9 a Vgl . daz u auc h P e t e r S t e i n b a c h , De r Eintrit t Lippe s i n da s Industrie -

zeitalter. Sozialstruktu r un d Industrialisierung  de s Fürstentum s Lipp e i m 19 . Jahr-
hundert ( = Lippisch e Studie n 3) , Lemg o 1976 , S . 200 ff. Bemerkenswer t ist , da ß de r 
Verf. anhan d eine r Prestigeskal a di e lippisch e Bevölkerun g i n de r erste n Hälft e 
des 19 . Jahrhunderts i n dre i Schichte n einteil t (Oberschicht , dörflich e Mittelschich t 
und Einlieger) , wobe i e r di e Kleinbauer n (5-1 0 ha) zu r Mittelschich t rechne t 
(ebd., S . 208 ff,). 



48 Friedrich-Wilhelm Schae r 

2. Unterschichte n In Ostfriesland 

In „Ostfrieslan d un d Jeve r i n geographischer , statistische r un d besonder s 
landwirtschaftlicher Hinsicht " schreib t Friedric h Arend s 1820 : Mit  Ausnahme 
der wenigen  Edelleute f der  Beamte,  Prediger  und  Schullehrer  gibt  es  auf 
dem Lande  bloß  Bauern  und  Warfsleute.  Unter  Warfsleute,  auch  Häuslinge 
genannt, begreift  man  im  allgemeinen  alle  übrige  Landleute,  die  ein  bloßes 
Haus bewohnen,  im  engern  Sinne  bloß  die  Arbeiter,  welche  für  die  Bauern 
oder sonst  arbeiten,  es  sei,  daß  sie  ein  eigenes  oder  gemiethetes  Haus  be-
wohnen10. Mi t ander n Worten : Warfsleut e i m engere n Sinn e sin d fü r 
Arends Handarbeiter , di e i n eine m regel - ode r unregelmäßige n Lohnver -
hältnis stehen , wei l si e ei n eigene s ode r gemietete s Hau s ohn e Ackernahrun g 
bewohnen. Wahrscheinlic h sin d si e mi t de n sogenannte n Neue n Warfsleute n 
identisch, di e i n de n Marke n siedelten 1 1 . Warfsleut e nannt e ma n abe r auc h 
Grundeigentümer vo n mehrere n zusammenhängende n Stücke n Land , di e nich t 
für ander e arbeiteten . Die s ware n di e Alte n Warfsleute , di e i m Dor f ode r 
an desse n Ran d siedelten . Besaße n si e sovie l Lan d wi e de r Eigentüme r eine s 
viertel ode r halbe n Platzes , hieße n si e woh l auc h Köte r **. Al s jünger e 
Gruppen de r Siedlerschichte n nenn t Arend s di e sic h au f de r Heid e ansiedeln -
den Neubauer n -  i n Ostfrieslan d al s Koloniste n bekann t -  un d di e Bewohne r 
der Fehne 1 3 , 

Bei diese r Beschreibun g fäll t auf , da ß fü r Arend s de r Begrif f de s Bauer n 
(Erbe ode r Vol l erbe, sons t i m Oldenburgische n Hausmann , i m Münsterlan d 
Zeller genannt ) keine r weitere n Erläuterun g bedarf , währen d e r einig e 
Mühe hat , di e s o heterogene n Gruppen , fü r di e ih m selbs t de r Begrif f 
Warfsmann z u desse n Umschreibun g unzulänglic h erscheint , aufzuzähle n 
und au f eine n gemeinsame n Nenne r z u bringen . Nebe n de m ziemlic h fes t 
umgrenzten Bloc k de s Bauernstande s verzeichne n wi r ein e zunehmend e 
Pluralität ne u sic h bildender Gruppe n vo n Unterschichten . 

Die ganz e Breit e de s Kegel s de r unterbäuerliche n Gruppe n wir d un s ers t 
bewußt, wen n wi r de n Schlüsse l z u de r vo n Arend s gewählte n Forme l oder 
sonst arbeiten  auflösen . Unte r dies e Rubri k fäll t de r Landhandwerke r ebens o 
wie de r Landkräme r un d de r klein e Gastwirt , de r Schiffe r wi e auc h de r 

10 F r i e d r i c h A r e n d s , Ostfrieslan d un d Jeve r i n geographischer , statistische r 
und besonder s landwirthschaftliche r Hinsich t III , Emden 1820 , S . 390. 

1 1 F r i e d r i c h S w a r t , Zu r friesische n Agrargeschicht e ( = Staats - un d Sozial -
wissenschaftliche Forschungen , Hg . Gusta v Schmolle r u . a., 145) , Leipzi g 1910 , 
S. 390. 
A r e n d s , wi e Anm . 10 , S . 390. S w a r t , wi e Anm . 11 , S.218ff. ( auc h S . 432. 
Vgl. auc h W a l d e m a r R e i n h a r d t , Di e Orts - un d Flurforme n Ostfriesland s 
in ihre r siedlungsgeschichtliche n Entwicklun g ( = Ostfrieslan d i m Schut z de s 
Deiches 1) , Leer 1969 , S . 296ff . 

« A r e n d s , wi e Anm . 10 , S . 390. 
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Torfgräber 1 4 . Nac h ihre r Stellun g i n de r Agrarverfassun g gehöre n si e in -
dessen woh l ohn e Ausnahm e i n die Schich t der Warfsleute bzw . Häuslinge . 

Merkwürdigerweise fehl t i n Arends ' Aufzählun g di e Grupp e de r zu r Miet e 
wohnenden Einliege r (Kammerlieger) 1 5 , welch e i n de n Steuerliste n de s 17 . 
bzw. 18 . Jahrhunderts ein e beachtlich e Roll e spielen . Sollt e dies e Klass e 
mit de r stet s fortschreitende n Kolonisatio n i n Ostfrieslan d verschwunde n 
sein, wie F . Swart vermutet 1 6 ? 

3. Unterschichte n in der Oldenburgischen und Münsterländischen Gees t 

Zeigten wi r be i Ostfrieslan d eine n soziale n Querschnit t durc h ei n au s 
verschiedenen Kulturlandschafte n zusammengesetzte s Territorium , s o könne n 
wir be i de m zu m Vergleic h herangezogene n Herzogtu m Oldenbur g au f Grun d 
der bessere n Quellenkenntni s zwische n desse n verschiedenartige n Wirt -
schaftsräumen differenzieren . Al s Beispie l dien e fü r di e Oldenburgisch e Gees t 
das alt e nordoldenburgisch e Dor f Bockhor n i m gleichnamige n Kirchspiel . 
Hier finde n wi r 176 6 ein e Fünfgliederun g i n Bauer n (Hausmänner) , Halberben , 
Köter, Brinksitze r un d Häuslinge 1 7 . Beginne n wi r mi t de m Köterstand , de r 
seine Entstehun g de r Schließun g de r Marke n verdankt . Di e Grupp e de r älte -
ren Köte r rekrutiert e sic h ursprünglic h au s abgehende n Bauernsöhnen , welch e 
Hausplatz un d Ländereie n vo m Hauptho f erhielte n un d dadurc h auc h a n de r 
Eschflur beteilig t waren 1 8 . Vermutlic h ware n si e späte r auc h spannfähig . 
Schon da s Oldenburge r Lagerbuc h vo n 142 8 nenn t Köte r i m Ammerland 1 8 a . 
Diese Grupp e de r ältere n Köte r bezeichnet e ma n i m Oldenburgische n un d 
Münsterländischen meis t al s Erbkötte r -  entsprechen d de n Alte n Warfs -
leuten i n Ostfriesland 1 9. Deutlic h davo n z u unterscheide n is t ein e ander e 
Art Kötter : de r Markkötter , welche r i n de r Mar k (Gemeinheit ) siedelt e (ver -
gleichbar de n Neue n Warfsleuten)* 0. Ihr e wirtschaftlich e Lag e wa r zu m Tei l 

" Vgl . auc h ebd. , S . 432. 
Vgl. unte n bei Anm . 120 . 

i« F r i e d r i c h S w a r t , wi e Anm . 11 , S . 219 . 
" Staatsarchi v Oldenbur g (i m Folgende n StAO ) Bestd . 75-19/20 , Amtsrechnun g 1766 ; 

Einige Nachrichte n vo n de m Zustand e de r Gemein e z u Bockhorn . In : Oldenbur -
gischer Kalende r au f da s Jah r 1792 , S . 93 ff . 
R i t t e r , wi e Anm . 7, S . 92. 

i 8 a C a r l B a a s e n , Da s Oldenburge r Ammerland . Ein e Einführun g i n di e sied -
lungsgeschichtlichen Problem e de r nordwestdeutsche n Landschaft , Oldenbur g 1927 , 
S. 155 . Vgl . Oldenburge r Salbuch . Registe r de s Droste n Jako b vo n de r Specke n 
über Grundbesit z un d Einkünft e de r Grafe n vo n Oldenbur g u m 1428-1450 . Bear -
beitet un d herausgegeben vo n H e r m a n n L ü b b i n g , Oldenbur g 1965 , S . 69. 

i» R i t t e r , wi e Anm , 7, S . 88, 
2 0 H e r m a n n S c h u l t e , Da s Heuerlingswese n i m Oldenburgische n Münster -

lande, Bon n 1939 , S . 17 ; R e i n h a r d t , wi e Anm . 12 , S . 296; F r i e d r i c h H e r -
z o g , Da s Osnabrücke r Lan d i m 18 . un d 19 . Jahrhundert. Ein e kulturgeographisch e 
Untersuchung, Oldenbur g 1938 , S.60 . Vgl . auc h H a n s - J ü r g e n S e r a p h i m , 
Das Heuerlingswese n i n Nordwestdeutschland, Münste r 1948 . 

4 Nds . J a h r b . 
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bis i n da s 19 . Jahrhundert hinei n bedrückend , wei l si e zunächs t kein e Recht e 
an Esc h un d Mar k hatte n un d Böde n mindere r Qualitä t bewirtschafteten . Di e 
besten Flure n ware n scho n vo r ihre r Ansiedlun g vergebe n worden 2 1 . I m 
Oldenburger- wi e i m Münsterlan d erlangte n dies e Köte r nac h un d nac h 
beschränkte Berechtigun g i n de r Mark , di e i n de r Oldenburgische n Gees t 
schon frü h eingeschränk t wurde . Durc h di e mi t landesherrliche r Guns t erfolgt e 
Zuweisung vo n Kämpe n i n de r Gemeinhei t wurd e dies e zu m Ärge r de r 
Hausmänner scho n gege n End e de s 17 . Jahrhunderts i n Teile n de s Ammer -
landes -  wi e e s wörtlic h heiß t -  zugegraben 22. 

Schließlich sin d noc h di e Moorköte r z u nennen , di e i m Moorrandgebie t 
östlich un d südöstlic h de s Jadebusen s vo n de r Landesherrschaf t angesetz t 
wurden. Si e hieße n auc h woh l Herrenköter,  womi t ih r rechtliche r Statu s 
ausgedrückt wurde 2 3 . 

Ende de s 17 . Jahrhunderts erschein t mi t de n Brinksitzer n ein e neu e Nach -
siedlerschicht -  verhältnismäßi g spät , wen n ma n siedlungsgeschichtlich e Maß -
stäbe andere r niedersächsische r un d westfälische r Landschafte n zugrunde -
legt 2 4 . Di e Brinksitze r -  i m Münsterlan d Brinkligger  genann t -  führe n ihre n 
Namen woh l nac h de m gleichnamige n unbebauten , meis t höhe r gelegene n 
Grasplatz i n de r Dorfmitte , au f de m si e sic h niederlassen 2 4 3 . Zunächs t scheine n 
die Betriebsgröße n ihre r Stätte n durchau s dene n de r Köte r entsproche n z u 
haben, s o da ß di e Bezeichnun g Brinksitze r lediglic h de n Begin n eine r neue n 
Siedlerwelle andeutet 2 5 . Di e Brinksitze r erwarbe n ihr e Stell e i n de r Rege l 
entweder durc h Kau f vo n eine m Bauer n ode r alte n Köte r ode r abe r durc h 
Erbabfindung, sofer n da s örtlic h gültig e Rech t ein e Teilun g zuließ 2 6 . Mi t de r 
Zeit vergrößert e sic h öfte r di e klein e Stell e durc h Ausscheidun g au s de r 
Mark. Ers t wen n de r Brinksitze r Anrech t au f Viehdrif t erwarb , konnt e e r 
sich ein e Ku h halten . De r Widerstan d vo n Hausleute n un d Köter n gege n di e 
oft vo n auswärt s zuwandernde n Brinksitze r -  ma n beacht e dabe i di e i m 

21 S c h u l t e , wi e Anm . 20, S . 17 ; L u t z K e t t w i g , Geestrandsiedlun g un d 
Wurtdorf i n de r Marsch . Ei n Vergleic h zwische n Thunu m un d Werdum , Staats -
examensarbeit de r P H Oldenburg, Maschinenschrift , 1973 . 

2 2 Klag e de r Hausleut e z u Ekern , Edewech t un d Schep s 1692 . B a a s e n , wi e 
Anm. 19 , S . 149 . 

2 3 Vgl . übe r di e Bauerschafte n Kötermoo r un d Rönnelmoo r i n Vogte i Schwei : Vo n 
der Vogte i Schwe y i m Herzogthum e Oldenburg . In : Oldenburgische r Kalende r au f 
das Jah r 1793 , S . 96 un d 102 . 

2 4 R i t t e r , wi e Anm . 7, S . 89. 
24a S c h u l t e , wi e Anm . 20, S. 18 . 
2 5 Vgl . H e i n r i c h M u n d e r l o h , Di e Bauerschaf t Etzhorn , Bremen-Hor n 1955 , 

S.SOff. 
2 ( 1 K l u s m a n n , Da s Ergebni s de r Agrargesetzgebun g de s 19 . Jahrhunderts, ins -

besondere da s Grunderbrecht . In : Heimatkund e de s Herzogtum s Oldenbur g II , 
Bremen 1913 , S . 10 2 ff . 
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18. Jahrhundert erfolgend e Verschiebun g de r soziale n Fronte n -  dürft e ziem -
lich verbreitet gewese n se in 2 7 . 

Zu End e de s 18 . Jahrhunderts wuch s de r Landhunge r de r ländliche n Be -
völkerung infolg e ihre r starke n Vermehrun g a n viele n Stelle n s o sehr , da ß 
das Lan d imme r knappe r un d dadurc h imme r teure r wurde . Trotzde m konnt e 
sich ein e ganz e Reih e vo n Brinksitzereie n vergrößern , s o da ß di e Kamme r 
in Oldenbur g sei t Begin n de s 19 . Jahrhunderts zwische n ganze n un d halbe n 
Brinksitzereien be i de r Ansetzun g zu r Kontribution unterschied 2 8. 

Die jüngst e Schich t de r Siedle r i n de n oldenburgische n Geest - un d Moor -
gebieten bildete n di e Anbauer 2 9 . E s handel t sic h hierbe i u m Stellen , di e al s 
sogenannte Feldsiedlunge n ers t nac h de r Auflösun g de r Gemeinheite n End e 
des 18 . Jahrhunderts un d Anfan g de s 19 . Jahrhunderts entstanden 3 0. Di e klei -
nen Anbaue r au f de n leichte n Böde n de r Gees t beganne n unte r äußers t un -
günstigen Bedingungen , d a si e ih r Lan d ers t urba r mache n un d ihr e Schulde n 
abtragen mußten , ehe si e ih r Auskomme n hatten 8 0*. 

Im Ammerlan d wa r u m 184 5 kau m noc h Plat z fü r neu e Anbauerstellen , d a 
bereits alle s kultiviert e un d unkultiviert e Lan d fas t ausnahmslo s i n private n 
Besitz übergegange n war . Abgefunden e Söhn e vo n Hausleute n un d Kötern , 
sogenannte Abfindlinge , konnte n nu r Heuerleut e werden , wen n si e nich t 
auswandern wollten 3 1 . 

In de r agrarsoziale n Gliederun g stande n di e Heuerleut e ode r Heuerling e 
an letzte r Stelle ; desse n ungeachte t wa r ihr e wirtschaftlich e Leistungsfähig -
keit i m Münsterlan d vo r 180 0 beträchtlich 3 2. Da s eigentlich e Heuerlingswese n 
war besonder s i m Oldenburge r Münsterlan d sowi e i m Am t Wildeshause n 
verbreitet 3 3 . Ursprünglic h i n de n Spieker n de r Höf e al s Einliege r wohnen d 
mieteten sic h späte r di e abgehende n Söhn e au s Bauern - ode r Köterkreise n 

2 7 R i t t e r , wi e Anm . 7, S . 89 . Vgl . auc h K u r t M ü s e g a d e s , Hasbergen . Ei n 
Jahrtausend Gemeindegeschichte , Hasberge n 1974 , S . 187 . 

28 StA O Bestd . 160- 1 Nr . 4228: Verteilun g de s Schulgelde s au f di e Eingesessene n 
der Bauerschaf t Everste n 1830-1849 . 
S w a r t , wi e Anm . 11 , S . 219; R i t t e r , wi e Anm . 7 . 

»o B a a s e n , wi e Anm . 19 , S . 16 8 f . 
»oa S w a r t , wi e Anm . 11 , S . 36 f . 
5 1 Auc h einig e Wort e übe r di e Armut h un d Auswanderungslus t i m Ammerland . In : 

Oldenburgische Blätte r Nr . 18 , 1844 . 
5 2 F r i e d r i c h - W i l h e l m S c h a e r , Di e Nahrungs - un d Erwerbsverhältniss e 

der ärmere n Einwohne r de s Amt s Löningen . Ein  Situationsberich t vo n 1846 . In : 
Jahrbuch fü r da s Oldenburge r Münsterlan d 1977 , S . 126L ; H e l m u t O t t e n -
j a  n n, Di e Artlände r Wehlburg . Ei n Beitra g zu r Siedlungsarchäologi e de s Osna -
brücker Nordlandes . Vorbericht , Cloppenbur g 1975 , S . 39 ff . 
P a u l K o l l m a n n , Di e Heuerleut e i m oldenburgische n Münsterlande . In : 
Jahrbücher fü r Nationalökonomi e un d Statisti k 3 . Folge, 16 , Hef t 2 , Jen a 1898 ; 
S c h u l t e , wi e Anm . 20. 
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in freiwerdende n Häuser n ode r umgebaute n Scheune n e i n 3 3 a

f welch e di e Besit -
zer vo n Voll - ode r Halbbauerstelle n au f ihre n Hofstätte n errichte t hatten . Mei -
stens arbeitete n si e -  of t mehrer e Generatione n nacheinande r -  gege n ein e 
niedrige Miet e au f de m Ho f ihre s Hauswirtes . Pach t un d Arbeitsvertra g 
waren als o miteinande r gekoppelt . Ihr e wirtschaftlich e un d sozial e Lag e wa r -
das ma g zusammenfassen d gesag t werde n -  i n d e n Teile n de s Münster -
landes, w o da s Heuerlingswese n kein e alt e Einrichtun g darstellte , u m di e 
Mitte de s 19 . Jahrhunderts ziemlic h drückend . Wen n ih r Hauswir t ihne n 
kündigte, mußte n di e Heuerlinge au f di e Straß e ziehen 3 4 . 

Deutlich heb t sic h vo n de n münsterische n Heuerlinge n ein e gan z ander s 
geartete Grupp e vo n Heuerleute n i n Teile n de s übrige n Oldenbur g un d i n 
Ostfriesland ab . Ma n nannt e si e auc h Zeitpächter , d a da s Pachtverhältni s au f 
Zeit geschlosse n wurde . Dies e i m 19 . Jahrhundert seh r volkreich e Schich t 
umfaßte jen e Leute , di e i n Kötereie n un d Brinksitzereie n zu r Miet e wohnten , 
ohne da ß dami t ein e s o stark e rechtlich e Abhängigkei t vo n de m Vermiete r 
verbunden wa r wi e i m Münsterland , dafü r abe r ein e relati v hoh e Heuer . 
Bei de m strenge n i n de n alte n Grafschafte n Oldenbur g un d Delmenhors t sowi e 
im Am t Wildeshause n gültige n Grunderbrech t nahme n di e vo m Ho f abgehen -
den Söhn e ein e s o niedrig e Abfindun g mit , da ß si e i m Ammerlan d u m 185 0 
kaum ein e Heuerstätt e länger e Zei t bewirtschafte n konnten , wen n ein e wirt -
schaftliche Kris e eintrat 3 5 . 

Im Am t Elsfleth , eine m au s Flußmarsc h un d teilweis e kultivierte m Moo r 
bestehenden Bezirk , ga b e s u m 185 0 zahlreich e i n Moorhufenfor m angelegt e 
Bauen, au f dene n mehrer e Köterfamilie n zu r Heue r saßen . Meisten s befande n 
sich di e Heuerkötereie n etwa s abseit s au f de m Moo r -  vo n etwa s Ackerlan d 
umgeben -  ohn e Entwicklungsmöglichkeiten , s o da ß si e kau m di e nötig e 
Existenzbasis boten . Auße r de r Heue r mußte n di e Köte r ihre m Hausherr n 
auch noc h gege n eine n geringe n Tageloh n gewiss e Dienst e leisten 3 6 . I m Ge -
gensatz z u de n Anbauer n genosse n viel e Heuerleut e eine n wesentliche n 
Vorteil: si e nahmen of t bereit s kultivierte s Lan d unte r de n Pflug . 

Nach diese m Querschnit t durc h di e Agrarstruktu r de r Oldenburgische n un d 
der Münsterländische n Gees t wolle n wi r un s nu n de r Küstenmarsc h zuwen -
den: I m Jeverlan d bildet e sic h scho n sei t de m 17 . Jahrhundert ein e breit e 
Hausmannsschicht heraus , de r ei n zunehmen d schmale r werdende r Häus -

38a De r Edewechte r Bauerbrie f au s de m 17 . Jh. (Abdruc k in : Nachrichte n fü r Stad t un d 
Land [i n Oldenburg] , 10.9.1910 ) unterscheide t zwische n Häuslingen , Einlieger n 
und Spiekerleuten . Diese r Bauerbrie f is t übrigen s vo n E k k e h a r d S e e b e r , 
Die Oldenburge r Bauerbriefe . Untersuchun g zu r bäuerliche n Selbstverwaltun g i n 
der Grafschaf t Oldenbur g vo n 158 0 bi s 181 0 Oldenburge r Studien  14 ) Olden -
burg 1975 , nich t erfaß t worden . 
S c h a e r , wi e Anm . 32, S . 127 . 

35 Vgl . be i Anm . 31 . 
36 StA O Bestd . 70 Nr . 3775: Berich t de s Amt s Elsflet h vo m I . 5. 1845 . 
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lingsstand gegenüberstand 3 7 . Währen d sic h di e Höf e de r Hausmänne r imme r 
mehr arrondierten , nah m de r Landbesit z de r Häuslinge , di e ma n i n de n 
Kontributionsregistern bezeichnenderweis e Landhäuslinge  nannte , a b 3 8 . Han d 
in Han d dami t gin g ei n Lege n vo n Häuslingsstellen , wa s di e fü r da s Jeverlan d 
zuständige Anhalt-Zerbstisch e Regierun g 179 1 zu m Erla ß eine r Verordnun g 
gegen de n Abbruc h diese r Häuslingshäuse r drängte 3 9 . De r Proze ß de r land -
wirtschaftlichen Konzentratio n wa r indesse n nich t aufzuhalten , s o da ß i n de r 
ersten Hälft e de s 19 . Jahrhunderts ei n beträchtliche r Tei l de r Häusling e übe r 
wenig ode r ga r kei n Gartenlan d verfügte . Ei n bemerkenswerte r Unterschie d 
zu de n Brinksitzer n un d Heuerlinge n de r Oldenburgische n Geest , di e fas t 
immer eine n Kohlgarte n bebauten , of t allerding s de n nötige n Dünge r ent -
behrten, wen n si e sic h kein e Ku h leiste n konnten 4 0 . Di e jeverländische n 
Bauern hatte n auc h weni g Interess e a m Ba u neue r Häuslingshäuse r au f ihre m 
Grund, d a di e Eigenbewirtschaftun g de s Lande s meh r fü r si e einbrachte 4 1. 

Neben de n Hausleute n un d Häuslinge n erscheine n sei t de m 18 . Jahrhunder t 
im Jeverlan d di e Anbaue r un d Tagelöhne r al s neu e Siedlerschicht . Si e ließe n 
sich meh r i n de n Heide - un d Moorgebiete n de s Jeverlandes , wenige r hinte r 
dem Deic h nieder , wei l hie r di e Bodenpreis e fü r si e of t unerschwinglic h 
waren 4 2 . 

4. Besteuerun g der Unterschichten im Oldenburger- und Münsterland 

Nachdem ic h versuch t habe , ei n grobe s Raste r de r Agrarstruktu r fü r einig e 
Landschaften unsere s Untersuchungsgebiete s z u zeichnen , erheb t sic h di e 
Frage, inwiewei t di e territorial e Steuerverfassun g au f di e Klassifizierun g de r 
Betriebe Rücksich t genomme n hat . 

Für unse r Them a is t vo r alle m di e Frag e wichtig , o b di e staatlich e Finanz -
verwaltung (Kammer ) i n Oldenbur g be i de r steuerliche n Klassifizierun g 
zwischen Eigentüme r bzw . Erbpächte r ode r Meie r einerseit s un d Zeitpächte r 
oder Heuerman n andererseit s eine n Unterschie d machte . Vielleich t verma g 
die dänisch e Verordnun g vo m 10 . März 168 2 ein e Antwor t z u geben 4 3 : All e 

37 S w a r t , wi e Anm . 11 , S . 233 ff. un d S . 368 ff . 
38 Vgl . Archivbeständ e de r Herrschaf t Jeve r un d de r Herrlichkei t Kniphause n i m 

Nieders. Staatsarchi v i n Oldenburg . 
8 9 Verordnun g de r Anhalt-Zerbstische n Regierung , Jeve r 27,5 . 1791 . In : StA O 

Bestd. 292 (1 ) V , S.316b . 
*» StA O Bestd . 7 0 Nr . 3775: Berich t de s Amte s Minse n vo m 14./24 . November 184 5 

sowie Bericht e de r Ämte r un d Magistrat e au f di e Verfügun g betr.  gesetzliche 
Vorschrift, daß  kein  neues  Heuerhaus,  ohne  daß  genügender  Gartengrund  hinzu-
gelegt, erbaut  werde,  Oldenbur g 17.12 . 184 7 (ebenda) . 

4 1 Ebd. , Bericht e au f di e Verfügun g vo m 17 . 12 . 1847 , hier : Berich t de s Amt s Jeve r 
vom 5 . 1.1848 . 

4 2 StA O Bestd , 76-16 A  Nr . 1192a : Bericht e de r Spezialarmendirektio n Clevern s vo m 
6. 3 . 1817 un d 15 . 5.1817 . 

4 3 Corpu s Constitutionu m Oldenburgensiu m Par s IV , Nr . 6 , §  8, S . 33. 
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Einlieger un d Miete r vo n Kötereie n ode r Brinksitzereien , di e nich t kontri-
buabel waren , d . h. wede r Kontributio n noc h Dienstgel d entrichteten , wurde n 
jährlich mi t de m Schutzgel d beleg t (auc h Heuerleute-Schutzgeld genannt) . Ma n 
bezeichnete si e dahe r auc h al s Schützlinge 4 4. Ausgenomme n davo n bliebe n 
alle Personen , di e keine n eigene n Haushal t führten , zu r Miet e wohnend e 
Schulhalter, vo m Tageloh n notdürfti g sic h nährend e Witwe n un d überhaup t 
alle Empfänger vo n Armenunterstützung 4 5. 

Auch i n de n Marschgegende n wurd e da s Schutzgel d -  hie r Häuslings -
kontribution genann t -  erhoben , wi e z . B, di e Überlieferun g de r Herrlich -
keit Kniphause n ausweist . I n mehrfache r Hinsich t unterscheide n sic h dies e 
Schutzgeldregister vo n dene n de r Grafschafte n Oldenbur g un d Delmenhorst . 
Wiederholt werde n hie r gewerblich e Beruf e genann t (Schuster , Weber , Krü -
ger, Schneider , Glaser , Kaufleute , j a soga r Apotheker) . I n de r zweite n Hälft e 
des 18 . Jahrhunderts erscheine n dan n auc h di e fü r di e Marsc h typische n 
Pächter von Hausmannsstelle n i n diesen Registern 4 8 . 

Auch di e überlieferte n Registe r de r i n de r anhalt-zerbstische n bzw . russi -
schen Herrschaf t J eve r erhobene n Ordinär - un d Extraordinärkontributio n 
der Häusling e zeige n gegenübe r dene n de r Grafschafte n Oldenbur g un d Del -
menhorst bemerkenswert e Unterschiede . Einma l is t di e Tatsach e hervor -
zuheben, da ß gleichzeiti g zwe i herrschaftlich e Abgabe n nebeneinande r er -
hoben werden , vo r alle m aber , da ß di e Höh e de r Steuer n selbs t innerhal b 
der einzelne n Bauerschafte n erheblic h schwankt , vie l stärke r al s i n de r 
Oldenburgischen Geest 4 7 , Wi r finde n nebe n de n zahlreiche n kleine n Leuten , 
den Häuslinge n i m engere n Sinne , Landhäuslinge , abe r auc h Bürgerliche,  wi e 
z. B. Pastorenfrauen . Zuweile n tauch t auc h noc h be i einige n Häuslingsstelle n 
eine War f stelle auf , dere n Kontributionsfu ß höhe r lieg t al s derjenig e de r 
zugehörigen Häuslingsstelle . Z u Anfan g de s 19 . Jahrhunderts sin d auc h di e 
Heuerleute au f Hausmannsstelle n i n diese n Register n aufgeführt . D a jen e 
Pächter wege n ihre r bessere n Vermögensumständ e Fremdkörpe r i n de n 
Schutzgeldregistern bildeten , wurde n si e i m Verlau f de s 19 . Jahrhundert s 
von de n jeverländische n Ämter n gesonder t zu r Heuerleute-Kontributio n ver -
anlagt 4 8 . 

Vergleicht ma n di e veranlagte n Schutzgeldbeträg e de r Geestvogteie n Zwi -
schenahn un d Bockhor n mi t de n i n de r Herrlichkei t Kniphause n angesetzten , 
fällt da s stark e Gefäll e vo n de r Marsc h zu r Gees t auf . 174 9 schwank t da s 

44 StA O Bestd . 7 1 -5 Nr . 2725: Verfügun g de r Regierun g Oldenbur g a n da s Am t 
Varel, 6 . 3.1829. 

« Vgl . Anm . 43. 
4« StA O Bestd . 12 1 Nr . 345: Erhebun g de r Schutzgelde r i n de r Herrlichkei t Knip -

hausen. 
47 StA O Bestd . 7 0 Nr . 3775: Berich t de s Amt s Jeve r vo m 17.12 . 184 7 au f da s Reskrip t 

vom 7.12.1847 . 
48 StA O Bestd . 7 1 - 5 Nr . 2725: Oldenburgische s Finanzministeriu m a n Oldenburgisch e 

Kammer, 23 . 7.1853 , 
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Schutzgeld i n de r Kniphause r Bauerschaf t Wehlen s zwische n 3  Schillin g un d 
einem Reichstale r 9  Schilling . I m Kirchdor f Fedderwarde n zahl t ei n Häuslin g 
gar 2  Rt . 4 9 . I n de r Geestvogte i Zwischenah n werde n dagege n zu r gleiche n 
Zeit viel e Häusling e mi t nu r 6  bi s 1 2 Grot e belastet ; gan z selte n sin d e s 
30 bi s 3 6 Grote 5 0 . De r Versuch , di e Schich t de r Schutzgel d zahlende n i n de n 
Marschterritorien mi t de r jeweilige n einkommensschwache n Bevölkerungs -
schicht z u identifizieren , mu ß scho n deshal b scheitern , wei l dor t sowoh l Kauf -
leute wi e Tagelöhne r zu r gleiche n Steue r veranlag t werden , gan z abgesehe n 
von de n unterschiedliche n Steuermeßwerten . Di e nichtbäuerlich e Schich t de r 
Marschgebiete is t s o heterogen , da ß si e nich t au f eine n Nenne r z u bringe n ist . 

Eher scheine n di e Schutzgeldregiste r de r Oldenburgische n Gees t fü r unser e 
Fragestellung vo n Nutze n z u sein , d a hie r di e Differen z zwische n de n ge -
zahlten Steuerbeträge n vie l geringe r is t un d dadurc h di e ganz e Grupp e homo -
gener wirkt . E s is t dabe i allerding s dara n z u erinnern , da ß di e oldenburgische n 
Schutzgeldregister einzeln e finanziel l besonder s schwach e bzw . exempt e 
Gruppen nich t erfassen . Vo r alle m is t z u bedenken , da ß di e breit e Schich t 
der Köte r un d Brinksitze r hie r nu r dan n veranlag t worde n ist , wen n di e 
Köterei ode r Brinksitzere i gemiete t war . Ein e Ausnahm e bildete n di e Köte r 
auf adeli g freie n ode r geistliche n Gründen , di e auc h dan n zu m Schutzgel d 
veranlagt wurden , wen n si e Eigentüme r ihre r Kotte n waren 5 1 . S o mu ß ma n 
zu de m Schlu ß kommen , da ß auc h di e Schutzgeldregiste r i m Altoldenburgi -
schen keine n repräsentative n Querschnit t de r dortige n ländliche n Unterschich -
ten darstellen . Wichti g schein t mi r jedoc h di e Feststellung , da ß di e Klass e 
der ländliche n Schützlinge , womi t wi r woh l de n Ker n de r Unterschichte n 
erfassen, i n der Regel durchau s steuerpflichti g w a r 5 1 3 . 

5. Nebenerwer b der Unterschichten 

In eine m Bittgesuc h adeli g freie r roßdienstpflichtige r Gutsbesitze r i m 
Stedingerland vo n 173 5 wir d di e Oldenburge r Regierun g gebeten , vo n de r 
Belegung ihre r Deichköte r mi t Kontributio n ode r Schutzgel d abzusehen , d a 
sie auße r ihre n Häuser n nicht s besäßen , s o da ß si e mehr  entheil ß  be y Sommer-
tagen nach  Amsterdam  und  Ostfrießlandt  gehen  und  von  dar  auf!  eine 
mühsame Arth  verdientes  Geld  ins  Land  bringen 52. Mi t diese m Zita t berühre n 
wir ei n zentrale s Proble m de r Unterschichte n i n Lan d un d Stadt : de n Neben -
erwerb. We r denk t dabe i nich t sogleic h a n de n Hollandgang , welche r i n de r 
Tat ei n wichtige r Tei l de s Nebenerwerbs , abe r keinesweg s de r einzig e war ? 

*» StA O Bestd . 12 1 Nr . 34 5 
so StA O Bestd . 75-2 3 Ab : Schutzgeldregiste r de r Vogte i Zwischenah n 1749 . 
5 1 StA O Bestd . 20-16 Nr . 163 : Auszu g au s de m Reskrip t vo m 2 . 5.1702 . 
5 1 a Daz u kontrover s K r a u s , wi e Anm . 1 , S . 79. 
5 2 StA O Bestd . 20-16 Nr . 163 : Gesuc h de r Roßdienstpflichtige n i m Stedingerland , Bern e 

30. Nov. 1735 . 
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Sicher stell t sic h da s Proble m de s Nebenerwerb s i n de r Gees t ander s da r 
als i n de r Marsch . I n de r Marsc h selbs t sin d beachtlich e Unterschied e z u 
verzeichnen. W o di e Hausmannsstelle n gro ß sind , werde n verhältnismäßi g 
viele Häusling e al s Knecht e ode r Arbeite r ihre n Haupt - ode r Zweiterwer b 
gefunden haben 5 3 . I n de r jeverländische n un d auc h woh l i n Teile n de r 
ostfriesischen Marsc h wa r di e Such e nac h zusätzliche r Arbei t seiten s de r 
einheimischen Häusling e vielleich t nich t imme r s o dringen d wi e i n de r 
Geest 5 4 . Andererseit s scheine n Landarbeite r au s ostfriesische n Marschgebiete n 
(Krummhörn un d Norderland ) be i de n große n Deicharbeite n a n de r jever -
ländischen Küst e i m 18 . Jahrhundert ein e nich t unerheblich e Roll e gespiel t 
zu haben . Di e einheimische n Häusling e de s Jeverlande s wurde n nac h Ab -
schluß de r Erntearbeite n be i de n Deicharbeiten , vo r alle m de n Reparature n 
nach de n Herbstdeichschauen , a n de r jeverländische n Küst e eingesetzt 5 5 . 
Häufiger beschäftigte n di e Vogteie n ihr e Tagelöhne r un d Häusling e be i de n 
örtlichen Schlötungs - un d Wegearbeiten , u m ihne n eine n Nebenverdiens t 
zu verschaffen 5 8. Insgesam t bo t de r näher e ode r weiter e Lebensrau m de m 
Häusling i n de n Marschgegende n doc h s o vie l Möglichkeite n z u Nebenein -
künften, da ß Wanderarbeit di e Ausnahme blieb . 

In andere n Gebieten , w o Marsc h un d Moo r ineinande r übergreife n -  wi e 
z. B. i m Stedingerlan d -  hatt e de r Zweiterwer b außerhal b de r Heima t eine n 
ganz andere n Stellenwert . I m Visitationsberich t de s lutherische n Geistliche n 
in Altenesc h vo m 9 . Juni 178 2 heiß t es , da ß alles , wa s männliche n Geschlecht s 
und übe r zwöl f Jahr e al t ist , i m Somme r zu r Se e fahr e ode r au f de m Fel d 
arbeite 5 7 . De r Visitationsberich t de r Pfarre i Neuenbro k i n de r Weser -
marsch vo n 178 4 meldet , daß  des  Sommers  fast  die  mehresten  außerhalb 
Landes verreiset  s ind 5 8 . Ähnlich e Nachrichte n liege n auc h au s de n Visita -
tionsberichten de r folgende n fünfzeh n Jahr e vor . De r Berich t de s Altenesche r 
Pfarrers vo n 179 7 is t besonder s bemerkenswert , wei l hie r deutlic h gesag t 
wird, da ß di e Köter , welch e de n größte n Tei l de r Bevölkerun g ausmachten , 
im Somme r zu r Se e führen 5 9 . Di e Vermutun g lieg t nahe , da ß auc h di e 
nördlich angrenzende n Kirchspiel e a n de r Unterwese r ei n erhebliche s Kon -

M Vgl . di e Statistike n de r Landarbeite r (mi t feste m bzw . lockere m Arbeitsverhältnis ) 
in de n Berichte n de r Ämte r Minse n un d Tetten s vo m 24.2.184 6 bzw . 20.8.1846 . 
StAO Bestd . 70 Nr. 3775. 

M A r e n d s , wi e Anm . 10 , S . 400ff . 
w F r i e d r i c h - W i l h e l m S c h a e r , Zu r wirtschaftliche n un d soziale n Lag e 

der Deicharbeite r a n de r oldenburgisch-ostfriesische n Küst e i n de r vorindustrielle n 
Gesellschaft. In : Nieders . Jahrbuch fü r Landesgeschicht e 45 , 1973 , S . 12 1 ff . 

M H e r m a n n B o l l n o w , Politisch e un d sozial e Bewegun g i n Oldenbur g 1848 . 
In: Nieders . Jahrbuc h fü r Landesgeschicht e 36 , 1964 , S . 158ff. ; StA O Bestd . 7 0 
Nr. 3775: Berich t de s Amt s Minse n vo m 24.2.1846 . Vgl . auc h Staatsarchi v Auric h 
(im Folgenden StAA ) Rep . 32 a Nr. 183 8 un d 2360. 

«7 StA O Bestd . 73 Nr . 71 . 
w StA O Bestd . 73 Nr . 73. 
«• StA O Bestd . 73 Nr . 86. 
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tingent fü r di e Schiffahr t gestell t haben . Fü r di e erst e Hälft e de s 19 . Jahrhun -
derts läß t sic h diese Thes e mehrfac h belegen 6 0 . 

Während i n de n Stedinge r Kirchspiele n di e Schiffahr t dominierte , spielte n 
in de n en g benachbarte n Flachmoorgebiete n un d i n de r Delmenhorste r Gees t 
Westfriesland un d Hollan d al s Arbeitgebe r vermutlic h ein e größer e Roll e al s 
die einheimisch e See - ode r Küstenschiffahrt . 

Seit de r zweite n Hälft e de s 17 . Jahrhunderts is t ein e imme r größe r wer -
dende Anzah l vo n Kötern , Brinksitzer n un d Heuerleute n alljährlic h au s de m 
Gebiet zwische n Niederrhei n un d Nordse e al s Gastarbeite r i n di e Nieder -
lande gezogen , u m dor t durc h Grasmähen , Tor f graben un d Handlangerdienst e 
auf de n Baustelle n i n de n Städte n bare s Gel d i n di e Han d z u bekommen . 
Andere versuchte n sic h al s Stukkateure . Währen d au s de m Delmenhorste r 
Kirchspiel Ganderkese e jährlic h ei n erhebliche r Tei l de r handarbeitende n 
Bevölkerung nac h Hollan d gezoge n ist , schein t dagege n au s de m kleinen , 
bei Delmenhors t gelegene n Kirchspie l Hasberge n nu r ei n relati v geringe r 
Teil de r männliche n Einwohne r i m holländische n Binnenlan d gearbeite t z u 
haben* 1 . U m s o ehe r fande n di e hiesige n Einwohne r übe r Amsterda m de n 
Weg au f di e Planke n de r niederländische n Seeschiffe , di e hoh e Löhn e boten . 
Man nannt e die s de n Buisgang* 2. 17 1 5 wir d zu m erste n Ma l ei n Hasberge r 
erwähnt, de r sic h a m grönländische n Walfan g un d Robbenschla g beteiligt 8 3 . 
Auch au s de m benachbarte n große n Kirchspie l Ganderkese e fuhre n viel e 
Angehörige de r Unterschichte n zu r See , i m 18 . Jahrhundert au f holländischen , 
im 19 . Jahrhundert au f bremische n Schiffen . S o manche r Köte r au s Gander -
kesee beteiligt e sic h an de r Walfischjagd be i Grönland 6 4 . 

Uber Hollandgan g un d Hollandschiffahr t vergiß t ma n leich t di e Tatsache , 
daß viel e ander e Köter , Brinksitze r un d Tagelöhne r au s Geest - un d Moor -
gebieten ihre n Nebenerwer b i m eigene n Land e fanden : i m Somme r bei m 
Heuen, Tor f graben un d Deichba u sowi e nich t zuletz t i n de r Ernt e i n de r jever -
ländischen un d ostfriesische n Marsch , i m Frühjah r ode r Herbs t bei m Schlote n 
und Ba u vo n W e g e n w . I m Winte r kame n al s Heimarbei t Flachsspinne n un d 
Weben al s weiter e Nebenerwerbsquelle n hinzu 6 6 . 

«o StA O Bestd . 70 Nr . 3775: Berich t de s Amt s Elsflet h vo m 1.5 . 1846 . Vgl . auc h Berich t 
des Amt s Brak e vo m 13 . 4.1846. Ebd . 

8 1 Z u Ganderkesee : F r i t z B u l t m a n n , Geschicht e de r Gemeind e Ganderkese e 
und de r Delmenhorste r Geest , Ganderkese e [1952] , S . 147ff . Z u Hasbergen : M  ü  s e -
g a  d e s , wi e Anm . 27, S . 269 ff . 

«2 R i t t e r , wi e Anm . 7, S . 102 . 
M M ü s e g a d e s , wi e Anm . 27, S . 271 . 
«* B u l t m a n n , wi e Anm.61,S . 148 . 
w Sieh e u.a . StA O Bestd . 71-4 Nr . 115 : Torfgräberei , Fehnanstal t un d Ziegele i z u 

Hundsmühlen (1796-1811) . 
F r i e d r i c h - W i l h e l m S c h a e r , Ube r di e wirtschaftlich e un d sozial e Lag e 
der Anbaue r un d Heuerleut e i m Oldenburge r Münsterland . Ei n Berich t de s Amte s 
Cloppenburg vo n 1846 . In : Jahrbuc h fü r da s Oldenburge r Münsterlan d 1976 , 
S. 15 8 ff. un d S c h a e r , Am t Löningen , wi e Anm . 32, S . 12 5 ff . 
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Es is t da s Verdiens t vo n Ger t Ritter , da ß e r besonder s au f di e Interdepen -
denz vo n nachbäuerliche r Siedlun g un d nebengewerbliche r Entwicklun g hin -
gewiesen hat . W o immer  eine  gewerbliche  Entwicklung  eingeleitet  war, 
kam es  zu  einer  bedeutend  stärkeren  Vermehrung  der  Siedlerstellen  als  in 
rein agrarischen  Gebieten 97. I n de r Ta t is t e s auffallend , da ß 179 2 vo n 360 0 
Bewohnern de s oldenburgische n Kirchspiel s Westersted e 160 0 regelmäßi g 
spannen. I n Zete l i n de r Friesische n Wehd e stande n 179 7 37 3 Webstühle . 
Nur sollt e ma n nich t s o leich t vo n Vorstufen  der  Industrialisierung  spre -
chen 6 7 a . Ander s lieg t de r Fal l be i de r 172 9 i m Am t Delmenhors t al s Heim -
industrie eingeführte n Korkschneiderei , au s welche r sic h 15 0 Jahr e späte r 
eine beachtlich e Linoleumindustri e entwickelte 6 8. W o di e Meng e de r Nach -
siedler gro ß war , tra f ma n mi t Sicherhei t ei n rege s Gewerb e ode r vielmeh r 
Nebengewerbe an . 

Baasen, de r Verfasse r de s häufi g zitierte n Buche s übe r da s Ammerland , 
vertritt di e Ansicht , s o manche r ammerländisch e Köte r hab e durc h Neben -
erwerb -  wi e etw a de n Hollandgan g -  di e wirtschaftlich e Grundlag e z u 
einem Anwese n geschaffen , da s meh r Ländereie n aufwie s al s de r Durch -
schnitt de r alte n Vollbauernhöfe* 0. Leide r ha t e r un s kein e genaue n Beleg e 
für dies e interessant e Thes e geliefert . Wi r hätte n d a ein e Parallel e z u de n 
münsterländischen Heuerlingen , di e i m 18 . Jahrhundert infolg e ihre r Wander -
arbeit of t übe r s o vie l Bargel d verfügten , da ß si e ihre n Wirte n Darlehe n 
gewähren konnten 7 0 . 

Ebenso wi e e s schwe r sei n dürfte , exakt e Zahle n übe r di e Meng e de r a m 
Wohnort eine m Nebenerwer b nachgehende n Männer , Fraue n un d Kinde r 
zu erhalten , liege n auc h nu r selte n Zahle n übe r di e i m Somme r Abwesende n 
vor: I m Kirchspie l Bockhor n ware n 176 6 unte r de n 255 0 Einwohnern , di e 
auf 40 9 Feuerstelle n wohnten , 8 1 (20,05%) , di e nu r i m Winte r nac h Haus e 
kamen 7 1 . 

Wenn auc h di e Obrigkei t di e z u Haus e ausgeübte n Nebengewerb e de r 
unteren Schichte n zumindes t geduldet , sei t de m End e de s 18 . Jahrhunderts i m 
allgemeinen auc h geförder t hat , macht e si e doc h wiederhol t de n Versuch , 
die allsommerlich e Auswanderun g z u unterbinden . Da s gil t fü r da s Fürst -
bistum Osnabrüc k ebens o wi e fü r di e nördlic h dara n grenzende n Territorien , 
auch di e noc h weite r nördlic h gelegene n wi e Ostfriesland , Oldenbur g un d 

«7 R i t t e r , wi e Anm . 7, S . 100 . 
°7a L u d w i g K o h l i , Handbuc h eine r historisch-statistisch-geographische n Be -

schreibung de s Herzogthum s Oldenbur g samm t de r Erbherrschaf t Jeve r un d de r 
beiden Fürstenthüme r Lübec k un d Birkenfeld , 2 . Teil, Breme n 1825 , S . 53 f. -  Frag -
würdig is t besonder s Ritter s Thes e vo n eine r „Frühindustrialisierung " i n de n 
Ämtern Brak e un d Delmenhorst . Ebd. , S . 98. 
Ebd., S . 10 0 f. 

«» B a a s e n , wi e Anm . 19 , S . 105 . 
70 Vgl . obe n bei Anm . 32. 
7 1 Einig e Nachrichte n vo n de m Zustand e de r Gemein e z u Bockhorn , wi e Anm . 17 , 

S. 93 ff . 
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Kniphausen 7 2 . Di e meiste n de r wenige n überlieferte n Verordnunge n ver -
bieten di e Wanderarbei t i n Fälle n dringende r Deichbaute n nac h große n 
Sturmflutschäden a n de r Nordseeküste 7 3 . Ander e Verordnunge n untersage n 
die Wanderbewegun g wege n de r drohende n Verarmun g de r zurückbleiben -
den Familie n be i längere r Abwesenhei t de s Ernährers 7 4 . Di e Landesherr -
schaft bzw . da s zuständig e Kirchspie l hätt e dan n di e Armenlaste n über -
nehmen müssen . Behörde n i n de r Herrlichkei t Kniphause n verbiete n 174 9 
die Saisonwanderun g wege n drohende n Arbeitermangel s jus t z u de r Zei t 
der Ernte 7 5 . 

Mit de n bishe r aufgezeigte n Nebenbeschäftigunge n is t dere n ganze s Aus -
maß noc h keinesweg s erfaßt . Sei t de r Mitt e de s 18 . Jahrhunderts könne n wi r 
beobachten, da ß sic h imme r meh r Köte r al s Handwerke r betätigen . I n de m 
bereits mehrfac h genannte n Kirchspie l Hasberge n be i Delmenhors t finde n 
wir vo r 182 4 -  de m Jah r de r Aufhebun g de r u m di e Städt e i m Herzogtu m 
Oldenburg herumgelegte n Bannmeil e fü r Handwerke r -  Grobschmiede , Rad -
macher, Böttcher , Bauerschuste r un d -Schneide r sowi e Leinenweber . Meisten s 
hatten di e Schuhmache r un d Schneide r kein e eigen e Werkstatt . Ih r Haupt -
beruf gal t de r Landwirtschaft 7 6. Statistike n übe r de n Antei l de r Landhand -
werker a n de r örtliche n Einwohnerzah l liege n leide r nu r fü r einig e wenig e 
Stichjahre v o r 7 6 a . Noc h seltene r sin d Statistike n de r Landhandwerke r mi t 
ausführlichen Erläuterunge n wi e etw a 184 2 fü r da s jeverländisch e Am t 
Tettens. Damal s kame n i m dortige n Am t au f 16 2 Meiste r 6 2 Gesellen . Viel e 
Meister konnte n ga r keine n Geselle n beschäftigen . Vo n de n 16 2 Meister n 
wohnten 120 , d . h. 6 5 v . H. zu r Miete , 1 0 v . H . verfügte n übe r Hau s un d 
Garten un d nu r ca . 3 0 v . H . besaße n ei n kleine s Grundeigentum 7 7. Di e 
Verschiedenartigkeit de r Verhältniss e i n Marsc h un d Gees t wir d a n de n 
Beispielen Tetten s un d Hasberge n deutlich . 

Die statistische n Angabe n übe r da s Am t Tetten s weise n ein e bemerkens -
werte Analogi e z u de n vo n A . Steinkam p fü r da s Landhandwer k i n Schaum -

72 Z u Osnabrück : J o h a n n e s T a c k , Di e Hollandsgänge r i n Hannove r un d 
Oldenburg. Ein  Beitra g zu r Geschicht e de r Arbeiterwanderung , Leipzi g 1902 , 
S.69ff. 

? 8 [ H e i k o L e e r h o f f ] , Deich e un d Siel e i n Ostfriesland , Archivalienausstellun g 
des Nieders . Staatsarchiv s i n Aurich , Göttinge n 1972 , S . 17 ; S c h a e r , Deich -
arbeiter, wi e Anm , 55, S . 12 0 f. 

74 Ebd . 
75 StA O Bestd . 70 Nr. 3775: Berich t de s Amt s Tetten s vo m 20 . 8.1846. 
76 M ü s e g a d e s , wi e Anm . 27, S . 327 ff . 
7«a Zu m Beispie l K  o h 1 i, wi e Anm . 67 a, Einleitunge n z u de n Ämtern . Vgl . auc h 

die Oldenburgische n Kalende r (Staatskalender ) vo r 1807 . Zu r allgemeine n Proble -
matik: K a r l - H e i n r i c h K a u f h o l d , Wandlunge n i n de n Stadt-Land-Be -
ziehungen de s Handwerk s un d de s Heimgewerbe s i n Deutschlan d 1750-1850 . In : 
Stadt-Land-Beziehungen. Verhandlunge n de s 19 . Deutschen Volkskundekongresse s 
in Hambur g vo m 1 . bi s 7 . Oktobe r 1973 . Hg . G . Kaufmann , Göttingen  [1974?] , 
S. 171-193 , hie r S . 17 3 ff . 

7 7 StA O Bestd . 70 Nr. 3775: Berich t de s Amt s Tetten s vo m 20 . 8. 1846 . 
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burg-Lippe u m 180 0 getroffene n Feststellunge n auf 7 8. Wi e i n Schaumburg -
Lippe suchte n i n de r jeverländische n un d kniphausische n Marsc h fas t aus -
schließlich landarm e ode r landlos e Häusling e eine n Nebenerwer b durc h 
handwerkliche Tätigkeit . Z u untersuche n wär e nun , o b auc h ein e ander e 
These Steinkamp s ebens o fü r da s Küstengebie t gil t wi e fü r Schaumburg -
Lippe: Is t di e ländlich e Handwerkerdicht e i n unsere m Untersuchungsbereic h 
dort a m größten , w o di e bäuerlich e Besitzstruktu r a m ungünstigste n un d 
der Bode n a m schlechteste n is t 7 9 ? Di e Frag e würd e eine n Vergleic h zwische n 
den Geest- un d Marschgebieten lohnen . 

Wahrscheinlich sucht e auc h s o manche r landarm e Dorfhandwerke r be i 
schlechter Auftragslag e währen d de r Sommerzei t seine n Verdiens t al s Wan -
derarbeiter außerhal b seine s Wohnortes , s o wi e e s Klau s Schwar z fü r eine n 
erheblichen Tei l de r Breme r Handwerksgeselle n i m 18 . Jahrhundert nach -
gewiesen hat 8 0 . Au s unsere m ländliche n Bereic h is t un s leide r nu r ei n Fal l 
bekannt: 176 5 wir d ei n Varele r Schmied , de r al s Karrenschiebe r de n Friedrich -
Augusten-Groden mi t eingedeicht hat , erwähnt 8 1 . 

Nebenerwerb al s Handarbei t ode r Handwer k sucht e abe r nich t nu r ei n 
erheblicher Tei l de r au f de m Land e ansässige n Bevölkerung . Au s Schulakte n 
und Visitationsprotokolle n lutherische r Kirchengemeinde n i n de r Olden -
burger un d Delmenhorste r Gees t geh t hervor , da ß bi s etw a 180 0 wiederhol t 
die örtliche n Schulhalte r a n Nebenschule n i m Somme r nac h Hollan d gingen 8 2 , 
um dor t Handarbei t z u leisten , wen n si e nich t be i eine m einheimische n 
Bauer Beschäftigun g fanden 8 8 . Di e Schulinteressente n verschiedene r Bauer -
schaften de r Geest , di e j a zugleic h Schulträge r waren , weigerte n sich , de n 
Sommer übe r ihre n Schulhalte r z u unterhalten , wei l si e di e Kinde r i n de r 
Landwirtschaft brauchte n un d ger n de n lästige n Schulbeitra g einsparten . 
Mit de m Hinwei s au f di e hohen , allerding s unte r harte n Bedingunge n ge -
zahlten Löhn e i n de n Niederlande n versucht e man , de m Schulhalte r di e i m 
allgemeinen schwer e un d of t gesundheitsschädlich e Arbei t schmackhaf t z u 
machen 8 4. 

w A r n o S t e i n k a m p , Stadt - un d Landhandwer k i n Schaumburg-Lipp e i m 18 . un d 
beginnenden 19 . Jahrhundert Schaumburge r Studien  27) , Rintel n 1970 . Vgl . 
auch K a r l - H e i n r i c h K a u f h o l d , Umfan g un d Gliederun g de s Handwerk s 
um 1800 . In : W i l h e l m A b e l , Handwerksgeschicht e i n neue r Sich t ( = Göttin -
ger Handwerkswissenschaftlich e Studien  16) , Göttingen 1970 , S . 73 . 

w S t e i n k a m p , wi e Anm . 78, S . 46. 
8« S c h w a r z , wi e Anm . 5, S . 95 ff. un d 144 . 
8 1 S c h a e r , Deicharbeiter , wi e Anm . 55, S . 140 . 
8 2 StA O Bestd . 160-1 Nr . 4228: Eingab e de r Bauergeschworene n Johan n Gerhar d 

Meier un d Har m Jaco b Bran d wege n eine r Sommerschule , 28 . 2. 1787 ; H e i n r i c h 
M e y e r , Zu r Geschicht e de r oldenburgische n Schul e ( = Oldenburge r Studie n 12) , 
Oldenburg 1974 , S . 45. 

« StA O Bestd . 73 Nr . 86: Bittgesuc h de s Schulhalter s Grashorn , Habbrügg e 23 . 6.1797 . 
•* StA O Bestd . 160- 1 Nr . 4226 un d Bestd . 73 Nr . 71: Visitationsprotokol l vo n Döt -

lingen, Ma i 1782 , betr . Eingesessene i n Neerstedt . 
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Daß nac h 180 0 Nachrichte n übe r de n Hollandgan g de r Lehre r aufhören , 
hängt siche r nich t zuletz t mi t de r Einrichtun g de s Lehrerseminar s i n Olden -
burg (1807 ) zusammen . Z u de m neue n Berufsbil d de s Dorfpädagoge n paßt e 
die bisherig e Handarbei t nich t mehr . Wen n scho n Nebenerwer b sei n mußte , 
dann sollt e e s wenigsten s ein e geistig e Tätigkei t sein 8 5 . Gehe n wi r vo n de r 
Hypothese aus , da ß di e Zugehörigkei t z u de n ländliche n Unterschichte n eine n 
Nebenerwerb impliziert , ergib t sic h de r Schluß , da ß de r Stan d de r Lehre r -
bedingt durc h seine n bescheidene n soziale n Aufstie g i n de r erste n Hälft e de s 
19. Jahrhunderts -  stren g genomme n nich t meh r zu r ländliche n Unterschich t 
zählt. 

Gehörte de r Schulhalte r bzw . Lehre r vo n jehe r z u de n fluktuierende n Be -
völkerungselementen au f de m Lande , s o schein t die s verallgemeiner t ge -
sprochen fü r eine n erhebliche n Tei l de r vo n mi r skizzierte n ländliche n Unter -
schichten z u gelten . Scho n i m 17 . Jahrhundert mu ß di e Kontroll e de r zu - un d 
abwandernden Einliege r un d Häusling e de n jeweilige n landesherrliche n Be -
hörden un d de n örtliche n Bauervögte n erheblich e Schwierigkeite n bereite t 
haben, wanderte n dies e Leut e doc h überal l dorthin , w o sic h Arbei t anbot , 
ohne da ß di e Obrigkei t imme r schnel l davo n erfuhr 8 6. Vermutlic h wa r di e 
saisonale Fluktuatio n i n de r Marsch , w o di e große n Höf e un d vo r alle m 
plötzlich anfallend e Deich - un d Entwässerungsarbeite n viel e Arbeitskräft e 
oft vo n weithe r herbeilockten , noc h größe r al s i n de r Geest . S o gewinn t ma n 
aus Visitationsprotokolle n de s 18 . Jahrhunderts de n Eindruck , da ß ei n be -
trächtlicher Tei l de r Bevölkerun g i m Butjadingerlan d -  vo r alle m di e kleine n 
Heuerleute -  seh r of t seine n Wohnsit z gewechsel t hat 8 7 . 

6. Siedlunge n der Unterschichten 

Bereits Friedric h Arend s weis t u m 182 0 darau f hin , da ß sic h imme r meh r 
Deicharbeiter, di e zu m Tei l au s Geestorte n kamen , i n de r Näh e de r Deiche , 
wo si e regelmäßi g eine n Tei l de s Jahre s übe r beschäftig t seien , ansiedelten . 
In de r Zei t de r Ackerbestellun g un d währen d de r Ernt e ware n dies e Arbeits -
kräfte dagege n vorwiegen d au f de n große n „Plaatsen " tätig 8 8 . Siedlunge n 
mit Namen , di e au f -rieg e bzw . -reih e endige n un d sic h vielfac h entlan g 
alter Deichlinie n erstrecken , deute n noc h heut e au f dies e alte n Zusammen -
hänge hin 8 9 . De r gering e Umfan g de r Wohnhäuse r un d ihr e vo n de n Heerden 
abgesonderte Lag e kennzeichne n si e al s ehemalig e Arbeitersiedlungen . 

& StA O Bestd . 73 Nr . 130 : Gesuc h de s Lehrer s i n Burgfeld e (Ksp . Zwischenahn) betr . 
Zulassung al s Rechnungssteller , 1844 , 

«• StA O Bestd . 122 Nr . 53-, ebd. Nr . 51, Verordnun g vo m 18 . 7. 1752 . 
«7 Bestd . 73 Nr . 75: Visitationsberich t vo n Atens , 178 6 V I 18 ; ebend a Nr . 84, Visita -

tionsbericht vo n Stollhamm , 1795 . 
«8 A r e n d s , wi e Anm . 10 , S . 10 3 f. un d 40 3 ff . 
8» S w a r t , wi e Anm . 11 , S . 170 . 
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Ebenso wi e sic h ei n Tei l de r landhungrige n Bevölkerun g i n de n Fluß -
oder Seemarsche n ansiedelte , gewanne n auc h di e bishe r ausgespar t gebliebe -
nen Heide - un d Moorböden a n Attraktivität . De r inzwische n längs t i n di e Stad t 
Oldenburg integriert e Voror t Everste n erwuch s au s eine r solche n z u Anfan g 
des 18 . Jahrhunderts angelegte n Heide - un d Moorbauerschaft , eine m reinen 
nachbäuerlichen Dorf 90. Typisc h fü r dies e neue n Heide - un d Moorkolonie n 
ist woh l ihr e Monostruktur , Everste n fehlt e vo n Anbegin n de r Hausmanns -
stand. E s ga b nu r Kötereie n un d Brinksitzereien , dere n Inhabe r -  wi e 
die Quelle n vo m 18 . bi s zu m 19 . Jahrhundert imme r wiede r bezeuge n -  ihr 
Brot mit  ihren  Händen  verdienen  mäßen 91, zunächs t vermutlic h al s Wander -
arbeiter, sei t de m Anfan g de s 19 . Jahrhunderts i n starke m Maß e al s Hand -
langer ode r Handwerke r i n Gewerbebetriebe n de r unmittelba r benachbarte n 
Residenzstadt Oldenburg 9 2. 

Erheblich schlechte r ergin g e s de n Bewohner n zahlreiche r ostfriesische r 
Heide- un d Moorkolonien , dere n erst e unte r Köni g Friedric h II . vo n Preuße n 
und unte r französisch-holländische r Herrschaf t entstande n waren . Schlechte r 
Boden un d meis t seh r ungünstig e Verkehrsverbindunge n bewirkten , da ß ihr e 
Bewohner nich t einmal de n Statu s eine s Köter s besaße n 9 3 . 

Köterdörfer sin d übrigen s scho n lang e vo r de m 18 . Jahrhundert entstanden . 
Baasen bring t fü r da s Ammerlan d mehrer e Beispiel e au s de m 16 . Jahrhundert . 
Andere, zunächs t vo n Hausmänner n angelegt e Siedlunge n gewanne n durc h 
starken Zuzu g vo n Köter n allmählic h de n Charakte r reine r Kötersiedlungen 9 4. 

Ein gan z andere s Erscheinungsbil d zeigte n di e de r Schiffahr t un d Ent -
wässerung wege n angelegte n neue n kleinstbäuerlich-gewerbliche n Siedlunge n 
in Jeverlan d un d Ostfriesland : di e Sielhafenorte 9 5. Di e zuständig e Landes -
herrschaft ha t di e Niederlassun g vo n Arbeiter n i n de n planmäßi g angelegte n 
Sielorten, zumindes t i n de r anhalt-zerbstische n Herrschaf t J eve r (1667-1794) , 
bewußt gefördert . Hie r konzentriert e sic h ein e ungelernte , vo n de r Arbeiter -
schaft i n de n reine n Bauerndörfer n de r Marsc h deutlic h unterschieden e 
Arbeiterbevölkerung -  ma n vergleich e Hooksie l un d Paken s -  welch e sic h 
als Seefahrer , Hafenarbeite r ode r Handlange r i n kleine n Gewerbebetriebe n 
betätigte. Kennzeichnen d fü r de n Arbeitsrhythmu s de r Hafenarbeite r -  dari n 

w> R i t t e r , wi e Anm . 7, S . 98. Zu r Geschicht e Everstens : F r i e d r i c h - W i l -
h e l m S c h a e r , Everste n vo n seine r Entstehun g bi s zu m Verlus t de r Selb -
ständigkeit, Vortragsmanuskrip t 1974 . 
StAO Bestd . 76-9 Nr . 711: Bauerbrie f de r Bauerschaft Everste n (Abschrift ) 1735 . 

» 2 StA O Bestd . 70 Nr. 3775: Berich t de s Amte s Oldenbur g vo m 24 . 9. 1846 . 
M A r e n d s , wi e Anm . 10 , S . 432; S w a r t , wi e Anm . 11 , S . 36. Vgl . auc h StA A 

Rep. 6 Nr . 1698 : Promemori a de s Landesdirektor s Seth e zu r Gründun g landwirt -
schaftlicher Kolonien , 1819 . 

* 4 B a a s e n , wi e Anm . 19 , S . 15 6 ff . 
w A r n o l d S c h u l t z e , Di e Sielhafenort e un d da s Proble m de s regionale n 

Typus i m Baupla n de r Kulturlandschaf t ( — Göttinge r Geographisch e Abhandlun -
gen 27) , Göttingen 1962 . 
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übrigens de n Tagelöhner n au f de n Marschhöfe n verwand t -  wa r de r Wechse l 
zwischen Tage n un d Woche n angestrengte r Arbei t un d längere n Pause n de s 
Müßiggangs 

Hegt ma n be i de n Sielhafenorten Zweifel , wege n de s halb städtische n Erschei-
nungsbildes vo n l ä n d l i c h e n Orte n z u sprechen 9 7, s o gil t die s wenige r 
für di e Fehnsiedlunge n Ostfrieslands : Siedlungen , di e sic h a n di e i n da s 
Moor hineingegrabene n Abwässerungs - un d Schiffahrtskanäl e reihen 9 8 . Di e 
in Großefehn , Spetzerfehn , Jheringsfeh n usw . ansässi g gewordene n Bauern -
söhne au s de n Moorrandgebiete n de r Auriche r Gees t un d di e zugewanderte n 
Tagelöhner au s Westfale n gelangte n i m 18 . Jahrhundert durc h günstige n 
Verkauf de s vo n ihne n gegrabene n Torfe s i n de n Städte n de s Lande s un d 
Kultivierung ihre r meis t nu r 2- 4 h a große n Parzelle n z u bescheidene m Wohl -
stand 9 9 . Ihr e Nachfahre n sanke n aber , al s de r Prei s vo n Tor f un d Agrar -
produkten u m 1820/3 0 verfiel , auf  eine  niedrigere,  kleinbäuerliche  Erwerbs-
stufe herab 100. D a ei n erhebliche r Tei l de r Fehntje r i n ihre n übervölkerte n 
Siedlungen i n de r erste n Hälft e de s 19 . Jahrhunderts unterbeschäftig t wa r 
und ihr e Einkomme n hinte r de r übrige n Landwirtschaf t deutlic h zurückblie -
ben, müsse n wi r si e vielleich t auc h zu r damalige n ländliche n Unterschich t 
rechnen. 

So wi e di e erste n Ansiedle r eine s Fehn s zunächs t Torfgräbe r gewese n 
waren, di e al s Wanderarbeite r währen d de r Saiso n i n de n Moore n arbeiteten , 
ehe si e sic h dor t ein e Köterstell e anweise n ließen , wa r e s ähnlic h be i de n 
Deicharbeitern gewesen , abe r auc h be i viele n de r au s Ostfrieslan d nac h Jever -
land zuwandernde n Knechte , di e dor t ein e Landstell e erwarben 1 0 1 . 

Wo sic h -  wi e i n Deich - un d Sandhause n be i Hasberge n -  gut e Neben -
beschäftigungen i n Fischere i un d Schiffahr t boten , konnte n sic h viel e Brink -
sitzer niederlassen 1 0 2 . Bemerkenswer t is t di e Beobachtun g vo n Ott o Aden , 
daß End e de s 18 . Jahrhundert s i n Ostfrieslan d etw a ei n Dritte l de r Wander -
arbeiter i n de r Näh e ihre r bisherige n Saisonarbeitsplätz e dauern d ansässi g 
w u r d e 1 0 3 . Di e Hälft e diese r frühere n Wanderarbeite r hatt e eine n andere n 

Ö« Ebd. , S . 26 ff. un d S . 93 ff . 
»7 Ebd. , S . 1 9 ff . 
»8 Vgl . daz u J ü r g e n B ü n s t o r f , Di e ostfriesisch e Fehnsiedlun g al s regionale r 

Siedlungsform-Typus un d Träge r sozial-funktionale r Berufstraditio n (=Abhand -
lungen un d Vorträg e zu r Geschicht e Ostfriesland s 45) , Auric h 1966 , mi t weiter -
führender Literatur . Ferne r A r e n d s , wi e Anm . 10 , S . 486 ff. 

»» Ebd. , S . 58 ff . 
1 0 0 O t t o A d e n , Entwicklun g un d Wechsellage n ausgewählte r Gewerb e i n Ost -

friesland vo n de r Mitt e de s 18 . bi s zu m Ausgan g de s 19 . Jahrhunderts ( = Ab -
handlungen un d Vorträg e zu r Geschicht e Ostfriesland s 40) , Auric h 1964 , S . 160ff. ; 
A r e n d s , wi e Anm . 10 , S . 500f. 

i» 1 StA O Bestd . 70 Nr . 3775: Bericht e de r Amte r Tetten s un d Minsen , Vgl . auc h StA O 
Bestd. 125 Nr . 427 : Gesuc h wege n Verhinderun g de s Einzug s ausländische r Ar -
beiter i n da s Kirchspie l Fedderwarden , Fedderwarde n 14 . 1.1851 . 

* « M ü s e g a d e s , wi e Anm . 27, S . 187 . 
I W A d e n , wi e Anm , 100 , S . 81, Anm . 47. 



64 Friedrich-Wilhelm Schae r 

Beruf gewählt , nachde m si e i n de r neue n Umgebun g heimisc h geworde n war . 
Aden ha t die s vo r alle m a m Beispie l de r Ziegeleiarbeite r i n Ostfrieslan d 
nachweisen können , di e u m 180 0 heru m z u eine m Tei l i n de n agrarische n 
Sektor überwechselten , wei l si e di e erworben e Warfstell e al s ein e krisen -
feste Kapitalanlag e betrachteten 1 0 4 . 

J e weite r di e Besiedlun g de s Lande s fortschritt , dest o schlechte r ware n di e 
Böden, di e a n Brinksitze r un d Heuerling e ausgewiese n wurden . De r Anbaue r 
im abgelegene n Heidefel d san k leich t au f de n Statu s eine s Almosenempfän -
gers herab , d a hie r fas t imme r auc h di e große n Bauernhöf e al s Arbeitgebe r 
fehlten. Vielfac h schein t abe r auch , wen n ma n jeverländisch e Akte n au s de m 
19. Jahrhundert liest , i n de n Niedrigpreisgebiete n -  Heide n un d Moore n -
wild gesiedel t worde n z u s e i n 1 0 5 . Hie r wa r ein e Existen z nu r al s Wander -
arbeiter möglich . Di e Entfernun g zu m saisonale n Arbeitgebe r durft e abe r 
nicht zu groß sein . 

7. Rechtlich e und soziale Stellung der Unterschichten in Parochie 
und Bauerschaf t 

Die bisherige n Überlegunge n z u eine r Typologi e de r Unterschichte n be -
schäftigten sic h weni g mi t dere n Stellun g i n de n kirchliche n un d weltliche n 
Organisationen. Ei n meisten s abseit s sozialgeschichtliche r Analyse n liegen -
der Bereic h sin d di e alte n Kirchhöfe . Vielleich t lohn t e s sich , di e Verteilun g 
der Grabstelle n au f de n Friedhöfe n unsere s Untersuchungsgebiete s nähe r 
zu betrachten , wei l sic h dabe i möglicherweis e neue , weiterführend e Perspek -
tiven eröffnen . 

Von de r Marschsiedlun g Großenmee r heiß t e s i m Visitationsprotokol l 
von 1775 , de r dortig e Kirchho f se i bereits  von  alten  Zeiten  her  ohne  Wider-
sprach unter  die  Haußleute  vertheilet  gewesen,  so  daß  nachdem  einer  eine 
oder mehrere  Bauen  hat,  er  auch  einen  oder  mehrere  sog.  Schläge  auf  dem-
selben besitze  und  die  auf  seinen  Gründen  wohnenden  Köter,  wenn  sie 
sterben, mit  in  seine  Gräber  aufnehme 1^. 

So wa r e s auc h noc h 183 5 i n Altenhuntor f üblich . Wollte n di e dortige n 
Köter -  u m ihr e eng e Bindun g a n di e Hausleut e z u locker n -  fü r ihr e Ange -
hörigen ein e eigen e Grabstell e erwerben , mußte n si e dies e im  Grabenufer 
einkaufen 1 0 6 . Di e Möglichkeit , al s Häuslin g nac h einer  billigen  Taxe  ein e 
eigene Grabstell e z u kaufen , ga b e s au f de n Friedhöfe n vo n Accu m un d 

I M Ebd . und S . 11 1 f . 
*<w StAO Bestd . 76-16 A  Nr . 227 un d sieh e obe n be i Anm . 42 . 
losa Visitationsprotokoll , Großenmee r 24 . Jun i 1775 . Zitier t nac h W o l f g a n g 

R u n g e , Berich t übe r de n alte n Friedho f i n Großenmee r un d sein e bemerkens -
werten Grabmale , Maschinenschriftl . Manuskript , Oldenbur g 197 5 (Büchere i de r 
Oldenburgischen Familienkundliche n Gesellschaft) . 

io« StAO Bestd . 73 Nr . 124 . 
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Fedderwarden bereit s u m 1 7 7 8 1 0 7 . Ander e oldenburgisch e Kirchen , wi e di e 
von Stuh r be i Bremen , scheine n noc h u m 183 3 vo n de n kleine n Leute n z u 
hohe Preis e fü r ihr e Grabstelle n geforder t z u h a b e n l o e . 

Welche Schwierigkeite n di e Vermehrun g de r Bevölkerun g fü r di e Haltun g 
der Gottesdienst e mi t sic h brachte , zeig t ein e Beschwerd e vo n vie r neuen 
Anbauern de r Bauerschaf t Varre l i n de r Vogte i Stuh r vo n 1821 . öfte r würde n 
sie, s o beklagte n si e sic h anläßlic h de r Visitatio n durc h da s Konsistorium , 
unter der  Predigt  aus  den  Ständen  gejagt,  d a si e nich t übe r eigen e Kirchen -
stände verfügten 1 0 9 . Selbs t i n de r christliche n Gemeind e unbehaus t -  welc h 
tragische Ironie ! -  bate n si e u m Zuweisun g eine s kleine n Priechels . S o wi e 
in de r politische n un d Realgemeind e bereitet e ihr e Integratio n i n di e kirch -
liche Gemeinschaf t Schwierigkeiten , d a fü r si e buchstäblic h kei n Plat z d a war . 
Die bäuerlich-patriarchalisch e Gesellschaf t mußt e da s Eindringe n eine r neuen , 
zudem noc h mi t de m Make l de r Ärmlichkei t behaftete n Klass e i n di e 
etablierte Ordnun g al s stören d empfinden . 

Daß di e ländliche n Unterschichte n vo n de r landesherrliche n Obrigkei t al s 
besonderer Stan d behandel t wurden , läß t sic h a n Han d einige r Polizeiordnun -
gen de r ehemalige n Herrlichkei t Kniphause n darstellen . Vermutlic h i n An -
knüpfung a n mittelalterlich e Verwaltungsstrukture n wa r di e au s nu r dre i 
Kirchspielen bestehend e Herrlichkei t i n Rotte n eingeteilt . Dies e Rotte n 
dienten primä r de r Überwachun g de r Häuslinge , wi e au s de n Instruktione n 
der Häuslingsrottmeiste r hervorgeht 1 1 0 . Z u de n wichtigste n Aufgabe n de r 
Rottmeister zählt e di e Führun g de r Häuslingslisten , di e all e Jahr e a m 10 . Ma i 
anzufertigen waren . Da s Motiv , di e ständig e Fluktuatio n de r Unterschichte n 
sorgfältig z u überwache n un d z u regulieren , wir d hie r gan z deutlich . I m 
Gegensatz z u de n Rottmeister n i n J e v e r hatte n di e kniphausische n ebe n nich t 
nur allgemein e polizeilich e Funktione n z u erfüllen , si e sollte n vo r alle m 
die vielen kommende n un d gehende n Fremde n kontrol l ieren 1 1 1 . 

Bedenkt ma n di e Tatsache , da ß di e Köte r un d ers t rech t di e Brinksitze r 
und Heuerling e i n de n öffentliche n Einrichtunge n vielfac h benachteilig t wur -
den, sollt e ma n u m de r Analogi e wille n gleich e Verhältniss e i n de r Einrich -
tung de r Bauerschaf t vermuten . I n de r Ta t besaße n di e Hausleut e i m Gebie t 
der alte n Grafschafte n Oldenbur g un d Delmenhors t i m 16 . Jahrhundert ein e 
Vorzugsstellung, di e abe r scho n i m 17 . Jahrhundert, besonder s spürba r aber 
in der  Mitte  des  18.  Jahrhunderts,  in  vielen  Bauerschaften  durchbrochen 
wurde u t . 

StAO Bestd . 12 3 Nr . 12 . 
StAO Bestd . 73 Nr . 122 . 
StAO Bestd . 73 Nr . 110 . 

"o StA O Bestd . 12 2 Nr . 51 (196) . 
i » Z u Jeve r vgl . G e o r g S e l l o , Ostringe n un d Rüstringen , Oldenbur g 1928 , S . 206. 
» « S e e b e r , wi e Anm . 33 a, S , 85. 

5 Nds . J a h r b . 
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Der Bauerbrie f fü r di e ammerländisch e Geestbauerschaf t Linsweg e vo n 
1671 un d de r Bauerbrie f fü r di e Butjadinge r Marschbauerschaf t Hoff e vo n 
1673 erkläre n zu m erste n Mal . da ß auc h Köte r -  ebens o wi e Hausmänne r -
Bauerrichter bzw . Bauergeschworen e werde n können 1 1 3 . Dies e Aufweichun g 
der starre n Fronte n zwische n Hausleute n un d Köter n is t i m Lauf e de s 18 . Jahr -
hunderts fas t überal l i n Oldenbur g festzustellen . Mi t de r Öffnun g de r bäuer -
lichen Genossenschaf t fü r de n Köterstan d i n de r beschränkte n Nutzun g vo n 
Wald, Esc h un d Gemeinhei t korrespondiert e di e Aufnahm e i n di e bäuerlich e 
Gemeinde. I n de r Bauerschaf t Burhav e konnt e schließlic h soga r ei n landlose r 
Häusling Bauergeschworene r werden 1 1 4 . Unser e Vorstellung , i n de r vo n 
großen soziale n un d wirtschaftliche n Gegensätze n geprägte n Marsc h se i de r 
politische Einflu ß de r Unterschichte n überal l geringe r gewese n al s i n de r 
Geest erweis t sic h dami t al s Klischee . Uberhaup t genosse n di e Angehörige n 
der Unterschichte n i m Butjadingerlan d größer e Recht e i n de r Bauerschaf t 
als i n Stedinge n un d i n de n vie r Marschvogteie n de s Stadlande s (Hammel -
warden, Moorriem , Oldenbrok , Strückhausen) . S o heiß t e s i m Bauerrech t 
des stadländische n Boitwarde n (Vogte i Hamme l Warden) vo n 175 7 i n § 5 : 
Zu den  Bauerleuten  gehören  alle  und  jede  Einwohner  im  Dorife  Boitwarden 
und Klipkahne,  so  ein  Haus  bewohnen,  es  seyn  Eigenthümer  oder  Heuer-
leute, doch  werden  die  Häußlinge,  so  bei  andern  wohnen,  davon  ausge-
schlossen, sondern  es  wird  nur  der  Hauswirth  allein  darunter  verstanden 115. 
Bis au f di e Einliege r stande n all e Haushaltsvorständ e unte r de m Bauerrecht . 

Die politische n un d wirtschaftliche n Recht e de r unterschichtige n Landbewoh -
ner ware n auc h i n Ostfrieslan d u m 175 0 innerhal b diese r soziale n Grupp e 
und örtlic h verschiede n star k differenziert 1 1 8. S o wählte n i n Midlu m Eigen -
erben un d Warfsleut e j e eine n Schüttmeister . Dagege n konnte n i n Bake -
moor un d Breinermoo r all e Einwohne r Bauerrichte r de r e i n e n Bauerschaf t 
werden. Ebens o ware n si e i n de r unentgeltliche n Benutzun g de r gemeinen 
Weide gleichberechtigt 1 1 7. Kammersitzer 1 1 8 un d Häusling e mußte n dagege n 
jährlich Weidegel d entrichten . Demnac h hatte n sic h di e trennende n Barriere n 
zwischen de n voll - un d teilberechtigte n Mitglieder n de r Realgemeind e nac h 
unten verschoben . Ers t 181 9 erlangte n all e Eingesessene n i m Königreic h 
Hannover un d dami t auc h i n Ostfrieslan d da s aktiv e un d passiv e Wahlrech t 
für da s Amt de s Bauerrichters 1 1 9 . 

" 3 Ebd. , S . 86. 
" * Ebd . 
H 5 Ebd. , S. 151 . 
n 6 Hierz u grundlegend : Ostfriesisch e Bauerrechte . Herausg . vo n W i l h e l m E b e l 

( = Quelle n zu r Geschicht e Ostfriesland s 5) , Aurich 1964 . 
1 1 7 E g b e r t K o o l m a n , Gemeind e un d Amt . Untersuchunge n zu r Geschicht e vo n 

gemeindlicher Selbstverwaltun g un d landesherrliche r Amtsverwaltun g i m südliche n 
Ostfriesland ( = Abhandlunge n un d Vorträg e zu r Geschicht e Ostfriesland s 50) , 
Aurich 1969 , S.88f . 

Ii» S w a r t , wi e Anm . 11 , S . 219 . 
in» K o o l m a n , wi e Anm . 117 , S . 89. 
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Bemerkenswert schein t mi r noc h di e Tatsach e z u sein , da ß auc h di e jüngere n 
Bauerrechte de s 18 . Jahrhunderts di e sozial e Gliederun g entsprechen d de r 
agrarischen un d steuerliche n Verfassun g nac h de r Größ e de s jeweilige n 
Grundbesitzes bestimmen , obwoh l manche r Brinksitze r un d Köte r sei n Haupt -
einkommen au s gewerbliche r Tätigkei t bezoge n habe n mag . Di e überkommen e 
Agrarverfassung prägt e auc h di e politisch-sozial e Struktu r bi s i n di e Sprach e 
hinein. Ma n beharrt e au f de m überlieferte n Schema , obwoh l sic h di e ländlich e 
Gesellschaft längs t z u eine r bäuerlich-bürgerliche n Mischgesellschaf t gewan -
delt hatte . 

Doch ga b e s Ausnahmen . Hierz u zähl t di e Schüttmeisterordnun g de r ost -
friesischen Herrlichkei t Petku m be i Emde n vo m End e de s 18 . Jahrhunderts , 
die ein e besonder e Einquartierungsordnun g enthält . Dies e unterscheide t zwi -
schen Bauer n un d Bürger n -  di e Bürge r glieder n sic h i n vie r Klasse n - , di e fü r 
uns i m Hinblic k au f unse r Them a rech t instrukti v ist . Zu r zweite n Klass e 
zählen u . a . di e Schmied e un d Zimmerleute , zu r dritte n di e Arbeite r un d 
Tagelöhner, di e eigen e Häuse r besitze n sowi e di e Schuster , Schneide r un d 
Böttcher. Zu r vierte n un d letzte n Klass e rechne t ma n schließlic h di e Heuer -
leute un d Kammersitze r (Einlieger) 1 2 0 . Hierau s is t z u ersehen , da ß di e Be -
sitzer vo n Hausgrundstücke n au s de m Stan d de r Arbeite r un d Tagelöhne r 
n i c h t zu r unterste n soziale n Schich t rechneten . 

Insgesamt is t de r Aussagewer t de r Bauerrecht e i n Ostfrieslan d un d Olden -
burg gerad e fü r di e Beleuchtun g de r rechtliche n Verhältniss e un d de r soziale n 
Beziehungen zwische n de n Hausleute n un d de n Warfsleute n bzw . de n Köter n 
und de n Heuerlinge n vo n erhebliche r Relevanz . Fas t überal l wir d di e scharf e 
Trennung zwische n de m Bauernstan d un d de n unterbäuerliche n Schichte n deut -
lich, wi e si e i n de n verminderte n ode r wenigsten s gesonderte n Rechte n de r 
letzteren zu m Ausdruc k kommt . Besonder s bemerkenswer t schein t mi r di e 
soziale Verantwortun g de r bäuerliche n Oberschicht , di e teilweis e i n de n 
unter ihre r Mitwirkun g entstandene n Bauerrechte n ihre n Niederschla g gefun -
den hat . A m deutlichste n sprich t die s woh l da s Bauerrech t de r alte n Geest -
siedlung Aurich-Oldendor f (1600 ) aus : Dat  die  Gemeindt  und  Erfileuden  die 
Werffleuden nicht  mehr  beschweren  noch  overfallen  sollen  dan  recht  ist  und 
in ander  Naberlogen  geschuitt m

t 

8. Zusammenfassun g 

Lassen Si e mic h da s Resüme e au s de n vorhergegangene n Beschreibunge n 
und Überlegunge n ziehen : De r Begrif f de r Unterschichte n is t i m 17 . un d i n 
der erste n Hälft e de s 18 . Jahrhunderts leichte r z u definiere n al s dan n i n 
der zweite n Hälft e de s 18 . Jahrhunderts, al s di e Zersiedlun g vo n Mar k un d 

i«o Ostfriesische Bauerrechte , wi e Anm . 116 , S . 15 6 f. 
i « Ebd. , S . 88. 

5« 
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Moor sowi e di e Bebauun g ne u eingedeichte r Landgebiet e imme r weite r un d 
schneller voranschreiten d zu r Entstehung gan z neue r Siedlungsforme n führt . 

Nach de r Aufnahm e de r Warfsleut e bzw . Köte r i n di e Bauerschaf t bzw . 
in di e Realgemeind e verschieb t sic h i n de r Gees t di e Grenz e zwische n voll -
und teilberechtigte n „Bauern " nac h unten . Abe r verschieb t sic h auc h deshal b 
die Grenz e zwische n de n Betrieben , di e sic h wirtschaftlic h selbe r trage n kön -
nen un d denjenigen , di e au f Zuerwer b angewiese n sind ? Betrachte t ma n di e 
im Lauf e de s 18 . Jahrhunderts imme r weite r ausgreifend e Nebenerwerbstätig -
keit au f de m Lande , s o möcht e ma n dies e Frag e eindeuti g verneinen . Di e 
meisten jüngere n Köter , di e Brinksitze r un d di e Heuerleut e ware n i m 18 . un d 
beginnenden 19 . Jahrhundert vo r alle m i n Gees t un d Moo r au f außerbetrieb -
lichen Zugewin n angewiesen . Au f di e bemerkenswert e Parallelitä t z u de n 
Bremer Handwerksgeselle n hab e ic h bereits hingewiesen . 

Gerade de r Nebenerwer b schein t mi r ei n entscheidende s Kriteriu m fü r di e 
Zugehörigkeit zu r nichtbäuerliche n Schich t z u sein . We r imme r i m Somme r 
außerhalb seine s Wohnorte s Handarbei t suchte , gehört e nich t zu m Bauern -
stand, auc h wen n e r mehrer e Küh e au f di e Gemeinhei t treibe n durft e un d 
über eine n eigene n Torfstic h verfügte . Mi t andere n Worten : Nich t di e Be -
steuerungsart un d auc h nich t di e Stellun g i n Bauerschaf t un d Realgemeind e 
allein, sonder n vielmeh r di e Feststellun g de r Hauptnahrun g verma g un s 
wesentliche Hilf e be i de r Bestimmun g de s jeweilige n Standorte s i n de r 
ländlichen Gesellschaftsordnun g z u leisten . Leide r is t gerad e di e Höh e de r 
durch Nebenerwer b gewonnene n Einnahme n au f Grun d de r schlechte n Uber -
lieferung of t nich t zu erfassen 1 2 2 . 

Im erste n Dritte l de s 19 . Jahrhunderts is t allgemei n ein e erheblich e Ver -
schlechterung de r Lag e de r nachbäuerliche n Siedle r festzustellen . Durc h di e 
Markenteilungen verlore n viel e Heuerling e ein e Weidemöglichkeit , di e 
Köter eine n T e i l ihre r Weideberechtigung . Gleichzeiti g gin g da s s o hoff -
nungsvolle Erwartunge n weckend e Textilgewerb e un d auc h de r nahrhaft e 
Hollandgang zurück . Au f de r andere n Seit e stiege n au s de n Unterschichte n 
arbeitsame un d schar f rechnend e Köte r z u eine r angesehene n wirtschaftliche n 
Position empor . Bi s End e de r 1850e r Jahr e ha t sic h di e ländlich e Wirtschafts -
struktur s o seh r verändert , da ß auc h da s überkommen e Klische e vo n Köte r = 
arm vielfac h nich t meh r stimmt . Zahlreich e Kötereie n ware n inzwische n übe r 
die Maß e eine r Vollbauernstell e hinausgewachsen . Vermutlic h zähl t de r 
Köter Diedric h Horstman n i m Stedingerlan d z u diese r wohlhaben d gewor -
denen Mittelschicht , den n 185 7 wa r e r al s Mitreede r a n eine m Schoonerschif f 
mit V 8 Kapita l beteiligt . Sei n Mitreede r wa r ei n Heuermann 1 2 3 . Siche r 
dürfen wi r auc h i n diese r Quellenangab e ei n Zeugni s fü r di e wirtschaftlich e 

1 2 2 Summarisch e Angabe n mach t K  o  h  1  i, w i e Anm . 7 6 a , S . 18 9 ff . 
1 2 3 S t e f a n H a r t m a n n , Studie n zu r oldenburgische n Seefahr t i n de r Mitt e de s 

19. Jahrhunderts . In : Hansisch e Geschichtsblätte r 94 , 1976 , S . 53f . 



Ländliche Unterschichte n 69 

Mobilität de r Unterschichte n sehen , di e dari n zumindes t de m Hausman n de r 
Geest, de r lange a n alten Wirtschaftsforme n festhielt , überlege n w a r e n 1 2 4 . 

Noch einma l bestätig t sic h di e scho n anfang s vorgetragen e These , da ß da s 
bis wei t i n da s 19 . Jahrhundert i n de r staatliche n Sphär e verwandt e Schem a 
der Höfeklasse n ein e seh r ungenau e Vorstellun g vo n de r tatsächliche n öko -
nomischen un d soziale n Schichtun g de r ländliche n Gesellschaf t vermittelt . 
Für ein e Aufhellun g de r sozioökonomische n Horizont e au f de m Land e brau -
chen wi r nich t nu r optimal e Berechnunge n de r Bauerneinkomme n unte r 
jeweiliger Berücksichtigun g vo n Betriebsgröß e un d Bodenar t un d -  gege -
benenfalls -  ein e vorsichtig e Schätzun g de r Einkünft e au s zusätzliche n Ein -
nahmequellen. Vielmeh r müsse n wi r di e gesamte n soziale n un d rechtliche n 
Bezüge, i n welch e di e bäuerliche n un d unterbäuerliche n Klasse n eingebette t 
sind, durchleuchten , wen n wi r z u eine r Typologi e de r Unterschichte n gelange n 
wollen. 

1 1 4 B  a a s e n , wi e Anm . 19 , S . 17 1 f . 





4. 

Das Wort „Bauer " i m niedersächsischen Sprachgebraud i 
(Zusammenfassung de s a m 27 . 5 . 197 6 gehaltene n Vortrags ) 

Von 

W o l f g a n g K r a m e r 

Stellte man , zuma l vo r de m Hintergrun d de r „plattdeutschen " Sprachland -
schaft Niedersachsen , di e Aufgabe , eine n Kontex t mi t de m Wor t „Bauer " 
vulgo „Buur " -  desse n begriffliche r Inhal t nu r beiläufi g betrachte t werde n 
kann -  z u assoziieren , s o könnt e ein e naheliegend e Antwor t lauten : „Wa t 
de Buu r nich t kennt , da t fret t h e nich. " Un d tatsächlic h nimm t unte r de n a n 
die hunder t Redensarte n un d Sprichwörter n z u „Buur" , z u dene n sic h Beleg e 
im Zettelmateria l de s Archiv s de s Niedersächsische n Wörterbuch s i n Göttin -
gen finden , de r zitiert e Tex t allei n nac h de r Anzah l seine r Belegort e ein e 
herausgehobene Stellun g ein : Scho n deshal b kan n e r al s ei n signifikante s 
Sprach-Zeugnis fü r „Buur " gelten . 

Mit diese m Beispie l sol l angedeute t werden , i n welche n Rahme n da s Them a 
„Das Wor t .Bauer ' i m niedersächsische n Sprachgebrauch " gestell t worde n 
ist. Fü r de n „Sprachgebrauch " wurd e nich t einbezoge n ein e ausführlich e 
Darstellung de r lautliche n Realisierun g de s Worte s i n de n verschiedene n 
Mundarten Niedersachsens , auc h wen n sic h Problem e vo n sprachwissen -
schaftlicher Relevan z dahinte r zeigen , da ß ma n etw a i n Ostfrieslan d ode r i m 
Land Hadel n „Buur " sagt , i n de r Gegen d vo n Wolfenbütte l abe r „Bouer " un d 
im Papenteic h „Büüre" , dafü r mancherort s a n de r Oberwese r un d i m Sollin g 
„Biure", dor t abe r wiederu m auc h „Böuere " -  usw . Auc h Frage n de r Bedeu -
tungsgeschichte un d de r Etymologi e vo n „Bauer-Buur " bliebe n auße r acht . 
Vielmehr wurd e da s Wor t i n seine r Einbettun g i n mundartlich e Textzusam -
menhänge vorgestellt , durc h di e de r B a u e r -  al s Individuum , al s Mitglie d 
einer durc h bestimmt e Merkmal e gekennzeichnete n Grupp e ode r al s dies e 
Gruppe schlechthi n -  sachlic h definier t ode r abe r i n seine n Verhaltensweise n 
und Wesenszüge n charakterisier t wird . Beide s abe r stell t sic h nich t zu m 
geringsten i n de r Redensar t un d i m Sprichwor t dar : Von  allen  Bestandtheilen 
einer Sprache  sind  es  aber  die  im  Munde  des  Volkes  lebenden  Sprüchwörter 
und sprüchwörtlichen  Redensarten,  die  uns  das  innerste  Wesen  eines  Volkes 
am deutlichsten  erkennen  lassen;  sie  sind  das  treueste  Abbild  seines  Charak-
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ters, seiner  Sitten,  seiner  Lebensanschauungen  (J . Goldschmidt. De r Olden -
burger i n Sprache un d Sprüchwort , 1847 , S . 5 1 ) . 

Neben de r hie r angedeutete n Eingrenzun g de s »Sprachgebrauchs ' weit -
gehend au f gebundene , formelhaf t geprägt e Kontext e wa r auc h vo n de r 
Materialauswertung he r Beschränkun g nötig . De n Ausführunge n wurde n da -
her, gleichsa m al s „geschlossenes " Korpus , di e i m Archi v de s Niedersächsi -
schen Wörterbuch s vorhandene n Beleg e zu m Stichwor t B u u r „Bauer " zu -
grunde gelegt . 

„Buur, wa t Buu r tokümmt " (Sprichwor t au s de m Wendland) . 



5. 

Bäuerliches Leben und Wirtschaften zwische n Ems und 
Weser i m 18. und 19 . Jahrhundert 

(Zusammenfassung de s a m 28 . 5. 197 6 gehaltene n Vortrags ) 

Von 

H e l m u t O t t e n j a n n 

Das Niedersächsisch e Freiluftmuseu m z u Cloppenbur g bemüh t sic h nich t 
nur u m di e Dokumentation , sonder n auc h i n gleiche r Weis e u m di e Erfor -
schung de r volkstümliche n Kuns t un d Kultu r Niedersachsens . 

So führ t e s zu m Beispie l ein e flächendeckend e Inventarisatio n de r länd -
lichen Baudenkmal e Niedersachsen s durch , ei n i n de r Bundesrepubli k i n diese r 
Art neuartige s Unternehme n eine r wissenschaftliche n Gesamterfassun g de s 
ländlichen Bauwesens . 

Mit de r Translozierun g de r Artlände r „Wehlburg " i n da s Museumsdor f 
Cloppenburg wurd e auc h verstärk t di e Artlände r Sachkultu r gesammel t un d 
wissenschaftlich durchleuchtet . 

Erste Ergebniss e diese r wissenschaftliche n Projekt e wurde n i n diese m Vor -
trag behandelt . 

Um 170 0 gewinn t da s niederdeutsch e Hallenhau s i m Osnabrücke r Nordlan d 
sowie i m angrenzende n Oldenburge r Münsterlan d neu e Größenordnungen , 
tragfähigere Konstruktione n un d ei n repräsentative s Äußeres , obwoh l auc h 
dieses Bauernhau s noc h mittelalterlich e Strukture n i n de r Wohn - un d Wirt -
schaftsweise widerspiegel t I m Zeitrau m vo n 173 0 bi s 180 0 setz t ein e deutlic h 
zunehmende Bautätigkei t ein , di e u m 179 0 ihre n erste n Höhepunk t erreicht . 
In diese m Zeitabschnit t is t auc h ei n weitere r Aufschwun g au f de m Gebie t 
der regionale n Sachkultu r z u beobachten . 

Diesem Kulturphänome n liege n vielfältig e Ursache n z u Grunde ; unte r 
anderem wir d deutlich , da ß di e langfristig e Preissteigerun g i n de r 2 . Hälft e 
des 18 . Jahrhunderts sic h vo r alle m fü r di e größere n Betrieb e vorteilhaf t 
auswirkte, wohingege n kleiner e Höf e mi t negative r Marktquot e infolg e 
Getreidezukaufbedarfs i n ein e ungünstiger e wirtschaftlich e Lag e gerieten . 

Erst al s u m 180 0 di e Teilun g de r Marke n sowi e di e Ablösun g durchgeführ t 
waren, kan n di e besitzbäuerlich e Schich t eine n weitere n Aufstie g verzeichnen . 
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Bemerkenswert ist , da ß de r größt e Bauboo m mi t de r Errichtun g de r Erbwohn -
häuser u m 1815/3 0 erreich t wird . Di e gleich e Feststellun g triff t auc h fü r de n 
Bau de r Heuerlingshäuse r zu . 

Während i m 19 . Jahrhundert di e Errichtun g neue r Speiche r un d Backhäuse r 
rapide sink t un d sic h dami t da s End e de r „mittelalterliche n Hausväterwirt -
schaft" ankündigt , nimm t de r Scheunenba u a b 181 0 i n beachtliche m Umfan g 
zu un d kulminier t gege n End e de s 19 . Jahrhunderts. Auc h hierdurc h wir d 
der Strukturwande l i n de r Landwirtschaf t de s Osnabrücke r Nordlande s sowi e 
des Oldenburge r Münsterlande s meh r al s augenfällig . 

Es wurd e de r Versuc h unternommen , Ursach e un d Wirkun g fü r diese n 
Wandel de r Wohnfor m un d de r Wirtschaftsweis e i m ländliche n Rau m de s 
Osnabrücker Nordlande s sowi e de s Oldenburge r Münsterlande s i m 19 . Jahr -
hundert aufzuzeigen . 



Die interpolierte Nachzeichnung de s ersten Diploms 
Ottos des Großen für Gandersheim (DOI. 89) 

und die „Mark Lahtnathorpe" 

Von 

H a n s G o e t t i n g 

Mit 3  Abbildunge n au f 2  Tafel n 

Herrn Professor  Dr.  Georg  Schnath  zum 
80. Geburtstag  in  Verehrung  gewidmet 

I. Di e Besitzlisten in DOI. 89 und DOI. 180 

Das Kanonissenstif t Gandersheim , i m Jahr e 85 2 al s ältest e liudolfin -
gische Familienstiftun g gegründet , i m Jahr e 87 7 i n de n Schut z de s Reiche s 
übernommen un d vo n de n Liudolhnge m wi e auc h vo n de n karolingische n 
Herrschern Ludwi g de m Jüngere n un d Arnol f reic h privilegier t \  ha t vo n 
König Ott o I . zwe i zusammenfassend e Bestätigunge n seine r Rechtsstellun g 
und seine s Güterbesitze s erhalten . Da s erst e Diplom , DOI . 89, ausgestell t a m 
4. Mai 94 7 au f de r Pfal z W e r l a 2 , is t vo r alle m i m Rahme n de r neue n Kloster -
politik Otto s I . z u sehen . Dies e hatt e di e Sicherun g de r Reichsunmittelbarkei t 
der große n königliche n Abteie n zu m Ziel , nich t zuletz t u m si e -  woh l scho n 
im Hinblic k au f di e geplant e Errichtun g de s Erzbistum s Magdebur g -  al s 
Stützpunkte de r königliche n Politi k gegenübe r absehbare n Widerstände n 
des betroffene n Episkopat s z u verwenden 3 . Di e Wiederholun g vo n Königs -
schutz, Immunitä t un d freie m Wahlrech t un d ein e genau e Bestätigun g de r 

1 Zuletz t zusammenfassen d H . G o e t t i n g , Da s reichsunmittelbar e Kanonissenstif t 
Gandersheim (Germani a sacr a N F 7 . Di e Bistüme r de r Kirchenprovin z Mainz . Da s 
Bistum Hildeshei m 1 . 1973 ) (künfti g zitiert : G S N F 7 ) S . 8 1 ff . 

2 MGH , Di e Urkunde n de r deutsche n König e un d Kaiser , Bd . 1 . Konra d I. , Heinric h I . 
und Ott o I . (1879-1884 ) (künfti g zitier t DOI. ) Nr . 8 9 S . 17 1 f . übe r da s u m 1  z u 
niedrig angesetzt e Inkarnation s jähr i n de r Datierun g s , di e Vorbemerkun g z u 
DOI. 89. 

* H . G o e t t i n g , Di e klösterlich e Exemtio n i n Nord - un d Mitteldeutschland , in : 
Archiv f . Urkundenforschun g 14 , 1935 , S . 18 4 f . 
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einzelnen de m Stif t sei t seine r Gründun g übertragene n Besitzkomplex e 
mußte als o de n Inhal t auc h de s königliche n Diplom s fü r Gandershei m bilden . 
Zur Verstärkung de r Reichsunmittelbarkei t un d zu r Abwehr vo n Einwirkunge n 
von seite n de r Diözesanbischöf e au f de n weltliche n Besitzstan d un d da s 
Wahlrecht de r Reichsabteie n abe r zo g Ott o I . zusätzlic h noc h di e höchst e 
geistliche Gewal t heran , inde m e r zu r Ergänzun g seine r eigene n Diplom e 
Schutzprivilegien Paps t Agapit s II . nich t nu r fü r da s exemt e Fulda 4 , sonder n 
auch fü r Gandershei m 5 , Quedlinbur g •  un d E s s e n 7 erwirke n ließ , di e sic h 
ausdrücklich gege n derartig e möglich e Eingriff e de r Bischöf e richteten . I m 
Falle vo n Gandersheim , da s ei n solche s antibischöfliche s Papstprivile g a m 
2. Januar 94 8 erhielt 8 , wa r die s u m s o meh r begründet , al s eigenkirchen -
rechtliche Ansprüch e de s Bistum s Hildesheim , di e au f di e Mitwirkun g de s 
Liudolfingers Bischo f Altfri d (851-874 ) a n de r Stiftsgründun g zurückgingen , 
die Reichsunmittelbarkei t de s Stifte s scho n sei t de n achtzige r Jahre n de s 
9. Jahrhunderts ernstlic h gefährdete n s o da ß dere n ausdrücklich e Wieder -
herstellung durc h Kaiser un d Papst gebote n erschien . 

Schon wenig e Jahr e später , a m 21 . Apri l 956 , erhiel t dan n Gandersheim , 
wahrscheinlich i m Zusammenhan g mi t de r Einführun g de r Nicht e de s König s 
Gerberga II . al s Äbtissin , ei n weiteres , wiederu m au f de r Pfal z Werl a aus -
gestelltes Diplom , welche s aufgrun d alle r vorhandene n Privilegie n fü r Gan -
dersheim durc h genau e Darlegun g seine r Gründun g (bezeichnenderweis e 
ohne Erwähnun g de r Beteiligun g Bischo f Altfrids ) un d seine r Übertragun g 
an da s Reic h di e Rechtsstellun g un d Besitzausstattun g de s Stifte s nochmal s 
im einzelne n f ixierte 1 0 . Diese s zweit e Diplom , DOI . 180 , nac h Empfänger -
diktat vo n de r Han d de s Kanzleinotar s Liudol f C  geschrieben , is t al s ein -
wandfreie Originalausfertigun g noc h heut e i m Gandersheime r Archivbestan d 
erhalten 1 1 . 

« J . L. 3643; Böhmer-Zimmermann , Regest a imperi i II , 5  (1969 ) Nr . 214 . 
5 J . L . 3642; Böhmer-Zimmermann , Reg . imp . II, 5 Nr . 21 6 mi t Angabe de r Drucke . 
• J . L. *3640; Böhmer-Zimmermann , Reg . imp . II , 5 Nr . 206 . 
7 J . L. 3635; Böhmer-Zimmermann , Reg . imp . II , 5 Nr . 229 . 
» Vgl . Anm . 5 . Da s noc h i m 13 . Jh. i m Origina l erhalten e Papyrusprivile g is t i n eine r 

Abschrift de s frühe n 11 . Jhs . überliefer t (Niedersächsische s Staatsarchi v Wolfenbüt -
tel, 6  Ur k 6) . Da ß e s z u seine r Zei t noc h nich t di e kirchenrechtlich e Exemtio n be -
wirkte, abe r dan n z u Begin n de s 13 . Jhs. i m Rahme n de r päpstliche n Exemtions -
politik ein e entscheidend e Roll e spielte , hab e ic h i n de r Abhandlun g „Gandershei m 
und Rom . Di e Entwicklun g de r kirchenrechtliche n Stellun g de s Reichsstift s Ganders -
heim un d de r groß e Exemtionsproze ß (1203-1208) " i m Jahrbuc h de r Ges . f . ndsächs . 
Kirchengeschichte Bd . 51, 1953 , S . 39 f. un d 5 6 ff. eingehen d dargestellt . 

• Vgl . hierübe r zusammenfassen d G S N F 7  (wi e Anm . 1 ) S . 8 4 f. un d 217 . 
1 0 Zu r Erleichterun g de s Vergleich s is t i m Anhan g de r Wortlau t beide r Diplom e i n 

Paralleldruck wiedergegeben . 
" Nds . StA . Wolfenbüttel , 6  Ur k 7 . Ube r di e später e Änderun g eine s Ortsnamen s s . u. 

S. 92 ff . 
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Dagegen lieg t da s erst e Diplom , DOI . 89, ebendort 1 2 nu r i n eine m Schein -
original vor , nämlic h eine r offenba r interpolierte n spätere n N a c h z e i c h -
n u n g de s ursprüngliche n Originaldiploms , welches , wi e de r Bearbeite r de s 
Stückes i m erste n Diplomataband , Kar l F  o  11 z  I S, durc h Schriftvergleic h er -
kannte, vo n de m vielbeschäftigte n Kanzleinota r Bru n B  geschriebe n gewese n 
war. F  o  1 1 z  setzt e de n Zeitpunkt , z u de m da s ursprünglich e Diplo m vo m 
4. Mai 94 7 durc h di e heut e vorliegend e Nachzeichnun g ersetz t wurde , ohn e 
nähere Begründun g i n da s 12 . Jahrhundert, ein e Behauptung , di e wi r be i de r 
Erörterung de s Inhalt s un d de r äußere n Merkmal e de s Stücke s noc h nach -
zuprüfen habe n werden . 

In seine r Vorbemerkun g zu m Abdruc k vo n DOI . 89 1 4 vermutet e F  o 11 z 
weiterhin, de r Grun d de r Vernichtun g de s echte n Diplom s un d seine r Nach -
zeichnung se i ein e Interpolatio n innerhal b de r Aufzählun g de r Besitzunge n 
des Stifte s gewesen . E r begründet e seine n Verdach t vo r alle m mi t de r Tat -
sache, da ß di e „de n echte n Diplome n de r Zei t geläufig e Wendun g ho c 
legalitatis nostrq  precepto  lirmamus"  sinnlo s auseinandergerisse n worde n 
sei un d zwa r so , da ß di e erste n dre i Wort e hoc  regalitatis  nostrq  hinte r 
einen erste n Abschnit t de r Besitzlist e un d di e beide n letzte n Wort e precepto 
firmamus hinte r dere n zweite n Abschnit t z u stehe n k a m e n l 5 . Wa s nu n 
innerhalb de r Besitzlist e i m einzelne n al s Einschu b anzusehe n sei , konnt e 
F o l t z nich t nachweisen . Vielmeh r glaubt e er , „gege n de n hie r gebotene n 
Besitzstand kein e Einwendunge n erheben " z u können , zuma l siche r „echt e 
Documente verwerthet " worde n seien . Dennoc h setzt e e r di e Aufzählun g 
der Besitzunge n mi t Ausnahm e de r vo n Ott o I . hinzugefügte n Schenkun g 
von Mündelhei m insgesam t i n spitz e Klammern , u m beid e Abschnitt e de r 
Besitzliste al s de r Interpolatio n verdächti g z u kennzeichnen 1 6 . 

In de r Ta t is t de r Tex t de s nachgezeichnete n Diplom s i n seine m erste n un d 
letzten Tei l -  als o de r gesamt e Wortlau t bi s au f di e Aufzählun g de r frühere n 
Besitzschenkungen a n Gandershei m -  nich t z u beanstanden . E r wir d als o de m 
ursprünglichen Wortlau t de s Diplom s entsproche n haben . De r Ausstelle r be -
ginnt mi t de r Verleihun g de s königliche n Schutze s fü r da s vo n seine n Vor -

1 5 Nds . StA . Wolfenbüttel , 6  Ur k 5 . De m Entgegenkomme n vo n Herr n Archivdirekto r 
Dr. Joseph Köni g is t e s z u verdanken , da ß di e Urkund e einig e Zei t i m Diplomati -
schen Appara t de r Universitä t Göttinge n eingehen d untersucht , vermesse n un d 
fotografiert werde n konnte . 
Vorbemerkung z u DOI . 89 (wi e Anm . 2) S . 171 . 

« (Wi e Anm . 2 ) S . 171 . 
1 8 De r Fehle r dürft e dadurc h unterlaufe n sein , da ß de r Nachzeichne r de s DOI . 89 ver -

sehentlich scho n di e erste n dre i Wort e a n da s End e de r fünfte n Zeil e setzte , bevo r 
er di e ganz e Besitzaufzählun g ferti g geschriebe n hatte , da ß e r dan n aber , al s e r 
seinen Irrtu m bemerkte , einfac h da s Geschrieben e stehe n ließ , u m nich t radiere n 
zu müssen , zuma l wenigsten s di e beide n Wort e regalitatis  nostre  auc h au f das 
folgende curtes  bezoge n werde n konnten . 

18 Vgl . de n Abdruc k de s DOI . 8 9 i m Anhan g S . 10 4 f. , link e Spalte . 
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fahren gegründet e St i f t 1 7 un d de s freie n Äbtissinnenwahlrecht s fü r di e Ka -
nonissen, wei l gerad e auc h i n diese m Punkt e i n de n vergangene n Jahr -
zehnten di e Einflußnahm e de s Diözesanbischof s a m deutlichste n geworde n 
war. Dara n schließ t sic h di e Besitzbestätigung , di e mi t de n Schenkunge n 
seiner königliche n Vorgänge r Ludwi g d . J. un d Arnol f beginn t un d durc h di e 
Trennung de s obengenannte n Passu s i n zwe i Abschnitt e zerfällt . Dan n folg t 
Ottos I . eigen e Schenkun g de r vill a Mündelhei m be i Düsseldor f un d darau f 
die wörtlic h de m Diplo m Ludwig s d . J. vo m 26 . Januar 87 7 (DLdJ . 3 ) ent -
nommene groß e Immunitätsforme l sowi e di e ebenfall s nahez u wörtlic h au s 
diesem Diplom stammend e Sanctio . 

So konzentrier t sic h tatsächlic h de r Verdach t de r fälschende n Interpolatio n 
auf di e Aufzählun g de r frühere n Besitzschenkungen . Eh e bishe r nich t be -
antwortete entscheidend e Frage , au s welche m Grund e un d wan n da s ur -
sprüngliche Diplo m durc h ein e später e Nachzeichnun g ersetz t wurde , mu ß 
also durc h di e Untersuchun g geklär t werden , inwiewei t di e Besitzlist e vo n 
dem Interpolato r veränder t wurd e un d ob , wi e de r Herausgebe r F  o 11 z 
glaubte, de r i n de r Nachzeichnun g angegeben e Besitzstan d zu m Jahr e 94 7 
wirklich kein e Einwendunge n verdient . 

Hier nu n biete t sic h zu m Vergleic h di e umfangreich e Besitzbestätigun g 
an, di e un s i n de m nu r neu n Jahr e nac h de m ursprüngliche n DOI . 89 aus -
gestellten zweite n Diplo m Otto s L  fü r Gandershei m vo m 21 . Apri l 95 6 vorliegt . 
Dieses DOI . 18 0 ist , wi e scho n obe n angedeutet , ein e einwandfrei e Original -
ausfertigung, geschriebe n vo n de r Han d de s Notar s Liudol f C . E s beruh t i m 
wesentlichen au f Empfängerdiktat 1 8, d . h. da s Konzep t wa r vo n Ganders -
heim geliefer t worde n un d faßt e au f Grun d vo n Auszüge n au s de n vor -
handenen Urkunde n de s Stiftsarchiv s wesentlic h ausführliche r al s DOI . 89 
und i n genaue r chronologische r Folg e all e Privilegie n un d Schenkunge n zu -
sammen, welch e Gandershei m vo n seine m Gründe r Herzo g Liudol f un d 
dessen Sohn , Herzo g Ott o de m Erlauchten , sowi e vo n de n Könige n Lud -
wig d . J ., Arnolf , Heinric h I . un d Ott o I . selbs t erhalte n hatte . D a mehrer e 
dieser Urkunde n späte r verlorengegange n sind , is t DOI . 18 0 wege n de r dar -
aus wiedergegebene n Auszüg e ein e Quell e vo n größte r Wichtigkeit . 

Die umfangreich e Narrati o de s Diplom s vo n 9 5 6 1 9 beginn t mi t eine r 
knappen Darstellun g de r Stiftsgründun g durc h di e Urgroßelter n Otto s I. , 

1 7 Auffallen d schein t zunächs t z u sein , da ß hie r gesag t wird , Gandershei m se i in 
honore sanctae  Mariae  et  omnium  sanctorum  errichtet , währen d di e beide n spe -
ziellen Stiftsheiligen , di e hll . Päpst e Anastasiu s un d Innocentius , dere n Reliquie n 
Herzog Liudol f vo n Paps t Sergiu s II . erhalte n un d zunächs t nac h Brunshause n 
transferiert hatte , nich t erwähn t werden . Gerad e dies e Fassun g abe r würd e fü r 
Ursprünglichkeit de s Texttedl s sprechen , d a di e genannte n Stiftspatron e -  vo n de m 
Sonderfall de s DLdJ . 3  abgesehe n -  ers t sei t Ott o II . (vgl . DOII . 36, 201 , 214 ) i n de n 
Herrscherdiplomen genann t werden . Ube r di e Entwicklun g de r Stiftspatrozinie n 
s. GS N F 7  S . 7 8 ff , 

is Vgl . di e Vorbemerkun g z u DOI. 18 0 (wi e Anm . 2 ) S . 262 . 
iö Vgl . de n Abdruc k de s DOI . 18 0 i m Anhan g S . 104-106 , recht e Spalte . 
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den Sachsenherzo g Liudol f un d sein e Gemahli n Oda , di e 85 2 dor t ihr e ältest e 
Tochter Hathumo d al s erst e Leiteri n de s Stifte s einkleide n ließe n 2 0 , un d führ t 
sodann di e Erstausstattun g de s Stifte s auf : liudolfingische s Eigengu t i n de r 
Mark Gandershei m (in  Gandereshemia  marcu),  d . h. i n de r späte r sogenann -
ten Heberbörd e u m Altgandersheim 2 1 , i n de r Mar k Rhüde n (in  Riudiera 
marcu) nördlic h vo n Seese n i m Amberga u u m de n Doppelor t Groß - un d 
Kleinrhüden 2 2 un d i n de r „Alvunga" -Mark, de r späte r sogenannte n Harz -
börde i m Süde n un d Weste n vo n Gandersheim 2 3 . De r Wortlau t de s DOI . 18 0 
entspricht hie r weitgehen d de r echte n Traditionsurkund e Herzo g Liudolfs , 
die diese r wahrscheinlic h einig e Jahr e vo r seine m Tod e (866 ) ausgestell t 
hat. Si e is t zwa r i m Origina l verloren , is t un s aber , wi e i m einzelne n nach -
gewiesen werde n konnte 2 4 , größtenteil s i n de r sog . Ältere n Gandersheime r 
Gründungsurkunde erhalten , di e spätesten s z u Begin n de s 1 1 . Jahrhundert s 2 5 

aus Teile n mehrere r echte r Vorurkunde n zusammengesetz t wurde . Hinzu -
gefügt finde t sic h i n DOI . 18 0 noc h -  möglicherweis e au f Grun d eine r weitere n 
Tradition Herzo g Liudolfs , di e dan n nich t meh r i n di e sog . Älter e Ganders -
heimer Gründungsurkund e übergin g -  Besit z in  Lotheria  marcu,  als o i n de r 
Mark Lutte r a m Barenberg e 2 e , w o sic h Gandershei m späte r nu r noc h Rest e 
eines ursprünglic h größere n Besitze s bewahre n konnte . Di e Tatsache , da ß i n 
DOI. 18 0 de r Nam e Lotheria  späte r i n Latheria  geänder t wurde , wir d weite r 
unten z u erörter n sei n 2 7 . 

An Gründun g un d Erstausstattun g anschließen d bring t DOI . 18 0 sodan n -
weil fü r di e reichsrechtlich e Stellun g de s Stift s wesentlic h -  besonder s aus -
führliche wörtlich e Auszüg e au s de m große n erste n Diplo m Ludwig s d . J. vo n 
877 Jan . 2 6 (DLdJ . 3) , mit de m de r Köni g da s Stif t Gandersheim , welche s ih m 
von seine n Schwäger n Bru n un d Otto , de n Söhne n Herzo g Liudolfs , über -
tragen worde n war , i n de n Schut z de s Reiche s nah m un d de m Kanonissen -
kapitel da s frei e Äbtissinnenwahlrech t gewährte . Au f ei n Kurzreges t übe r 
ein woh l siche r gleichzeitige s Deperditu m desselbe n Herrscher s mi t de m 

2» Vgl . zuletz t G S N F 7  S . 8 2 un d 28 9 f . 
21 G S N F 7  S . 253 . 
22 G S N F 7  S . 254 . 
2 3 G S N F 7  S . 254 . De r alt e Nam e is t noc h i n de m Wüstungsname n *Alveningaiod, 

mElv(el)ingerode erhalte n geblieben . 
2 4 H . G o e t t i n g , Zu r Kriti k de r ältere n Gründungsurkund e de s Reichsstift s Gan -

dersheim, in : Mitt . d . österr . Staatsarchiv s 3 , 1950 , S . 37 0 f . un d 391 . 
2 6 Di e Entstehun g de r sog . Ältere n Gandersheime r Gründungsurkund e (Nds . StA . 

Wolfenbüttel, 6  Ur k 1 ) hatt e ic h ursprünglic h (wi e Anm . 24 , S . 36 7 f. ) i m Zusammen -
hang mi t de r Gandersheime r Originalsuppli k vo n 1107/1 1 gesehe n un d i n da s End e 
des 11 . bzw . de n Anfan g de s 12 . Jhs. gesetzt . Inzwische n bi n ic h durc h ausgedehn -
teren Schriftenvergleich , al s e r mi r unte r de n damal s beschränkte n Archivverhält -
nissen möglic h war , z u de r Überzeugun g gekommen , da ß sie  sicherlic h spätesten s 
in de n Anfan g de s 11 . Jhs. gehört , als o woh l i m Zusammenhan g mi t de m große n 
„Gandersheimer Streit " entstande n ist . über diese n s . GS N F 7  S , 89 ff. 

2« Vgl . G S N F 7  S . 255 . 
2? S . u.S . 9 2 ff . 
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Recht, vo n de n vo m Rhei n zu r Elb e un d Saal e ziehende n Kaufleute n Durch -
gangszoll z u erheben 2 8 , folg t weiterhi n ei n Auszu g au s de r noc h i m Origina l 
erhaltenen Besitzschenkun g Ludwig s d . J. vo m selbe n Datu m 87 7 Jan . 2 6 
(DLdJ. 4) übe r Königsgu t i m Südthüringga u z u Tennsted t un d (Großen- ) 
Ehrich i n de r Grafschaf t Wilhelms 2 f l . Hinzugefüg t is t i n DOI . 180 a n diese r 
Stelle da s i n DLdJ . 4  nich t genannt e nahegelegen e Bliederstedt , welche s 
möglicherweise eine r ergänzende n Schenkun g Ludwig s d . J. z u verdanke n 
war. Anschließen d a n di e Verleihun g de r Güterkomplex e i m Südthüringga u 
bringt DOI . 18 0 dan n eine n rech t ausführliche n Auszu g au s jene m verlorene n 
Diplom *°, mi t de m Ludwi g d . J. nunmeh r seine r Schwiegermutter , de r Her -
zoginwitwe Oda , di e nac h de m To d Herzo g Liudolf s al s Kanoniss e i n Gan -
dersheim eingetrete n war , de n Fisku s Wanzlebe n (südwestlic h vo n Magde -
burg) i m Nordthüringga u i n de r Grafschaf t Dietrichs 5 1 au f Lebenszei t zu -
kommen lie ß mi t de r Bestimmung , da ß de r Besit z nac h ihre m Ablebe n z u 
dauerndem Eigentu m a n da s Stif t Gandershei m übergehe n sollte . 

An dies e vie r auszugsweis e mitgeteilte n Diplom e Köni g Ludwig s d . J . 
schließt DOI . 180 eine n umfangreiche n wörtliche n Auszug au s eine m wiederu m 
verlorenen Diplo m Köni g Arnolf s an , de r s o ausführlic h wiedergegebe n ist , 
daß Pau l K e h r ih n al s DArn . 10 7 a i n sein e Monumentaausgab e de r Diplom e 
Arnolfs aufgenomme n hat . E s handel t sic h u m di e vermutlic h i m Jahr e 8 8 9 5 2 

erfolgte Schenkun g de r wichtige n rheinische n Villikatione n de s Stift s i n 
Crucht be i Ba d Godesber g un d i n Kalku m be i Düsseldor f sowi e i n de m 
nicht identifizierbare n *  Hliurithi, a n desse n Stell e i n spätere n Urkunde n 
für Gandershei m de r Or t Plittersdor f be i Godesber g t ra t 3 3 . De r Nam e de s 
zuständigen Grafe n is t mi t Irminfri d angegeben , de r siche r mi t de m i n DOI . 89 
als zuständige r Gra f fü r Mündelhei m bezeugte n Erenfri d identisc h ist* 4 . 

Die Besitzaufzählun g de r DOI . 180 wir d abgeschlosse n durc h zwe i Regesten , 
die woh l infolg e Raummangel s seh r kur z gehalte n sind . Si e betreffe n di e 

*« B ö h m e r / M ü h l b a c h e r * , Reg . imp . I  (Nachdr . 1966 ) S . 85 0 (Joh . L e c h n e r , 
Verlorene Urkunde n Nr . 174) . 

* B I n DLdJ . 4  is t al s Komitatsinhabe r ei n Gra f Ott o angegeben , de r mi t de m spätere n 
Herzog Ott o d . Erl. , de m Soh n un d Nachfolge r Herzo g Liudolfs , z u identifiziere n 
ist. DOI . 180 ha t di e Grafenname n aktualisiert , d . h. di e de r Zei t vo n 95 6 wieder -
gegeben. 

»• BM * (wi e Anm . 28 ) S . 85 0 (Joh . L e c h n e r , Verlor . Urkk . Nr . 175) . Vgl . daz u 
H. G o e t t i n g , Di e unvollzogen e Empfängerausfertigun g DArn . 10 7 [Sept . 889]. 
Vorgeschichte, Entstehun g un d Uberlieferung , in : Archi v f . Diplomati k 23 , 197 7 
(Festschrift fü r Walte r Heinemeyer ) (erschein t demnächst) . 

8 1 De r Grafenname , de r i n DArn . 10 7 (vgl . di e vorig e Anm. ) Liudol f heißt , is t de r de s 
Komdtatsinhabers vo n 956 , de s Grafe n Dietric h vo n de r Nordmark . 

« Vgl . di e in Anm . 30 genannt e Abhandlung . 
w Z u de n rheinische n Besitzunge n Gandersheim s vgl . G S N F 7  S . 25 9 un d 27 6 ff . 
M Diese r is t wiederu m mi t de m 94 4 al s Gra f i m Bonnga u belegte n Eiemiüdua  gleich -

zusetzen (Th . L a c o m b l e t , U B Niederrhei n 4 , 60 4 un d F . W. O  e d i g e r ,  Re -
gesten de r Erzbischöf e vo n Köl n i m Mittelalter 1  [1954/61 1 Nr . 335) . 
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Übertragung de r Villikatio n Hollensted t (ehemal s Lkr . Einbeck ) durc h Herzo g 
Otto d . Erlauchten 3 6 un d de r Villikatione n *  Veltbecchi (vermutlic h *  Feld-
bergen südlic h Grona u i m ehem . Lkr . Alfeld 3 3 ) un d Harriehause n (Lkr . Oste -
rode) 3 7 durc h Köni g Heinric h I . Darau f folg t schließlic h ein e Schenkun g de s 
Ausstellers Ott o I . selbs t übe r Königsgu t i m rheinische n Mündelhei m al s 
Ergänzung de s Gandersheime r Besitze s i n Kalku m be i Düsseldorf 3 8. Mi t de r 
Übernahme de r ungewöhnliche n Sancti o au s DLdJ . 4 3 9 ende t de r Kontex t de s 
DOI. 180 . 

Wir sehen : da s zweit e Ottodiplo m vo n 95 6 biete t i n genaue r zeitliche r 
Reihung all e Privilegierunge n un d Schenkungen , welch e Gandershei m bi s zu r 
Mitte de s 10 . Jahrhunderts aufzuweise n hatte , vo n de m Gründe r Herzo g 
Liudolf angefange n bi s z u Ottol . selbst . Mi t wenige n Ausnahme n sin d all e 
Besitzungen de m Reichsstif t bi s z u seine r Aufhebun g i m Jahr e 18 1 0 erhalte n 
geblieben. 

Während als o i n de m vo m Gandersheime r Empfänge r diktierte n DOI . 18 0 
die Aufzählun g de r Güter , wi e wi r sahen , i n stren g chronologische r Folg e 
gegeben ist , zeig t demgegenübe r di e Besitzlist e de s DOI . 89 ein e ander e An -
ordnung. Un d zwa r werde n hie r a n erste r Stell e di e Schenkunge n de r könig -
lichen Vorgänger , de r Karolinge r Ludwi g d . J. un d Arnol f wiedergegeben , 
zunächst di e Übertragun g Ludwig s d . J. i m Südthüringga u z u Tennstedt , 
(Großen-) Ehrich un d auch , wi e i n DOI . 180 , Bliedersted t mi t de m ursprüng -
lichen, i n DLdJ . 4  vo n 87 7 enthaltene n Grafenname n Otto , de r hie r als o nich t 
durch de n Name n de s Komitatsinhaber s vo n 94 7 ersetz t wurd e 4 0 , un d sodan n 
aus de m Deperditu m Köni g Arnolf s (DArn . 10 7 a) ziemlic h kur z di e Schen -
kung de r rheinische n Besitzunge n Cruch t un d Kalku m (ohn e *  Hliurithi). 
Erst darau f folg t di e Gründungsausstattun g durc h Otto s I . Großvate r Herzo g 
Liudolf nac h desse n Traditionsurkunde . Doc h heiß t e s hie r stat t de r Be -
zeichnungen de r einzelne n Marken : quicquid  In  coniinio  v  i  11  a  r u  m 
infra nominataium...  proprietatis  habuit  datum.  Die s is t jedoc h insowei t 
unbedenklich, al s de r Begrif f confinium  i n de n ottonische n Diplome n gerade -
zu al s Synony m vo n marca  verwende t wir d 4 1 . Di e Ort e selbs t werde n nun , 
da di e Verbindun g de r Ortsname n mi t jeweil s marca  fortfiel , mi t de n Be -
zeichnungen Gandesheim Ai, Riudiun  un d Aluungun  wiedergegeben , dies e 
beiden i n de r altertümliche n dativische n Pluralfor m de r vo n Insassen-(Per -

w G S N F 7  S . 260. 
w Ebda . S . 26 0 f . 
»7 Ebda . S . 261 . 
»« Ebda . S . 262 . 
* 9 Hierz u P . K e h r , Di e Kanzleie n Karlmann s un d Ludwig s d . J. (Berline r Abhdlgen . 1 , 

1933) S . 3 8 un d d  e r s. i n de r Vorbemerkun g z u LdJ . 4 (MGH . Di e Urkunde n de r 
deutschen Karolinge r Bd . 1, 1934 , S . 338). 

*o s . o. S . 80 mit Anm. 29 . 
4 1 Vgl . DOI . 56: confinium,  id est  mardia. 
** Ube r dies e ältest e Namensfor m s , u. S . 82. 

6 Nds . J ahrb . 
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sonengruppen-)Namen gebildete n Ortsnamen 4 3 . Zusätzlic h wir d jedoc h noc h 
ein Dencthi  genannt , un d anstell e de r Lotheria  marca  i n DO L 18 0 heiß t 
es hie r Lahtnathorpe.  Beid e Ort e werde n un s noc h nähe r beschäftigen . 

Auf dies e angebliche n Liudolfschenkunge n folg t i n DOI . 89 di e Über -
tragung vo n Wanzlebe n (hie r Uuanzlouo  genannt ) unmittelba r vo n Liudolf s 
Gemahlin Od a (ab  eius  coniuge  Oda),  als o nicht , wi e i n DOI.  180 , al s Schen -
kung Köni g Ludwig s d . J. au s desse n verlorene m Diplo m fü r Oda 4 4 , un d 
dann di e Schenkun g vo n Hollensted t durc h Otto s I . Großvate r Herzo g Ott o 
d. Erlauchten . 

Der zweit e Abschnit t de r Besitzlist e de s DO L 89 , vo n de m erste n durc h 
die Wort e hoc  regalitatis  nostrq  getrennt 4 6 , enthäl t di e Übertragun g de r 
curtes Harriehause n un d *  Feldbergen durc h Köni g Heinric h I . un d wiederu m 
zusätzlich ein e ebenfall s i n DOI . 18 0 nich t genannt e Schenkun g eine s pre-
dium in  Fr  es  i  a  durc h di e Königinmutte r Mathilde . Abgeschlosse n wir d 
die Besitzaufzählun g dan n durc h Ottos . I . eigen e Schenkun g fü r de n Unterhal t 
der Kanonisse n i n Mündelhei m mi t Gau - un d Grafschaftsangab e (in  pago 
Hatteri in  comitatu  Ereniridi) 46. 

Im ganze n ha t ma n de n Eindruck , da ß i m Gegensat z z u DOI . 180 , de m ei n 
vom Empfänge r selbs t verfaßte s Konzep t zugrund e lag , di e Besitzlist e de s 
DOL 8 9 unmittelba r au f zu r Bestätigun g eingereicht e Vorurkunde n zurück -
geht, welch e di e königlich e Kanzle i dan n fü r ih r eigene s Dikta t verwertete . 
Darauf schein t etw a di e Nennun g de s i n DLdJ . 4  vorkommende n Grafe n Ott o 
im Südthüringgau , de r i n DOI . 18 0 durc h de n z u 95 6 passende n Grafe n Wil -
helm ersetz t wurde , hinzudeuten , abe r auc h di e ältest e Ortsnamenfor m Gan-
de s  heim,  di e scho n End e de s 8 . Jahrhunderts erschein t un d noc h bi s in s 
12. Jahrhundert gebrauch t wurde . Dagege n tauch t di e For m mi t sekundäre m 
r(e) al s Canderesheim  zuers t i m Privile g Paps t Agapit s II . vo m 2 . Jan. 94 8 
und zu m zweite n Ma l al s Ganderesheim  i n unsere m DOL  18 0 vo n 956  auf , 
bevor si e überwiegen d i n de n folgende n Herrscherdiplome n verwende t 
wurde un d sic h i n de r zweite n Hälft e de s 12 . Jahrhunderts endgülti g durch -
setzte 4 7 . Unse r DOI . 89 abe r ha t noc h di e alt e For m Gand  e  s  heim,  di e hie r 
zweimal Verwendun g findet . O b di e Ortsnamenfor m Uuanzlouo  fü r Wanz -
leben de r verlorene n Traditio n de r Herzogi n Od a angehör t hat , mu ß un -
entschieden bleiben . 

« Ad . B a c h , Deutsch e Namenkund e II . Di e deutsche n Ortsname n 1  (1953 ) S . 88 §  107 
(mit z . T. ungena u wiedergegebene n Belege n z u Rhüden) . I n de n mi t de m Wor t 
marca verbundene n Ortsname n i n DOI . 180 möcht e B a c h , ebda . S . 8 3 §  101 , da -
gegen de n „Gen . plur . de r -ja-Stämme " sehen , als o in  Riuderia  marcu  al s „i n de r 
Mark de r Leut e vo n Rhüden" ; ebda . S . 8 7 §  10 5 ähnlic h i n Gandeshemia  marcu. 

4 4 S . o . S . 8 0 mi t Anm . 30 . Zu r Frag e de r Weitergab e vgl . di e i n Anm . 3 0 genannt e 
Abhandlung. 

4* S . o . S. 77 . 
4« S . o . S . 8 0 Anm. 34 . 
« Ube r di e Entwicklun g de r Namensforme n vgl . G S N F 7  S . 7 7 f . 
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Zur bessere n Übersich t un d zu m Vergleic h de r Ortsname n seie n di e 
beiden Besitzliste n vo n 94 7 un d 95 6 -  unte r Auflösun g de r chronologische n 
Reihenfolge i n DOI . 18 0 -  noc h einma l tabellarisc h einande r gegenüber -
gestellt: 

DOI. 8 9 DOI . 18 0 
(947 Mai 4 ) (95 6 April 21 ) 

Aus DLDJ . 4 : 

. .  .  predia  in  villis  Tennistedi  et  Heiiki 
et Blitherstedi  . . . i n pago  Suthuiinga  in 
comitatu cui  tunc  tempoiis  Otto  pre-
iuit .  . . 

. .  .  i n pago  Sutthuringa  in  comitatu 
UUillihelmi quicquid  habuit  in  Tennisteti 
et in Heiiki et  in Bliderusteti.. . 

Aus DArn . 107a : 

. .  .  proprietates  in  villis  Cruht  et  Kaie-  .  . .  quicquid habuit  in  Cmit  et  in Calech-
cheim .  . . heim  et  in  Hliuiithi  in  comitatu  Irmen-

iiidi. .  . 

Aus Traditio n Herzo g Liudolfs : 

. .  . quicquid in  confinio villarum  ...  ...  quicquid  piaedii  habuit  in 
Gandesheim, Gandereshemia  marcu  et 
Riudiun, in  Riudiera marcu  et 
Aluungun, in  Aluunga marcu  et 
Dencthi, in  Lotheria marcu  .  . . 
Lahtnathorpe... proprietatis  habuit 
datum. 

Aus Deperditu m de r Herzogin Oda : Au s Deperditu m K . Ludwig s d . J .: 
(BM2 S.850 , Lechner , Verl . Urkk . Nr . 175 ) 

. .  . viiiam uuanzlouo  . . . . . . i n pago  Norththuringa  dicto  in  comi-
tatu Theoderict in  loco .  . Uuanzleua .  . . 

Aus Deperditu m Herzo g Otto s d . Erl. : 

. .  . vi//am Hulianstedi  ...  ...  tradidit  in Hullansteti .  . . 

Aus Deperditu m K . Heinrich s I. : 

. .  . curtes .  . Herrihusun et  ...  tradidit  in Veltbecchi  et  in 
Feldbiki .  . . Herrihuson  .  . . 

Aus Deperditu m d . Kgn. Mathilde : 

. .  . predium .  . in F  r e s i a . . . 

K. Ott o I. : 

... quicquid  proprietatis  ..  habuimus  in  . . . gue. in Mundilincheim habuimus. 
villa Mundulingheim  in  pago  Hatteri  in 
comitatu Erenfridi  .  . . 
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Es zeig t sic h also , da ß di e älter e Besitzlist e vo n 94 7 a n d r e i Stelle n 
m e h r Besitzunge n enthäl t al s di e Aufzählun g vo n 956 . Dami t dürft e kau m 
ein Zweife l dara n bestehen , da ß mindesten s dies e dre i Besitzkomplexe , 
welche sic h de r Gandersheime r Empfängerdiktato r vo n DOI . 18 0 sicher -
lich nich t hätt e entgehe n lassen , wen n si e i m Jahr e 95 6 scho n i m Besit z de s 
Stiftes gewese n wären , al s d i e Interpolatione n anzusehe n sind , di e zu r 
Ersetzung de s ursprüngliche n DOI . 89 durc h ein e später e Nachzeichnun g ge -
führt haben . 

Da is t zunächs t -  un d woh l a m wichtigste n -  di e Einfügun g vo n Denc-
thi i n di e vo n Herzo g Liudol f geschenkt e Erstausstattung . Dies e groß e 
Villikation Denkt e ostwärt s de r Oke r a n de r Ass e i m Landkrei s Wolfen -
büttel mi t de m Hauptho f i n Gro ß Denkt e un d de n zugehörige n Dörfer n Klei n 
Denkte, Wittmar , Sottma r un d Weferlinge n is t wahrscheinlic h abe r ers t i n 
den letzte n Lebensjahre n Otto s de s Große n a n Gandershei m übertrage n 
worden 4 8 , d a i m Jahr e 96 5 Bischo f Bernhar d vo n Halberstad t au f Ver -
anlassung de s Kaiser s de m Reichsstif t di e Zehnte n de r genannte n Ort e 
gegen eine n jährliche n Weinzins , de r späte r i n Gel d entrichte t wurde , über -
l ieß 4 9 . Di e Bischofsurkund e vo n 96 5 is t kur z nac h 120 0 unte r Verwendun g 
eines Abdruck s ihre s Siegel s durc h ein e verfälschend e Neuausfertigun g 
ersetzt worden , di e dan n kur z darau f de r päpstliche n Kuri e mi t Erfol g zu r 
Bestätigung vorgeleg t wurd e 5 0 . 

Die Villikatio n Denkt e i m Ga u Derlingun , woh l au s liudolfingische m Haus -
gut, welche s i m Jahr e 88 8 vo n Corve y eingetausch t worde n w a r 5 1 , un d au s 
altem fränkische n Königsgu t i m 10 . Jahrhundert z u ottonische m Reichsgu t 
zusammengewachsen, wa r eine r de r bedeutendste n auswärtige n Besitzkom -
plexe Gandersheims , de r i n seine r Güterpoliti k ein e erheblich e Roll e 
spielte un d ih m bi s z u seine r Aufhebun g i m Jahr e 181 0 erhalte n gebliebe n 
i s t Ei n Schenkungsdiplo m Kaise r Otto s d . Große n is t jedoc h nich t au f un s 
gekommen. E s is t entwede r scho n frü h verlore n gegangen , ode r di e Über -
tragung is t -  wa s j a nich t selte n vorka m -  überhaup t niemal s schriftlic h 
beurkundet worden . Di e zusammenfassend e Besitzbestätigun g Kaise r Otto s II . 
vom 3 . November 97 5 (DOII . 119) , di e leide r nu r i n eine r ungenaue n Ab -
schrift de s Cluse r Mönch s Henricu s B o d o i n seine m Syntagma  ecciesie 
Gandesiane überliefer t i s t 5 2 , stell t nicht s al s ein e wörtlich e Wiederholun g 

<s Vgl . G S N F 7  S . 262 . 
« Nds . StA . Wolfenbüttel , 6  Ur k 9 ; gedr . Gust . S c h m i d t , U B Hochstif t Halber -

stadt 1 , 3 4 S . 16 . 
5 0 H . G o e t t i n g , Di e beide n älteste n Halberstädte r Bischofsurkunde n vo n 96 5 un d 

ihre Siegel , in : Grundwissenschafte n un d Geschichte . Festschrif t fü r Pete r Ach t 
(Münchener Historisch e Studien , Abtlg . Geschichtl . Hilfswissenschafte n Bd . 15, 1976 , 
S.58ff.). 

« Vgl . DArn . 2 8 vo m 10 , Juni 888 . 
5 « Herzog-August-Bibliothe k Wolfenbüttel , Cod . Guelf . 19 . 1 3 Aug . 4 ° Bl . 4 2 v - 4 3 v . 

Das Autograp h Bodo s wa r Th . S  i  c k e 1 noc h nich t bekannt gewesen , vgl . DOII . 119 . 
Siehe auc h unten S . 93 Anm . 93. 
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des DOI . 180 von 95 6 dar . enthäl t als o de n Besit z Denkt e nicht . S o wa r e s 
wohl erklärlich , da ß ma n späte r wege n de s fehlende n urkundliche n Nach -
weises di e Mar k Denkt e al s Interpolatio n i n di e erst e Besitzaufzählun g 
Ottos I. vo n 947 einfügt e un d si e gleic h mi t de r Erstausstattun g durc h de n 
Gründer Herzo g Liudol f verband , als o u m meh r al s ei n Jahrhunder t vor -
datierte. 

Ebenfalls i n di e Gründungsausstattun g gleic h i m Anschlu ß a n Denkt e is t 
in de r Nachzeichnung de s DOI. 89 die Mark Lahtnathorpe  eingeschoben , 
ein Ortsname , de r bishe r nich t identifizier t werde n konnte . Ih r sol l i m 
nächsten Kapite l ein e besonder e Erörterun g gewidme t werden 5 3 , i n de r 
auch dargeleg t werde n wird , da ß sie nich t de r Lotheria marca  entspricht , di e 
eine später e Han d im DOL 18 0 in Latheria marca  veränderte 5 4 . 

Es bleib t da s angeblic h vo n de r Königi n Mathild e geschenkt e predium 
in F  r e s i a. E s mu ß dem Stif t scho n frü h verlorengegange n sein , d a e s i n 
den Quelle n al s Gandersheime r Besit z ni e wiede r erwähn t wird . Gerad e 
die einmalig e Nennun g i n de r interpolierte n Besitzlist e de s DO L 89 abe r 
macht e s wahrscheinlich , da ß Gandershei m tatsächlic h vo n de r Königin -
mutter mi t Besit z au s ihre m friesische n Erb e beschenk t worde n ist . Ihr e 
bekannte Fürsorg e fü r Stifte r un d Klöste r läß t e s jedenfall s nich t al s un -
denkbar erscheinen , da ß Königi n Mathild e nich t nu r ihr e eigene n Grün -
dungen i n Quedlinburg , Nordhausen , Enge r un d Pöhlde ausgestattet , sonder n 
auch de m Reichsstif t Gandershei m al s de r älteste n Stiftun g de r königliche n 
Familie ein e Zuwendun g gemach t h a t 5 5 . Dies e müßte , da die Besitzbestätigun g 
im DOI . 180 noc h nicht s davo n weiß , zwische n 95 6 un d de m 14 . März 968 , 
dem Todesta g de r Mathilde , erfolg t sei n ode r kur z danach , fall s di e Schen -
kung au f Grun d eine r testamentarische n Verfügun g geschehe n sei n sollte . 
Ob si e schriftlic h beurkunde t wurde , is t ebens o ungewi ß wi e i m Fall e de r 
Übertragung de r Villikatio n Denkt e durc h Ott o I. Immerhi n wa r da s Gu t 
in Friesland , desse n genau e Lag e un d Umfang wi r nich t kennen 5 8 , de m Stif t 
wichtig genug , da ß e s de r Interpolato r vo n DO L 89 i n di e erst e Besitz -
aufzählung vo n 94 7 einschob . Wan n de r Verlus t de s friesische n Außen -
besitzes eingetrete n ist , kan n ma n nu r vermuten . E s ma g geschehe n sein , 
als di e Grafschaf t Frieslan d i n brunonische r Han d war , un d e s wär e nich t 
ausgeschlossen, da ß de r aufständisch e Markgra f EkbertI L vo n Meiße n al s 
Graf vo n Frieslan d da s Gandersheime r Gu t i m letzte n Dritte l de s l l . J a h r -

w S . u. S . 86 ff. 
M S . u. S . 92 ff. 
5 5 Da ß der Königin Mathild e i m Gandersheimer Nekrologiu m de s 15 . Jhs. (Nds . StA . 

Wolfenbüttel, VI I B  H s 46 ) nich t meh r gedach t wurde , wär e kei n Gegenbeweis . 
Das älter e Nekrologiu m de s 13 . Jhs. is t bis auf ein Blatt au s der Jahresmitte (Nds. 
StA. Wolfenbüttel , VI I B Hs 47) verloren. 

»• Da s Ostfriesische Urkundenbuc h (hg . von G. M ö h l m a n n ) Bd. 3 (1975 ) S . 1 Nr . 3 
verzeichnet z u 94 7 Ma i 4  di e Schenkun g de s predium  in  Fresia  al s Reges t au s 
DOI. 89 ohne Hinwei s au f eine möglich e später e Interpolation . 
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hunderts de r tre u zu r kaiserliche n Sach e stehende n Äbtissi n Adelhei d I L 
von Gandershei m un d Quedlinburg , de r Schweste r Heinrich s IV. , entzoge n 
h a t 5 7 . E s wir d Gandershei m dan n späte r nich t meh r gelunge n sein , sein e 
Rechte au f da s entfremdet e predium  in  Fresia  wiede r gelten d z u machen , 
zumal i n eine r Zeit , i n de r fü r ei n Frauenstif t wei t entfernte r Außenbesit z 
ohnehin imme r schwierige r z u halten war . 

IL Di e „Mark Lahtnathorpe" 

Der zweit e offensichtlic h interpoliert e Ortsnam e i n de r Besitzaufzählun g 
des DO L 89 , L a h t n a t h o r p e , ha t bi s i n di e jüngst e Zei t nich t erklär t 
werden können 5 8 . De r bekannt e Gandersheime r Geschichtsschreibe r Johan n 
Christoph H a r e n b e r g vermutet e i n eine r Anmerkun g zu m Abdruc k 
unserer Nachzeichnun g i n seine r große n Historia  ecclesiae  Gandershemen-
s i s . . . diplomatica  (Hannove r 1734 ) 5 9 eine n Zusammenhan g mi t de r Mar k 
Lotheria)fLatheria de r i n DOI . 180 überlieferte n Liudolfsdienkung , di e e r 
richtig mi t de r Mar k Lutte r a m Barenberg e identifizierte . Lahtnathorpe  bzw . 
Lahtnathorpe marcus(\)  schein e al s Ersat z fü r Lutheria  marcus(!)  z u stehen , 
denn wen n diese r genann t werde , fehl e jene r un d umgekehrt . Harenber g 
bot auc h gleic h ein e topographisch e Beschreibun g diese s „Gaues" , de r di e 
Orte Hoheneggelse n un d *  Kleineggelsen, Groß - un d Klei n Lafferde , Sohl e 
(d. h. Söhlde) , Adenstedt , Rutenber g (d . h. Rautenberg) , Groß - un d Klei n 
Himstedt (auße r Adensted t Lkr . Pein e un d Rautenber g Lkr . Hildeshei m all e 
im Lkr . Hildesheim/Marienburg), Nordasse l (Lkr . Wolfenbüttel), Lesse , Hohen -
rode, Gitte r (dies e dre i jetz t zu r Stad t Salzgitte r gehörig ) un d da s wei t 
südlich gelegen e Naue n (fr . Lkr . Gandersheim ) etc.(!)  umfaß t habe n sollte . 
Auf de r seine m Wer k beigegebene n Kart e findet  sic h den n auc h de r Nam e 
Lachtandorpo marcus(i)  be i de n angegebene n Orte n i m Bereic h de r Ganders -
heimer Villikatio n Hoheneggelsen 6 0 ostwärt s vo n Hildeshei m eingetragen . 
Der Nam e se i genomme n vo n Lesse , welche s eins t Lethna  geheiße n hab e 
sowie vo n Lutteru m (Luttru m Lkr . Hildesheim/Marienburg) . Da s sin d natür -
lich Harenbergsch e Phantasien ; den n de r alt e Or t (Salzgitter-)Less e ha t sei t 
seiner erste n Erwähnun g i m Anfan g de s 1 1 . Jahrhundert s ni e ander s al s 
Lesse geheißen 6 1 , un d mi t de r Anführun g vo n Luttrum , w o i m Gegensat z 
zu de n meiste n andere n genannte n Orte n kei n Gandersheime r Besit z beleg t 

« Ei n Chronis t de s Investiturstreits , Bernol d vo n St . Blasie n ( M G H . S S . 5  S . 450) , 
hat di e Äbtissi n soga r fü r di e Ermordun g de s Markgrafe n i m J a h r e 109 0 verant -
wortlich gemacht . 

M G S N F 7  S . 255 . 
w S . 60 2 N o t e h . 
«o ü b e r dies e G S N F 7  S . 261 . 
6 1 H . K 1 e  i  n  a  u  ,  Geschichtliche s Ortsverzeichni s de s Lande s Braunschwei g (1968 ) 

S. 5 1 8 N r . 1 7 7 8 . 
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ist. widersprich t Harenber g seine r vorangehende n Bemerkung . Lahtnathorpe 
stehe fü r di e Mar k Lutte r a m Barenberge , vo n de r e r a m Schlu ß seine r Orts -
liste Naue n erwähnt . 

Ausführlich ha t dan n Joachi m Barwar d L a u e n s t e i n i n seine r „Diplo -
matischen Histori e de s Bißthum s Hildesheim" , Thei l I I (Hildeshei m 1740 ) 
S. 26 de r angebliche n Mar k Lahtnathorpe  eine n eigene n Abschnit t gewidmet : 
„§ 43.  Der  Lathnadorpo-Marcus"(i),  de r au s de n Orte n Gro ß Lafferde . Aden -
stedt, Rutenber g (Rautenberg) , Himstedt , Hoheneggelsen , Elve  Amts  Stein-
brück, Söhlde , Less e (Lethna! ) un d Nordasse l bestehe n sollte . De r i n Klam -
mern z u Less e gesetzt e angeblich e alt e Ortsnam e „Lethna " beweist , da ß 
L a u e n s t e i n lediglic h H a r e n b e r g ausgeschriebe n ha t un d desse n Phan -
tastereien gefolg t is t unte r Weglassun g de r z u wei t abgelegene n Ort e Hohen -
rode, Gitte r un d Nauen . Herman n Adol f L  ü n t z e 1  is t dahe r i n seine r 
„Älteren Diöces e Hildesheim " (Hildeshei m 1837) , i n de r e r di e einzelne n 
Ortschaften nac h ihre r Zugehörigkei t z u Gaue n un d Archidiakonate n be -
schrieb, auc h nich t weite r au f dies e Lokalisierunge n de r Mar k Lahtnathorpe 
eingegangen 6 2 . 

In de n Gandersheime r Quelle n is t de r Nam e nu r noc h ei n einzige s Ma l 
in de r For m Lachtiandorp  erwähnt , un d zwa r i n de r sog . Jüngere n 
Gründungsurkunde vo n angeblic h 856 , eine r Fälschun g au s de m End e de s 
12. ode r Anfan g de s 13 . Jahrhunderts M . Si e sollt e unte r Nachahmun g de r 
Diplomschrift de s DLdJ. 3 vo n 87 7 ein e „verbesserte " Ausfertigun g de r sog . 
Älteren Gründungsurkund e Herzo g Liudolf s sein , die , wi e erwähnt , spätesten s 
zu Begin n de s 1 1 . Jahrhundert s au s de r erste n Traditionsurkund e de s Herzog s 
und weitere n echte n Urkundenteile n zusammengestell t worde n war , abe r i n 
der Aufzählun g de r Gründungsausstattun g wede r di e Lotheria  marca  noc h 
Lahtnathorpe enthielt 6 4 . I n de r Jüngere n Gründungsurkund e nu n steh t Lach-
tiandorp anstell e de r Lotheria/Latheria  marca  de r Besitzlist e de s DOI . 18 0 
unter de r vo n de m Gründe r geschenkte n Erstausstattun g de s Stiftes . 

Von diese r Namensfor m he r schie n einzi g Lachendor f Lkr . Cell e mi t seine r 
älteren urkundliche n For m Lachtendorp  i n Betrach t z u kommen . Dies e Mög -
lichkeit hatt e ic h selbstverständlic h i n Erwägun g gezogen , abe r de n Ge -
danken wiede r falle n gelassen , d a ein e Identitä t de r Ortsname n außerhal b 
jeder Wahrscheinlichkei t z u liege n schien ; den n nich t de r geringst e Hinwei s 
ließ sic h innerhal b de s Gandersheime r Archivalienbestande s darau f finden, 
daß da s Reichsstif t jemal s i n de r Lüneburge r Heid e begüter t gewese n wäre . 

M I n seine r nachgelassene n „Geschicht e vo n Stad t un d Diöces e Hildesheim " Bd . 1 
(1858) S . 8 8 verweis t L  ü n t z e 1 unte r de m Stichwor t Lahtnathorp e au f da s DOI . 89 
und di e dor t behauptet e Schenkun g durc h Herzo g Liudolf , verwirf t dan n di e „vo n 
Einigen" versucht e Identifizierun g mi t Lochtu m un d vermute t -  ebenfall s z u Un -
recht -  „ehe r Latendorp , da s jetzige Lagendor f i n de r Altmark" . 

es Nds . StA . Wolfenbüttel , 6  Urk . 2 . Vgl . „Zu r Kriti k usw. " (wi e Anm . 24 ) S . 362 . 
" Vgl . de n Abdruc k ebda . S . 36 3 f . 
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So mußt e de r Ortsnam e Lahtnathorpe/Lachtiandorp  i n DOI . 89 bzw . de r 
Jüngeren Gründungsurkund e vorläufi g al s unerklärba r bezeichne t werden Ä ß . 

Aber ma n is t ni e vo r Überraschunge n sicher . Al s eine r meine r Schüler , 
Herr Pete r Przybilla , i m Jahr e 197 4 be i de r Materialsammlun g fü r sein e 
Dissertation übe r di e Edelherre n vo n Meinersen/Mahne r da s noc h a n Or t 
und Stell e befindlich e Klosterarchi v z u Wienhause n (Lkr . Celle ) durch -
forschte, stie ß e r au f zwe i bishe r völli g unbekannt e besiegelt e Original -
urkunden de s Reichsstift s Gandershei m au s de n Jahre n 13 1 6 un d 1 3 1 8 M . 
In de r erste n Urkund e vo m 24 . Dezember 1 3 1 6 w verkauft e da s Stiftskapite l 
an Props t un d Konven t de s Zisterzienserinnenkloster s Wienhause n fü r 
30 Mar k Silber s di e Gandersheime r Güte r i n fün f Dörfer n mi t alle m Zu -
behör, nämlic h i n Lachtendorpe,  Gokenholte,  Meymborstolde,  Yer -
dessen un d Wrestede.  Mi t de r zweite n Urkund e vo m 28 . Februar 1 3 1 8 M 

ratifizierte di e inzwische n erwählt e Gandersheime r Äbtissi n Sophi a II . (vo n 
Büren) nachträglic h diese n währen d de r vorangehende n Sedisvakan z er -
folgten Verkau f ihre s Kapitels . Zwe i de r genannte n Ortsname n sin d hie r 
leicht verändert : Meymborstolde  i n Meynborstelde  un d Yerdessen  i n Jern -
desse. 

Demnach steh t als o fest , da ß da s Reichsstif t Gandersheim , obwoh l i n 
seinem Archi v keinerle i sonstig e Belege , insbesonder e auc h nich t i n de m 
Urbar de s 13 . Jahrhunderts, hierfü r ermittel t werde n konnten , bi s zu m Begin n 
des 14 . Jahrhunderts tatsächlic h i m Gebie t nördlic h de r mittlere n Alle r ein e 
auswärtige Villikatio n mi t dem Haupthof Lachendor f besesse n hat . 

Lachendorf, desse n ältest e urkundlich e Namensfor m Lahtnathorpe  wi r 
nunmehr au s de m interpolierte n Tex t de s DO L 8 9 kennen , lieg t 1 1 k m ost -
wärts vo n Cell e un d 7  km nordnordostwärt s vo n Wienhause n a n de r Lachte , 
einem nördliche n Nebenflüßche n de r Aller , Unmittelba r i m Nordweste n vo n 
Lachendorf lieg t da s Dor f Gockenholz , ebens o i m Nordoste n da s Dor f Jarnsen . 
Der zwische n diese n beide n aufgeführt e Ortsnam e Meymborstolde/Meyn-
borstelde is t de r einzige , desse n Identifizierun g Schwierigkeite n bereitet . Vo n 
der Namensfor m he r wär e zunächs t a n da s allerding s seh r vie l weite r nord -
westlich, halbweg s zwische n Fallingboste l un d Solta u gelegen e Menge -
bostel z u denken , da s 133 7 al s Menborstolde  beleg t ist** . Wollt e ma n jedoc h 

« G S N F 7  S . 255 . 
w Si e w a r e n auc h vo n de n Bearbeiter n de r „Kunstdenkmal e de s Landkreise s Cel le " 

p i e Kunstdenkmal e de s Lande s Niedersachse n Bd . 34 , 1970) , welch e da s Kloster -
archiv Wienhause n fü r di e historische n Abschnitt e benutz t hatten , übersehe n wor -
den. Fü r alsbaldig e Mitteilun g un d Anfertigun g vo n Foto s beide r Original e bi n ic h 
Herrn Przybill a z u Dan k verpflichtet . 

«7 Klosterarchi v Wienhausen , Or . Urk . Nr , 169 . 
•« Ebda . Or . Urk . Nr . 176 . 
w R . B ü c k m a n n , Orts - un d Flurnamen , in : Lüneburge r Heimatbuc h Bd . 2 , 1914 , 

S. 193 . Leide r is t di e Besdtzgeschicht e de s Kloster s Wienhause n noc h nich t behandel t 
worden. I n de r „Chroni k de s Kloster s Wienhause n (mi t Totenbuch)* , hg . vo n 
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von de r Reihenfolg e de r i n de n beide n Urkunde n genannte n Ort e auc h au f 
ihre zusammenhängend e Lag e schließen , s o wär e z u fragen , o b nich t da s 
zwischen Gockenhol z un d Jarnsen nördlic h vo n Lachendorf gelegen e Beeden -
bostel mi t seine r alte n Martinskirche 7 0 gemein t sei n könnte , di e al s publica 
ecclesia Beginburstalle  i m Gretinga u zuers t anläßlic h de r Verleihun g vo n 
brunonischen Komitatsrechte n durc h Kaise r Heinric h III . a n da s Bistu m Hil -
desheim i m Jahr e 105 1 erwähn t w i r d 7 1 . Allerding s habe n all e ältere n 
Namensbelege fü r Beedenboste l zwische n 105 1 un d dem 18 , Jahrhundert an -
lautendes B  (Begin-,  Begen- , Bein- , Beiert-  oder  Beiden-)  mi t einer Ausnahme , 
wo 137 7 de r Nam e Weyemborstolde  erscheint 7 2 . Meymborstolde/Meynbor-
stelde finde t sic h nu r i n de n ne u aufgefundene n Gandersheime r Urkunde n 
von 1 3 1 6 un d 1318 . Ma n möcht e hierfü r ei n Abschreib e versehen ode r -
leichter erklärba r -  eine n Hörfehle r de s Gandersheimer Schreiber s annehmen , 
wenn ma n sic h nich t doc h fü r Mengeboste l Lkr . Fallingboste l entscheide n 
w o l l t e 7 8 ; den n de r fünft e genannt e Or t Wrestede  wa r ei n noc h weite r ab -
gelegener Besitzsplitter , nämlic h Wrested t südlic h vo n Uelzen. E s wir d scho n 
im Jahr e 89 2 als UUerstedi  i n eine m Arnolfdiplom 7 4 al s Königsgu t erwähnt , 
welches an den Grafen Ekber t geschenk t wurde 7 5 . 

H. A p  p u h n (Bomann-Archi v H . 3/4, Cell e *1968) , welch e sons t di e von den jewei-
ligen Pröpste n veranlaßte n Erwerbunge n vermerkt , is t der Güterkauf vo n Ganders-
heim i n den fünf Orte n nich t erwähnt ; allerding s fehle n dor t auc h di e Pröpst e der 
fraglichen Zeit . 

7 0 Gege n M . E r b e, Studie n zu r Entwicklung de s Niederkirchenwesens i n Ostsachse n 
vom 8 . bis 12 . Jh. (Veröff . d . Max-Planck-Inst . f . Gesch . 26 , Studien  zu r Germani a 
sacra 9 , 1969 ) S. 121, is t doc h woh l fränkische r Ursprun g anzunehmen . 

7 1 DHIII . 279 , vgl. auc h unten S. 91. 
7 2 H . S u d e n d o r f , U B der Herzöge vo n Braunschweig un d Lüneburg Bd . 5 Nr . 124 

S. 139. Für freundlichst erteilt e Auskünft e un d Hinweise au f örtlich e Literatu r bi n 
ich Herr n Stadtarchiva r Dr . Jürge n R i c k l e f s i n Cell e z u Dan k verpflichtet . -
Über da s Alte r un d die Verbreitun g de r -borstel-Name n vgl . L . F  i e s e 1, Orts -
namenforschung un d frühmittelalterlich e Siedlun g i n Niedersachse n (Theutonista , 
Beiheft 9 , 1934 ) S. 1 5 ff. mi t Anm. 75, w o Beginburstalle  mi t dem Personenname n 
Bog, Bego  zusammengebrach t wird . Ähnlic h scho n R . B ü c k m a nn (wi e Anm. 69 ) 
S. 193 . 

7« H . von B o t h m e r , Miric a (s . unten Anm . 76 ) vermerkt ohn e Begründun g S . 306, 
daß Mengeboste l zu m alten Güterbestand e de r curtis Solta u gehör t habe ; z u dieser 
vgl. unte n Anm . 75. 

7 4 DArn . 10 2 vom 30 . Juni 892 . 
7 8 Da ß Güterbesitz i n der Lüneburger Heid e fü r ei n südostsächsisches Stif t nich t un-

gewöhnlich war , zeigt di e Ausstattung de s Reichsstifts Quedlinbur g mi t der könig-
lichen curtis  Solta u scho n be i seiner Gründun g i m Jahre 93 6 (DOL 1) . De r Soltauer 
Besitz wa r schon i m 11. Jh. i n Gefahr, entfremde t z u werden, s o daß die Vogtei von 
der Äbtissi n Adelhei d IL , di e zugleic h da s Reichsstif t Gandershei m leitete , de m 
Billunger Herzo g Magnu s übertrage n werde n mußt e (A . U vo n E  r a t h , Code x 
dipl. Quedlinburgensi s [Frankfur t a.M . 1764 ] S . 64 Nr. 10 , vgl. H.-E. W e i r a u c h , 
Die Güterpoliti k de s Stiftes Quedlinbur g i m Mittelalter, in : Sachsen un d Anhalt 13 , 
1937, S . 129). Z u Begin n de s 14 . Jhs. ga b auc h Quedlinbur g diese n seine n Außen -
besitz auf , inde m e s di e curia  Solta u 130 4 an da s Domkapite l Verde n verkaufte , 
vgl. H.-E . W e i r a u c h in : Sachsen un d Anhal t 14 , 1938, S . 268 . 
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Ehemaliges Reichsgu t i m Zusammenhan g mi t eine m königliche n Forst -
bannbezirk (Sundern ) abe r dürft e auc h di e Gandersheime r Villikatio n u m 
Lachendorf gewese n sein . Auc h wen n ma n nich t de n Darlegunge n Herman n 
von B o t h m e r s folge n wollte , welche r Beedenboste l al s villa  regis  un d 
Urpfarreisiedlung de s königliche n Sunderbannbezirke s i n de r Magetheid e 
sehen möchte , de r Lachendor f al s Reihensiedlun g zugeordne t s e i 7 6 , s o is t 
doch immerhi n nich t völli g ausgeschlossen , da ß di e i m 1 7 . Jahrhunder t inner -
halb de r Amtsvogte i Beedenboste l au s Lachendor f un d de n Orte n seine r 
Umgebung z u leistende n Abgabe n de s „Hofschweins' ' un d „Hofrindes " un d 
vielleicht auc h di e zusätzlic h mi t de m „  Zehnthuhn" belastete n siebe n freie n 
Höfe i n Lachendor f se lbst 7 7 au f ursprünglich e Königszinsverhältniss e i m 
Zusammenhang mi t Reichsgut hindeute n könnten . 

Aller Wahrscheinlichkei t nac h is t auc h da s vermutet e Königsgu t u m Lachen -
dorf de m Reichsstif t Gandershei m gege n End e de s 1 0 . ode r z u Begin n de s 
1 1 . Jahrhundert s zu r Verwaltun g übertrage n worden . Di e damal s i n große m 
Umfange erfolgenden , di e Mach t de s sächsische n Grafenadel s einschränkende n 
„Schenkungen" vo n Königsgu t a n di e Reichskirch e un d auc h a n da s vo n 
Töchtern de r königliche n Famili e geleitet e Gandershei m hatte n bereit s unte r 
den Ottone n eingesetz t un d unte r Heinric h I L , de r soga r Grafschaftsrecht e 
an da s Reichsstif t vergabte 7 8 , eine n gewisse n Höhepunk t erreicht . Si e ware n 
aber auc h noc h unte r Heinric h III . fortgesetz t worden . Dabe i läß t sic h be -
obachten, da ß solch e Reichsgutübertragunge n zu m mindeste n i m Gebie t 
nördlich de s Harze s häufi g mi t entsprechende n Vergabunge n a n da s Bistu m 
Hildesheim paralle l ginge n un d da ß di e de n beide n Kirche n zugewiesene n 
Orte nich t selte n i n unmittelbare r Nachbarschaf t zueinande r lagen . Die s 
ist etw a be i de r Auflösun g bzw . „Umverteilung " de r de n Pfalze n Königs -
dahlum un d Werl a zugeordnete n Reichsgutkomplex e festzustellen , vo n dene n 
am End e de s 1 0 . und i n de r erste n Hälft e de s 1 1 . Jahrhundert s bedeutend e 
Teile i n di e Verwaltun g sowoh l de r Hildesheime r Bischofskirch e wi e auc h 
des Reichsstift s Gandershei m übergebe n wurden 7 g . 

7« H . vo n B o t h m e r , „Mirica \ Fors t un d Gesellschaft . Ein e Studi e zu r Sozial * 
geschichte Niedersachsen s i m frühe n un d hohe n Mittelalte r (1965 ) S . 14 9 un d 194 . 
Auf di e Ausführunge n de s trot z einige r richtige r Grundgedanke n methodisc h ver -
fehlten un d i n de r Darstellun g verworrene n Buche s (daz u di e Bemerkunge n vo n 
O. M e r k e r i m Nds . Jahrbuc h f . Landesgeschicht e 37 , 1965 , S . 1 4 f . Anm . 4 9 un d 
die vernichtend e Besprechun g vo n E . P i t z ebda . S . 19 6 ff.) nähe r einzugehen , is t 
hier nich t de r Ort . 

7 7 H . von B o t h m e r , „Mirica " (s . die vorig e Anm. ) S . 139 , 31 5 un d 54 9 f . (Tab , III). 
™ DHU . 444. Vgl. G S N F 7  S . 270 . 
7 Ä Vgl . G S N F 7  S . 27 1 ff . Währen d sic h di e Schenkungsdiplom e fü r da s Bistu m Hildes -

heim größtenteil s i m bischöfliche n Archi v erhalte n haben , lasse n sic h di e Übertra -
gungen Heinrich s III . a n Gandershei m nu r noc h au s de n spätere n Besitzverhält -
nissen erschließen , da , wi e ic h scho n frühe r vermute t habe , di e entsprechende n 
Urkunden a n di e damal s i n Quedlinbur g residierende n Gandersheime r Äbtissinne n 
gegangen un d dor t späte r i n Verlus t gerate n sei n dürften . 
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Im Norde n seine s Sprengei s wa r da s Bistu m Hildeshei m mindesten s 
seit de m End e de s 10 . Jahrhunderts i m Ga u Flutwid e begütert , w o Bischo f 
Bernward a m Zusammenflu ß vo n Oke r un d Alle r di e Mundbur g anlegt e un d 
von Ott o III . un d dan n nochmal s vo n Heinric h II . di e zugehörige n Graf -
schaftsrechte erhielt 8 0 . Gra f i m Flutwidega u wa r 102 2 Bernward s Brude r 
T a m m o 8 1 , un d e s is t nich t ausgeschlossen , da ß de r umfangreich e Besit z de r 
Bischöfe vo n Hildeshei m i m Norde n ihre r Diözes e au s bernwardinische m 
Allodialgut un d vo n de n spätere n Ottone n übertragene m Reichsgu t zu -
sammengekommen ist . I n de m südlic h vo n Lachendor f gelegene n Wienhause n 
besaß Hildeshei m eine n Hof , de n Bischo f Godehar d (1022-1038 ) besuchte 8 2 . 
Gleich nac h de r Jahrhundertmitte , End e 1051 , erhiel t dan n da s Bistu m vo n 
Heinrich III . di e Grafschaftsrecht e i n sech s ostsächsische n Gauen , darunte r 
dem Gretinga u un d de m Mulbezegau , un d i n fün f publicae  parrochiae, 
darunter de n z u de n genannte n Gaue n gehörende n Kirchspiele n Beeden -
bostel, Hankensbütte l un d Wienhausen 8 3 , Weni g später , a m 2 . März 1052 , 
übertrug de r Kaise r sei n predium  Huginhusen..  in  pago  Flotuvita,  da s e r 
im Tausc h vo n de r Abte i Fulda , di e e s siche r sei t de r karolingische n Zei t 
besaß, erworbe n hatte , a n Hildesheim 8 4 . I n eine m dritte n Diplo m vo m 
15. Oktobe r 105 4 schließlic h wurd e de m Bistu m fü r de n zentrale n Or t Wien -
hausen da s Marktrech t mi t Zol l un d Münz e sowi e da s Fähr - un d Schiff -
fahrtsregal au f de r Aller verl iehen 8 ß . 

Im Hinblic k au f di e Hildesheime r Verhältniss e wäre n woh l auc h fü r 
das Reichsstif t Gandershei m al s mögliche r Zeitraum , innerhal b desse n e s 
in de n Besit z seine r Villikatio n Lachendor f gelang t sei n könnte , di e Jahr -
zehnte vo m ausgehende n 10 . Jahrhunder t bi s spätesten s zu r Mitt e de s 
1 1 . Jahrhundert s z u vermuten . 

Einen solche n wei t entfernte n Außenbesit z z u halten , wir d fü r Ganders -
heim imme r schwierig 8 8 un d spätesten s mi t de r Festigun g de r weifische n 
Territorialherrschaft sei t de r zweite n Hälft e de s 12 . Jahrhunderts nahez u 
unmöglich gewese n sein . Regelmäßig e Einkünft e i n nennenswerte m Um -
fang ware n vo n dor t offenba r nich t meh r z u erhalten , wa s ihr e fehlend e 
Verzeichnung i n de m allerding s nich t vollständige n Gandersheime r Urba r 
aus de r Mitt e de s 13 . Jahrhunderts erkläre n würd e 8 7 . De r Fälsche r de r sog . 

so Vgl . DHU . 259. 
8i UBHHild . 1 , 6 7 S . 64. 
8« Vit a Godehard i posterio r (MGH . SS . 11 ) c . 25 S . 209. 
8 8 DHIII . 279. E s handel t sic h u m Komitatsrecht e de r Brunonen , welch e dies e nunmeh r 

von de m reichstreue n Hildesheime r Bischo f z u Lehen empfange n mußten . 
84 DHIII . 282. 
8* DHIII . 362. 
8« Vgl . di e Quedlinburge r Parallel e obe n S . 89 Anm. 75 . 
87 Nds . StA . Wolfenbüttel , VI I B  H s 42 , Gedr . be i J . Chr . H a r e n b e r g , Hist . eccl . 

Gandershemensis dipl . (1734 ) S . 530-53 7 un d übersichtliche r be i A . U . vo n E r a t h , 
Cod. dipl,  Quedlinburgensi s (1764 ) S . 195-201 ; vgl . di e kurz e Analys e G S N F 7 
S. 285 . 
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Jüngeren Gründungsurkund e hatt e zwa r u m 120 0 noc h einma l Lachtian-
dorp al s angebliche n Tei l de r Erstausstattun g de s Stifte s durc h Herzo g Liu -
dolf aufgeführt 8 8. Doc h fehl t Lachendor f scho n i n de r List e de r größere n 
Villikationen, dere n Besit z sic h Gandershei m i n de m große n Privile g Paps t 
Innozenz'III. vo m 22 . Juni 120 6 bestätige n l ieß 8 9 . S o entschlo ß ma n sic h 
in Gandershei m z u Begin n de s 14 . Jahrhunderts, de m vo n de n Weifen -
herzögen intensi v geförderte n Zisterziensernonnenkloste r Wienhausen , a n 
das ma n bereit s i . J. 126 0 zwe i Salzpfanne n i n Lünebur g veräußer t hatte* 0 , 
die Villikatio n Lachendor f sam t de m abgelegene n Wrested t käuflic h z u über -
lassen 9 1 . De n besondere n Anla ß bo t di e Tatsache , da ß da s Gandersheime r 
Kapitel nac h de m Tod e de r Äbtissi n Mechthil d I L vo n Wohldenber g (1316 ) 
offenbar au f herzogliche n Druc k hi n zu m erste n Ma l ein e weifisch e Prinzessi n 
in de r Perso n de r etw a achtzehnjährige n Nonn e z u Wienhause n Richenza , 
wohl mi t Sicherhei t eine r Tochte r Herzo g Albrecht s de s Feiste n z u Braun -
schweig un d Lünebur g un d seine r Gemahli n Rix a vo n Werl , zu r Äbtissi n 
gewählt hatte . Be i diese r Gelegenhei t wir d sic h da s Stiftskapite l berei t 
gefunden haben , de m Kloste r Wienhause n de n fü r diese s seh r vie l günstige r 
gelegenen Außenbesitz z u verkaufen . Di e verhältnismäßi g bescheiden e Summ e 
von 3 0 Mar k geprüfte n Silber s fü r di e Güte r i n fün f Orte n zeigt , da ß de r 
nutzbare Wer t seine s Außenbesitze s Lachendor f fü r da s Reichsstif t damal s 
nur noc h gerin g gewese n sei n kann . Di e Wah l de r Wienhäuse r Nonn e 
Richenza zu r Äbtissi n vo n Gandershei m scheitert e übrigen s scho n weni g 
später daran , da ß Paps t Johan n XXII . nac h Prüfun g durc h eine n Kardinal -
legaten mi t Manda t vo m 18 . April 1 3 1 7 di e Bestätigun g de r Erwählte n 
propter defectum  aetatis  verweigerte 9 2 . Di e daraufhi n i m gleiche n Jahr e 
gewählte un d bestätigt e Äbtissi n Sophi a I L (vo n Büren ) ratifiziert e dan n mi t 
der i m Wienhäuse r Archi v überlieferte n zweite n Urkund e vo m 28 . Februa r 
13 18 de n Verkau f vo n Lachendor f un d de n übrige n Orte n a n Wienhausen , de n 
das Stiftskapite l währen d de r Vakan z de s Äbtissinnenstuhle s vorgenomme n 
hatte. 

Es bleib t nu n noc h kur z z u erörtern , wan n di e Angab e in  L  o theiia  marcu 
in de r zweite n große n Besitzbestätigun g Otto s d . Große n vo m 21 . Apri l 956 , 

«8 S . o . S . 87 . 
8 » Potthas t 2823 , gedr . H a r e n b e r g , a.a.O . S . 739 . V g l . G S N F 7  S . 275 . Darauf , da ß 

die Villikatio n Lachendor f offenba r kein e Roll e meh r spielte , schein t auc h de r 
wohl z u Begin n de s 1 3 . Jahrhundert s aufgebracht e Rückvermer k au f de r Nachzeich -
nung DOI . 8 9 hinzudeuten , i n de m Lachendor f nich t meh r genann t ist : Confirmatio 
bonorum multorum,  videlicet Calichem,  in Dengthe,  in  Hollenstat,  et  in  Thufringia). 

w Auc h dies e i m Klosterarchi v Wienhause n (Or . Urk . 57 ) aufbewahrt e Gandersheime r 
Verkaufsurkunde v o m 21 . Jul i 126 0 w a r bishe r unbekannt . Ein e Fotografi e wurd e 
mir vo n Herr n P . Przybill a freundlicherweis e angefertigt . 
W e n i g späte r (1318 ) verkauft e Gandershei m auc h eine n Tei l seine r rheinische n 
Besitzungen, s . G S N F 7  S . 277 . 

w Nds . S t A . Wolfenbüttel , 6 U r k 1 1 5 ; gedr . H a n n b e r g , a.a.O . S . 807f . 
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also de m scho n obe n analysierte n DO L 180 , z u in  L  a theria  marc u veränder t 
wurde. Keinesfall s handel t e s sic h dabei , wi e ma n nac h de r Textanmerkun g 
in de r Diplomataausgab e vermute n könnte , u m di e gleichzeitig e Korrektu r 
eines Fehler s durc h de n Urkundenschreibe r Liudol f C . Scho n di e deutlic h 
erkennbare dunkler e Tinte , abe r auc h de r vo n eine m Querstric h abgeschlos -
sene Ansat z de s unziale n a-Schaftes , de r de n Buchstabe n vo n de n übrige n -
neben de n offene n a  gelegentlic h gebrauchte n -  unziale n a-Forme n de s 
Diploms kla r unterscheidet , sprich t dafür , da ß di e Änderun g erheblic h später , 
vielleicht ers t i m 12 . Jahrhundert, vorgenomme n worde n sei n muß. 

Nun ha t allerding s di e wörtlich e Bestätigun g de s DO L 18 0 durc h Kaise r 
Otto IL vo m 3 . November 97 5 (DOII . 119 ) a n de r gleiche n Stelle : i n La-
che r  ia marcu.  Ma n is t dahe r zunächs t versuch t anzunehmen , di e Än -
derung i n DOI . 18 0 müss e v o r diese m Zeitpunk t erfolg t sein . Abe r leide r 
ist un s DOII . 1 19 , übrigen s al s Privilegium  Ottonis  magni(l),  nu r i n de r Ab -
schrift de s Cluse r Mönch s Henricu s B o d o i n seine m Synfagm a ecclesie  Gan-
desiane au s de n zwanzige r Jahre n de s 16 . Jahrhunderts erhalten 9 3 . B o d o 
aber wa r nich t nu r ei n ungenaue r Abschreiber , sonder n ha t auc h fas t imme r 
die Name n seine r urkundliche n Vorlage n nac h de m Sprachgebrauc h seine r 
eigenen Zei t verändert . S o heiße n di e Ortsname n Tennisteti  un d Heriki  be i 
B o d o Tengstede  un d Erich,  un d i n seine r vorangehende n Abschrif t de s 
DOL 8 9 9 4 laute n be i de r Aufzählun g de r Gründungsausstattun g di e Orts -
namen Gandersheym,  Riudim  (Aluunga  is t überhaup t ausgelassen) , 
Dength e  un d Lankendorpe(i);  auc h di e übrige n Name n sin d vo n Henricu s 
B o d o i n seine r Abschrif t de s DOII . 1 1 9 weitgehen d modernisier t worden . 
Die For m i n Lacheria  marcu  de s DOII . 1 1 9 verma g un s als o kein e Auskunf t 
darüber z u geben , wan n de r Buchstab e o  i n de m Wor t Lotheria  de s DOI . 18 0 
zu a  geänder t worde n ist . I n de m Origina l de s DOII . 1 19 , da s de m Cluse r 
Mönch noc h vorlag , kan n durchau s noch , wi e i n de r Vorurkunde , in  Lo-
theria marcu  gestande n haben . 

8 8 De r vollständig e Tite l laute t „D e construction e cenobi i Gandesiani , perfection e 
quoque e t defection e eiusde m syntagma" . Zu r Entstehun g un d de n Teildrucke n s . 
H. G o e t t i n g , Da s Uberlieferungsschicksa l vo n Hrotsvit s Primordia , in : Fest -
schrift fü r Herman n Heimpe l zu m 70 . Geburtstag, Bd . 3 , 1972 , S . 8 7 ff. De n Bearbei -
tern de r Diplomataausgab e wa r da s Autograp h de s Bodo'sche n Syntagm a mi t de r 
Abschrift de s DOII . 119 i m Cod . Guelf . 19 . 1 3 Aug . 4 ° Bl . 4 2 v-43 v  noc h nich t be -
kannt, sonder n nu r i n de r Abschrif t vo n Bodo s spätere r Überarbeitun g de s Syn -
tagma durc h de n ältere n Heinric h Meibo m vo n 158 9 (Nds . Landesbibliothe k Hanno -
ver, Ms . XXIII . 548) . Harr y B r e ß l a u ha t späte r i m Neue n Archi v f . alt . dt . 
Geschichtskunde 23 , 1898 , S . 13 7 f . di e Variante n au s Bodo s Autograp h nachgeliefert , 
allerdings nich t all e berücksichtigt . 

»* Auc h desse n Abschrif t i m Cod . Guelf . 19 . 1 3 Aug . 4 ° Bl . 4 0 v-41 r  wa r de n Bear -
beitern de r Diplomataausgab e unbekann t geblieben . Ein e Abschrif t de s DOI . 18 0 
findet sic h i m Syntagm a nicht , d a j a da s vo n Henricu s Bod o al s Diplo m Otto s I . 
ausgegebene DOII . 119 de n gleiche n Tex t enthielt . 
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Bei diese r Lotheria  marca  handelt e e s sic h ohn e jede n Zweife l u m di e 
Mark Lutte r a m Barenberge . Da s liudolfingisch e Gu t i n de r Kleinlandschaf t 
des Lüttere r Becken s ist . wi e DO L 18 0 aussagt , de m Stif t i m Rahme n seine r 
Erstausstattung durc h Herzo g Liudol f zugekommen . E s schein t abe r bi s au f 
den noc h späte r nachzuweisende n Gandersheime r Besit z i n Naue n (d . h. 
(Klein-)Nauen un d *  Groß- ode r Kirchnauen* 5) scho n frühzeiti g wiede r ab -
gestoßen worde n z u sein . Al s Kaise r Ott o III . u m di e Jahrtausendwend e 
seinen Kapella n Meinwer k mi t zwe i Königshufe n i n villa  Lutterun  be -
schenkte, gescha h die s bezeichnenderweis e au f Interventio n de r Ganders -
heimer Äbtissi n Gerberg a I L (Geppa)* 6. De r Herstelle r de r spätesten s z u 
Beginn de s 1 1 . Jahrhundert s au s de r echte n Liudolfschenkun g un d weitere n 
Teilen vo n echte n Urkunde n zusammengesetzte n sog . Ältere n Gründungs -
urkunde abe r verzichtet e bereit s darauf , de n Güterkomple x i n de r Lotheria 
marca i n di e Erstausstattun g de s Stifte s z u übernehmen* 7. Ers t nachde m 
Gandersheim i n de n Besit z de r Villikatio n Lachendor f gelang t wa r un d ma n 
später eine n gesonderte n urkundliche n Bewei s hierübe r vermißte , ändert e 
man -  vielleich t ers t i m 12 . Jahrhundert -  i n de m echte n DO L 18 0 da s Wor t 
Lotheria z u Latheria,  i n de m nu n nich t meh r di e Mar k Lutter , sonder n di e 
Mark Lahtnathorpe/Lachtiandorp  gesehe n werde n sollt e ode r vielleich t -
wegen de s lautliche n Anklang s -  auc h schon gesehen wurde . 

Mit de m Einschu b Lahtnathorpe  i n di e Besitzlist e de s DO L 8 9 abe r is t un s 
die älteste , bishe r nich t bekannt e Namensfor m fü r Lachendor f überliefert . 
Die Zweitältest e For m ha t dan n di e Fälschun g de r sog . Jüngere n Gründungs -
urkunde au s de r Zei t u m 1200 9 8 mi t Lachtiandorp,  wa s scho n nah e a n di e 
im letzte n Dritte l de s 13 . Jahrhunderts al s bishe r älteste s urkundliche s Vor -
kommen belegt e For m Lachtendorpe  * 9 herankommt , welch e auc h di e beide n 
Gandersheimer Verkaufsurkunde n vo n 131 6 un d 13 1 8 haben . Dagege n wirk t 
die i n de r Nachzeichnun g de s DOI . 89 überliefert e For m Lahtnathorpe  -
ihre Bedeutun g al s „Dor f a n de r Lachten-a M dürft e zweifelsfre i sei n -  durch -
aus altertümlic h un d schein t -  be i alle m Vorbehal t -  ehe r noc h de m 10 . ode r 
1 1 . al s de m 12 . Jahrhundert anzugehören , 

Das abe r führ t un s z u de r Frag e zurück , o b nunmeh r durc h Untersuchun g 
der äußere n Merkmal e de r Nachzeichnun g vo n DOI . 89 Hinweis e au f di e 
Z e i t gewonne n werde n können , i n de r di e Interpolatio n de r Besitzlist e 
vorgenommen un d stat t de s ursprüngliche n DOI . 89 ei n neue s Diplo m fabri -
ziert wurde . 

»ö H . K1 e  i  n a u , GOV (wi e Anm . 61 ) S . 41 3 f . Nrr . 144 0 un d 1441 . 
• • DOIII.417 . 
»7 Vgl . de n Abdruc k in : Mitt . d . österr , StA . 3 , 1950 , S . 363 . 
»8 S . o . S . 87 un d S . 92. 
w Kunstdenkmal e de s Lkr . Cell e (wi e Anm . 66 ) S . 202 . 
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III. Di e äußeren Merkmale des DOI. 89 
Die Nachzeichnun g de s DOI . 89 unterscheide t sic h i m Forma t de s dünnen , 

leicht knitterige n Pergament s -  41-4 3 c m i n de r Höhe , 57-5 8 c m i n de r Breit e -
in keine r Weis e vo n normale n ottonische n Diplomen . Da ß de r Schreibe r 
die diplomatisch e Minuske l de s Notar s Bru n B  „ziemlic h gut " nachgeahm t 
habe, hatt e ih m scho n de r Bearbeite r de r Urkund e i n de r Diplomataausgabe , 
Karl F  o  11 z , bescheinig t Be i flüchtige r Betrachtun g mach t i n de r Ta t 
die Nachzeichnun g vo m Schriftbil d he r de n Eindruc k eine s Diplom s de r 
frühottonischen Zeit , wen n nich t di e Ausführun g de s Monogramm s mi t de m 
nicht erkennba r nachgetragene n Vollziehungsstrich , da s eigentümlich e Re -
kognitionszeichen un d di e ungewöhnlich e Befestigungstechni k de s (leide r 
verlorenen) Siegel s Verdach t erweckten . Wi r komme n darau f noc h zurüc k 
und betrachten zunächs t di e Schrift . 

Dabei fäll t auf , da ß di e verlängert e Schrif t de r erste n Zeile , di e Signum -
und di e Rekognitionszeil e sowi e di e Datierun g mi t feinere r bzw . spitzere r 
Feder geschriebe n wurde n al s di e kräftige r wirkend e Schrif t de s Kontextes . 
Doch glaub e ic h nicht , da ß zwe i verschieden e Schreibe r a m Werk e waren . 
Es ha t vielmeh r de n Anschein , al s o b di e Elongat a de r erste n Zeil e sowi e 
das ganz e Eschatokol l vorausgefertig t un d dan n ers t de r Kontex t vo n de r 
zweiten Zeil e a n geschriebe n wurde , un d zwa r mi t Sicherhei t vo n derselbe n 
Hand. Vergleich t ma n si e mi t einwandfreie n Originale n vo n de r Han d de s 
Brun B  -  hierz u wurde n da s DOI . 41 vo n 94 1 Aug . 6  1 0 1, da s DOI . 54 vo n 
943 Jan . 18 1 0 f i , da s DOI . 59 vo n 94 4 Jul i 1 8 1 0 8 , da s DOI . 78 vo n 94 6 Jul i 2 1 1 0 4 

und da s DOI . 85 vo n 94 7 Jan . 15 , desse n erst e beid e Zeile n bi s adiit  vo n 
Brun B  geschriebe n wurden 1 0 5 , herangezoge n - , s o sin d e s nu r wenig e 
Einzelheiten, i n dene n sic h desse n Schrif t vo n de r unsere r Nachzeichnun g 
unterscheidet. Währen d da s Chrismo n durchau s de m vo n Bru n B  gezeichnete n 
ähnelt, is t d a vo r alle m di e verlängert e Schrif t z u nennen , di e -  be i ähn -
licher Gedrängthei t -  i n de n Originale n de s Bru n B  weitau s gerade r un d 
fester gezoge n wirk t al s di e feine , etwa s zitterige , wen n auc h keinesweg s 
unsichere Elongat a de r Nachzeichnung , be i de r i n de r erste n Zeil e da s 
Anfangs-i vo n indiuiduae  ohn e di e sons t üblich e Oberläng e blie b (vgl . 
Abb. 1 ) un d auc h da s be i Bru n B  vorkommend e seh r charakteristische , i n 
weitem Boge n nac h obe n geführt e N  vo n Nouerit  hie r al s gewöhnliche r Klein -

100 Vorbemerkun g z u DOI. 89 (wi e Anm . 2 ) S . 171 . 
1 0 1 H . v . S y b e l / T h . S i c k e l , Kaiserurkunde n i n Abbildunge n Lief . III , Tafe l 1 2 

(künftig zitiert : KUUiA) . 
los Bayerische s Hauptstaatsarchi v München , Kaiserselek t 124 . 
los KUUiA . III , 15 . 

Bayer. HStA . München , Kaiserselek t 125 . 
1 0 5 KUUiA . III , 17 . S i c k e l ha t sein e Bedenke n gege n di e Echthei t scho n i n de r Vor -

bemerkung z u DOII . 49 zurückgezogen . Fü r frdl . Mitteilun g seine r Beurteilun g de s 
von ih m fü r da s Rheinisch e Urkundenbuc h ne u bearbeitete n Stücke s bi n ic h Herr n 
Staatsarchivdirektor Dr . Erich W i s p l i n g h o f f i n Düsseldor f z u Dan k verpflichtet . 



96 Hans Goettin g 

buchstabe erscheint . Sons t abe r sin d di e Buchstabenforme n de r verlängerte n 
Schrift de s Bru n B  al s solch e sowoh l i n de n Schleifenverzierunge n wi e i n 
den et-Ligature n seh r gu t getroffen . 

Dasselbe gil t fü r di e Kontextschrift , di e i m Gegensat z z u sonstige n spä -
teren Nachzeichnunge n ungezwunge n wirk t un d i n de r flachen  Gestaltun g 
des Mittelbande s durchau s de r de s Bru n B  entspricht . Be i diese m werde n 
die hohe n Oberlänge n vo n b,  d,  h  un d 1,  di e i n de m älteste n Stüc k vo n 94 1 
noch sanf t gerunde t nac h recht s obe n ausschwingen , dan n abe r (94 3 un d 944 ) 
in de r fü r di e ältere n ottonische n Diplom e charakteristische n Manie r meis t 
scharf zu r Waagerechte n abgebroche n sind , späte r (94 6 un d 947 ) meh r i n 
einem stumpfe n Winke l nac h recht s obe n geführ t U m di e Nachahmun g 
dieses stumpfe n Winkel s ha t sic h de r Schreibe r unsere r Nachzeichnun g mi t 
Erfolg bemüht , wen n auc h be i ih m di e wei t nac h recht s obe n ausschwingen -
den Oberteil e de r Schäft e vo n b,  d,  h,  1  deutliche r al s be i Bru n B , de r si e 
sicher auc h i n zwe i Züge n schrieb , aufgesetz t erscheinen . De r Federansat z 
wird s o i n de n meiste n Fälle n al s klein e Verdickun g sichtba r (vgl . Abb. 2). 
Die Oberlänge n vo n lang- s un d /  sowi e de r Aufsat z de s c  zeige n di e ein -
fach durchgezogen e Schlinge , di e sic h al s zeittypisc h auc h be i Bru n B  findet. 
Eine ähnlich e Ubereinstimmun g ergib t sic h fü r da s diplomatisch e Kürzungs -
zeichen. 

Von de n Einzelbuchstabe n is t zunächs t da s stet s offen e a  hervorzuheben , 
welches wi e be i Bru n B  fas t durchwe g klei n un d gedrück t ist , abe r noc h 
mehr al s be i diese m verschieden e Forme n aufweist . Offenba r ha t sic h de r 
Nachzeichner mi t diese m Buchstabe n schwe r getan , d a e s nebe n steile m u- a 
auch z u eine m hakige n cc- a komm t (vgl . Abb . 2  Zeil e 4) , da s be i Bru n B 
nicht angetroffe n wird . Sons t abe r finde n sic h nahez u all e Buchstabenforme n 
dieses Kanzleinotar s i n unsere r Nachzeichnun g wiede r mi t Ausnahm e de s h , 
dessen Bogenend e be i Bru n B  stet s u n t e r di e Zeil e abschwingt , hie r abe r 
immer a u f de r Zeil e ende t (vgl . Abb . 3), un d zwa r auc h i n de r verlängerte n 
Schrift de r erste n Zeil e (vgl . Abb . 2; Gandesheim)  un d i n de r Rekognitions -
zeile (archicapellani).  Der  t -Balken, de n Bru n B  noc h manchmal , abe r längs t 
nicht immer mi t eine r Ös e versehe n hat , ist i n DOL  8 9 stets gerade . 

Einige Schwierigkeite n hatt e de r Nachzeichne r offenba r mi t de n Liga -
turen, besonder s vo n et  un d st.  Si e wirke n unecht , d . h. zusammengesetzt , 
da de r Schreibe r a m End e de r durchgezogene n Schling e vo n e-Aufsat z un d 
von s  sichtba r di e Fede r noc h einma l absetzte , s o da ß sic h link s ein e Spitz e 
bildete (vgl . Abb . 3) , währen d Bru n B  di e Ligature n of t schö n gerundet , 
jedenfalls woh l ohn e Absetze n de r Fede r i n eine m Zug e geschriebe n hat . 
Auch findet  sic h i m DOI . 89 besonder s a m Anfan g (Zeil e 2  un d 3 ) st  auc h 
unverbunden, wa s Bru n B , sowei t ic h sehe , imme r vermiede n hat , i m Gegen -
satz z u et,  welche s be i ih m überwiegen d kein e Ligatu r aufweist . S o is t i n 
den DDOI . 41, 5 4 un d 7 8 da s et  stet s unverbunden , währen d i n de n DDOI . 59 
und 8 5 di e cf-Ligatu r mi t j e eine m Beispie l vertrete n ist . De r Nachzeichne r 



/ / 

Abb. 1  DOI . 89. Nachzeichnung des verlor. Or . Diploms von 947 Mai 4 
(Ausschnitt link s oben , Originalgröße ) 

Abb. 2 Desgl . (Ausschnit t recht s oben , Originalgröße ) 



Abb. 3 DOI . 89 (Ausschnit t recht s unten , geringfügig verkleinert ) Aufnahmen : Fotostell e de r Niedersächsische n Staats - und Universitätsbibliothe k 
Göttingen mi t frdl . Genehmigun g de s Niedersächsische n Staatsarchiv s Wolfenbütte l 
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von DO L 8 9 zeig t seinerseit s nebe n vie r unverbundene n (vgl . Abb . 1 , Zeil e 2 : 
constructum; Abb . 2 , Zeil e 4 : Dencthi,  ferne r i n de r Datumzeile : indictione 
und actum)  fün f verbunden e ci-Formen , di e wi e di e et-  un d sf-Ligature n mi t 
Absetzen de r Fede r i n zwe i Züge n gezeichne t sin d un d ähnlic h wi e dies e 
eine nac h link s gerichtet e Spitz e zeigen . 

Abgesehen vo n diese n nich t übermäßi g in s Gewich t fallende n Abwei -
chungen abe r mu ß ma n de m Nachzeichne r de s DOI . 89 zugestehen , da ß e r 
mit de r kau m irgendein e Verkrampfun g verratende n Nachahmun g de r 
Schrift seine r Vorlag e sein e Aufgab e vorzüglic h gelös t hat . Dami t ha t e r 
uns di e Beantwortun g de r Kernfrage , w a n n den n nu n da s Diplo m i n de r 
uns heut e vorliegende n For m hergestell t worde n ist , vo m Paläographische n 
her nich t leich t gemacht . Di e Zeitbestimmun g vo n Nachzeichnunge n gehört , 
wie scho n Sicke l bemerk t hat , z u de n schwierigste n Aufgaben . Doc h glaub e 
ich au f Grun d de r Beurteilun g de s Gesamteindruck s de s Schriftduktu s mi t 
Sicherheit sage n z u können , da ß da s pauschal e Urtei l vo n F o l t z l M , di e 
Nachzeichnung se i i m 12 . Jahrhundert entstanden , durc h nicht s begründe t ist . 
Ich kenn e kein e de r viele n i m 12 . Jahrhundert hergestellte n unechte n Ur -
kunden, i n de r sic h de r Fälsche r nich t doc h durc h irgendwelch e typisch e 
Schriftmerkmale seine r eigene n Zeit , un d se i e s durc h Andeutun g vo n 
Brechungen i n de n Schaftansätze n de r j a imme r besonder s kennzeichnende n 
Mittelbandbuchstaben i , m f n  un d u  ode r de r Böge n vo n b  un d d  ode r i n 
der Oberlängengestaltun g verrate n hätte . I n unsere m DOI . 89 kan n ma n auc h 
bei sorgfältigste r Beobachtun g nicht s dergleiche n feststellen . E s gib t dari n 
nicht de n geringste n Hinwei s au f charakteristisch e Eigenheite n de r sog . 
vorgotischen Minuske l de s ausgehende n 1 1 . un d de s 12 . Jahrhunderts. Viel -
mehr mu ß de r Schreibe r de s DOI . 89, wi e di e lockere , unverkrampft e Nach -
bildung vo r alle m auc h de r Mittelbandbuchstabe n nahelegt , ei n Man n ge -
wesen sein , de r selbs t de r diplomatische n Minuske l de s 10 . Jahrhundert s 
noch verhältnismäßi g nahestand , s o da ß ih m di e Nachzeichnun g eine r Ur -
kundenschrift vo n 94 7 vo m Duktu s he r augenscheinlic h nich t schwe r gefalle n 
ist. Ei n Faktor , de r dabe i unbeding t z u berücksichtige n ist , is t natürlic h auc h 
ein möglicherweis e höhere s Lebensalte r de s Schreibers . Di e Beurteilun g 
seiner Schrif t läß t jedenfall s nu r de n Schlu ß zu , da ß di e Nachzeichnun g nich t 
erst i m 12 . Jahrhundert, sonder n spätesten s z u Begin n de s 1 1 . Jahrhunderts , 
wenn nich t ga r scho n vo r de r Jahrtausendwend e entstande n ist . 

Es bleib t nu n noc h di e Untersuchun g de r diplomatische n Zeichen , i n dene n 
der Nachzeichne r auffallen d vo n seine r Vorlag e abgewiche n ist , un d di e 
Frage de r eigenartige n Besiegelung . 

Sehr schmalbrüsti g i m ganze n is t da s M o n o g r a m m i n de r Signumzeil e 
geraten. E s füll t de n dafü r vorgesehene n freie n Rau m zwische n OTTONIS 

*«• Vorbem . z u DOI . 8 9 (wi e A n m . 2 ) S . 1 7 1 . 

7 Nds . J a h r b . 
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und SERENISSIMI  nich t au s un d is t nähe r a n da s zweit e Wor t herangerückt . 
Auch di e Ausführun g de r vie r Buchstabe n de s Namen s OTTO  wirk t dürfti g 
im Vergleic h z u de n Monogrammzeichnunge n de s Bru n B , w o Schäft e un d 
Balken de r beide n T  kräfti g ausgeführ t un d di e beide n O  al s breit e Rhombe n 
gestaltet sind . I n unsere r Nachzeichnun g sin d di e T-Balke n kur z un d dünn , 
und da s ober e O  wirk t ehe r wi e ei n Flämmche n al s wi e ei n Rhombus , de r 
auch bei m untere n O  seh r schmächti g gerate n ist . Di e Vortäuschun g eine r 
Nachtragung de s Vollziehungsstriche s is t selbstverständlic h nich t versuch t 
worden. 

Ganz ungewöhnlic h abe r is t da s R e k o g n i t i o n s z e i c h e n ausgefallen . 
Bekanntlich setz t nac h 94 0 i n de n königliche n Diplome n ein e Entartun g 
dieses Zeichen s ein , vo n de m di e Notar e nich t meh r wußten , da ß e s au s de r 
Kürzung fü r subscripsi  entstande n w a r 1 0 7 , I n de n vo n Bru n B  geschriebene n 
Diplomen is t dahe r da s verbindend e et  nac h de m Wor t recognovi  bereit s 
weggelassen. Doc h steh t sei n Rekognitionszeiche n noc h recht s nebe n de r 
Rekognitionszeile, ha t als o di e Verbindun g mi t diese r noc h nich t verloren . 
Das Zeiche n ha t auc h noc h di e For m de s „  Bienenkorbesu, de r durc h ei n 
Schriftband mi t pseudotironische n Note n i n dre i Teil e geteil t ist . De r untere , 
die Basis , is t zuers t mi t gekreuzte n Schrägstriche n (DOI . 41), meis t abe r mi t 
schrägen Doppelschlinge n (DDOI . 54, 59 , 78 ) ausgefüllt . Ube r de n mittlere n 
Teil mi t de n „Noten " ha t sic h S i c k e l ausführlic h geäußert 1 0 8 un d fest -
gestellt, da ß Bru n B , u m „de n Schei n z u retten , nac h alte m Brauch e da s SR . 
mit Note n z u versehen , gleic h seine n Vorgänger n di e zuvo r i n Buchstabe n 
geschriebene Recognitionsforme l wiederholen " wollte , abe r stat t de r tiro -
nischen Noten , di e e r nich t meh r beherrschte , nu r di e gekürzte n Anfangs -
buchstaben de r Wort e setzte , au s dene n sic h de r Sat z Brun  (notarius  ode r 
canceliarius) recognovi  et  subscripsi  herauslese n lasse . De r halbrund e Ober -
teil de s „Bienenkorbes " dagege n is t mi t borstenartige n Striche n gefüllt , di e -
wie be i eine r Vogelfede r vo n eine m senkrechte n Kie l ausgehen d -  nac h 
links un d rechts obe n übe r de n Ran d de s Zeichen s hinausgreifen . 

Dieses rech t unschön e Rekognitionszeichen , da s sic h abe r gegenübe r de n 
Signa andere r Notar e de r Zei t immerhi n noc h durc h ein e gewiss e Regel -
mäßigkeit auszeichnet , ha t de r Schreibe r de s DOI . 89 nich t i n diese r For m 
übernehmen wollen . E r ha t sei n Zeiche n zunächs t -  wa s auc h scho n be i 
anderen ottonische n Diplome n de r vierzige r Jahr e vorkomm t un d schließlic h 
unter Ott o II . un d Ott o III . zu m Verschwinde n de s Rekognitionszeichen s über -
haupt führt e -  gan z vo n de r Verbindun g mi t de r Rekognitionszeil e gelös t 

107 Hierüber T h . S i c k e l , Kaiserurkunde n i n Abbildungen , Textban d (1891 ) S . 5 0 
und W . E r b e n , Di e Kaiser - un d Königsurkunde n de s Mittelalter s (Neudr . 1967 ) 
S. 163 . 

los In de r Erläuterun g z u KUUiA . III , 15 , ebda . S . 52 , außerde m W . E r b e n , a.a.O . 
S. 16 8 f . 
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und e s a n da s End e de s Kontexte s gestell t (vgl . Abb . 3) . Al s Muste r abe r 
nahm e r sic h mindesten s teilweis e da s schö n ausgeführt e Sonderzeiche n de s 
ersten Diplom s Ludwig s d . J. fü r Gandershei m vo m 25 . Jan. 87 7 (DLdJ . 3) vor , 
wie bereit s F o l t z richti g erkann t hat 1 0 * . Sei n „Bienenkorb " is t siebenma l 
waagerecht geteil t un d gleich t i m untere n Dritte l eine r Säulenbasi s mi t 
Plinthe. Kehl e un d Wulst , wobe i di e Bodenplatt e mi t eine r Reih e vo n (hie r 
allerdings viereckigen ) Fenster n versehe n ist . I n de r Mitt e de s Zeichen s 
befindet sic h ei n Mauerstüc k vo n dre i Reihe n Steine n un d darübe r da s 
Schriftband mi t de n nich t gan z gena u nachgeahmte n tironische n Note n de s 
Kanzlers Wolfhe r au s de m DLdJ . 3 . übe r eine m weitere n Ban d mi t sinn -
losen Kringel n un d Schlinge n erheb t sic h schließlic h ein e Kalotte , au s de r 
zwölf borstig e Strahle n nac h recht s obe n herausschwingen . Da s Rekognitions -
zeichen unsere s Nachzeichner s stell t als o gewissermaße n ei n Mitteldin g 
zwischen de r klassische n Bienenkorbfor m un d de n i n ottonische r Zei t zu -
nehmend häufige r werdende n reine n Architekturbilder n dar , di e mi t de m 
ursprünglichen Sin n de s Signu m recognitioni s nicht s meh r z u tu n hat ten 1 1 0 . 

Von de m leide r abgefallene n S i e g e l bemerkt e F o l t z 1 1 1 , e s se i „i n 
ganz künstliche r Weise " befestig t worden . Aufgedrückt e oder , besse r gesagt , 
durchgedrückte Siegel , wi e si e i n ottonische r Zei t un d auc h vorhe r aus -
schließlich üblic h waren , wurde n bekanntlic h s o hergestellt , da ß ma n a n de r 
Siegelstelle da s Pergamen t kreuz - ode r sternförmi g einschnitt , di e ent -
stehenden Pergamentzipfe l umbo g un d di e erwärmt e Wachsmasse , dere n 
Vorderseite dan n mi t de m Typa r gepräg t wurde , durc h di e entstanden e 
Öffnung preßte , s o da ß au f de r Rückseit e ei n Widerlage r entstand . Dies e 
Anbringung wa r weitgehen d fälschungssicher ; den n wollt e ma n ei n Siege l 
von eine m echte n Diplo m abnehme n un d au f ei n andere s Pergamen t wi e 
etwa unser e Nachzeichnun g aufbringen , s o wa r die s nu r selte n au f di e 
Dauer möglich , wei l sic h da s Wach s be i Durchtrennun g de r Verbindun g 
des vordere n Siegelkörper s un d de s rückwärtige n Widerlager s kau m meh r 
bündig zusammenfüge n ließ . Ebens o dürfte n di e i n da s Wach s eingeknetete n 
Pergamentzipfel de s Einschnitt s ein e Abnahme de s Siegel s erschwer t habe n 1 1 2 . 

Angesichts diese r Schwierigkeite n un d wei l ein e Siegelfälschun g durc h 
Abformung eine s echte n Siegel s offenba r nich t i n Betrach t gezoge n wurde , 
hat ma n sic h be i unsere r Nachzeichnun g de s DOI . 89 au f gan z ungewöhnlich e 
Art geholfen . Ma n schnit t a n de r Siegelstell e ei n unregelmäßi g kreisförmige s 
Loch vo n ca . 7  cm Durchmesse r i n da s Pergament , schnit t sodan n au s eine m 
anderen Diplo m desse n Siege l mitsam t de m Pergamentstück , au f de m e s 
befestigt wa r (Durchmesse r ca . 7, 5 cm) , herau s un d näht e da s ganz e mi t 

109 Vorbemerkun g z u DOI. 89 (wi e Anm . 2) S . 171 . 
no *über dies e s . T h . S i c k e l , Beiträg e zu r Diplomati k V I (Wie n 1877 ) S . 2 2 f . 
in Vorbemerkun g z u DOI. 89 (wi e Anm . 2) S . 171 . 

Sie sin d dahe r be i Abtrennun g de s Siegel s meisten s mi t abgeschnitte n worden . 

7* 
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weißem Gar n übe r de m Loc h de s Pergament s de r Nachzeichnun g f e s t 1 1 4 

(vgl. Abb. 3). 

Die Frag e is t nun , welche s Siege l ma n i n diese r besondere n Weis e au f 
die Nachzeichnun g aufgebrach t hat . D a e s selbs t abgefallen , als o verlore n 
ist -  nu r wenig e unbeprägt e Wachsbröckche n liege n de r Urkund e heut e los e 
bei - , kan n allei n di e Messun g de s Gegenabdruck s de s Siegelwulste s au f 
dem (be i Faltun g de r Urkunde ) de m Siege l aufliegende n Pergamenttei l 
weiterhelfen. De r Abdruc k ist , d a j a ei n Siege l aufgebrach t wurde , desse n 
Wachs nich t meh r frisc h war , nu r schwac h ausgeprägt , abe r doc h deutlic h 
erkennbar. Di e Messun g de s freie n Raume s zwische n de m Wulstabdruck , 
also de s Durchmesser s de s Siegelstempels , ergib t 5 5 mm. Wen n ma n be -
rücksichtigt, da ß sic h nu r de r ober e Tei l de s Siegelwulste s abgedrück t 
haben kann , dürft e sic h diese s Ma ß noc h u m ei n wenige s verringern . I n 
der Ta t beträg t de r Stempeldurchmesse r de s Königssiegel s Otto s I . 5 3 mm, 
und e s is t natürlic h auc h al s da s Nächstliegend e anzunehmen , da ß ma n da s 
Siegel de s Originaldiplom s au s de m Jahr e 947 , welche s j a ohnehi n nac h Her -
stellung de r Nachzeichnun g überflüssi g wa r un d vernichte t wurde , i n de r 
beschriebenen ungewöhnliche n Weis e au f di e Nachzeichnun g übertrage n 
hat. 

Dem schein t nu n allerding s de r auffallend e Umstan d z u widersprechen , 
daß -  wi e di e Abb . 3  deutlic h zeig t -  da s Siege l au f de m aufgenähte n Perga -
mentstück nicht , wi e z u erwarte n wäre , mi t de m althergebrachte n Kreuz -
schnitt z u vie r Zipfel n ode r Lappen , sonder n mi t Sternschnit t z u ach t 
Zipfeln ode r Lappe n befestig t gewese n ist . Ube r de n Zeitpunkt , wan n de r 
Sternschnitt i n de r ottonische n Kanzle i aufkam , sage n wede r di e gängige n 
Urkundenlehren vo n Harr y B  r  e ß 1 a u / Hans Walter K 1 e  w i  t z un d Wilhelm 
E r b e n noc h di e Siegelkunde n vo n Wilhel m E w a l d un d Eric h K i t t e l 
etwas au s 1 M . Allei n Kar l F o l t z ha t i n seine m frühe n grundlegende n Auf -
satz übe r „Di e Siege l de r deutsche n König e un d Kaise r au s de m sächsische n 
Hause 9 1 1 - 1 0 2 4 " 1 1 5 di e Feststellun g getroffen , da ß de r Sternschnit t i n de r 
Herrscherkanzlei i m Jahr e 97 2 mi t de r Rückkeh r de r beide n Ottonenkaise r 
aus Italie n i n Aufnahm e gekomme n un d zuers t au f de n DDOI L 2 5 un d 2 6 vo m 
17. un d 18 . Aug. 97 2 z u beobachte n sei . F o l t z selbs t ha t dan n allerding s i n 
der Vorbemerkun g z u DOI . 293 mi t Hinwei s au f DO L 29 8 vo m 8 . Juli 96 5 
geäußert, da ß diese s „de n ers t i m Jahr e 967(! ) häufige r werdende n Stern -

1 1 3 Wachsspure n au f de r Rückseit e de s Pergaments , di e übe r di e ausgeschnitten e 
Stelle hinausreichen , deute n darau f hin , da ß man da s rückwärtig e Widerlage r offen -
bar durc h neue s Wach s au f fas t 8 c m Durchmesse r vergrößer t hatte , u m di e Nah t 
zu kaschieren . 

1 1 4 Ubereinstimmen d heiß t e s a n de n einschlägige n Stelle n be i Behandlun g de r sog . 
aufgedrückten Siege l lediglich : „Befestigun g durc h Kreuz- ode r Sternschnitt" . 
Neues Archi v f . alt. dt . Geschichtskunde 3, 1878, S . 10-45; hie r S . 16 Anm. 2. 
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schnitt" a u f w e i s e 1 1 6 . Hätt e als o unser e Nachzeichnun g da s Originalsiege l 
von 94 7 getragen , s o hätte n wi r hie r de n bishe r älteste n Bele g fü r di e Ver -
wendung de s Sternschnitte s i n de r königliche n Kanzlei . Dabe i is t freilic h 
für di e Angabe n vo n F o l t z i n Rechnun g z u stellen , da ß Beobachtunge n 
dieser Ar t nu r a n Diplome n gemach t werde n können , be i dene n da s Siege l 
abgefallen ist , nich t abe r a n solche n mi t intakte n Siegeln , vo n dene n etlich e 
durchaus scho n einig e Jahrzehnt e frühe r mi t Hilf e de s Sternschnitt s befestig t 
worden sei n können . 

Sollte ma n sic h jedoc h nich t daz u entschließe n können , ein e Verwendun g 
des Sternschnitt s vo r de r Mitt e de r sechzige r Jahr e de s 10 . Jahrhundert s 
anzunehmen, blieb e nu r noc h di e Möglichkeit , da ß ma n i n Gandersheim , u m 
die Nachzeichnun g mi t eine m echte n Herrschersiege l versehe n z u können , 
ein Diplo m Otto s II . geopfer t h ä t t e m . Den n allei n de r erst e Kaisersiegel -
stempel Otto s IL , de r nu r a n zwe i Diplome n vo n 96 8 vorkommt , ha t eine n 
Durchmesser vo n 5 5 mm, de r zweite , vo n 970-97 2 belegt e Kaisersiegel -
stempel abe r eine n solche n vo n 5 7 mm 1 1 8 , währen d all e sonstige n Stempel , 
sowohl di e de r Kaiserzei t Otto s I . wi e auc h di e weitere n Stempe l Otto s II . 
und Otto s III. , eine n z . T. bedeuten d größere n Durchmesse r au fwe i sen u * 
Doch halt e ic h dies e zweit e Möglichkei t -  nich t zuletz t auc h au f Grun d de r 
oben beschriebene n Messun g de s Gegenabdruck s -  fü r wenige r plausibel . 
Die größer e Wahrscheinlichkei t ha t vielmeh r fü r sich , da ß ma n di e Nach -
zeichnung mi t de m Originalsiege l vo n 94 7 versehe n ha t un d diese s bereit s 
mit Sternschnit t befestig t gewese n war , was , wi e gesagt , al s erste r Bele g 
für dies e Techni k angesehe n werde n müßte . 

IV. Ergebniss e 

Ein überraschende r Fun d vo n zwe i bishe r unbekannte n Gandersheime r 
Urkunden au s de n Jahre n 13 1 6 un d 131 8 i m Klosterarchi v Wienhausen , durc h 
den de r bishe r unerklärt e Ortsnam e Lahtnathorpe  i n de r erste n große n Be -
sitzbestätigung Otto s I . fü r Gandershei m vo n 94 7 al s Lachendor f Lkr . Cell e 

1 1 8 (Wi e Anm . 2 ) S . 410. Ott o P o s s e , Di e Siege l de r deutsche n König e un d Kaiser , 
Bd. 5  (1913 ) ha t S . 14 4 di e Bemerkunge n vo n F o l t z nebeneinande r kommentarlo s 
und wörtlich übernommen , ohn e auf dies e Widersprüchlichkei t hinzuweisen . 

1 1 7 Ma n könnt e dabe i etw a auc h a n ein e de r persönliche n Schenkungsurkunde n fü r 
weibliche Angehörig e de s Herrscherhause s denken , vo n dene n mehrer e (auße r de m 
bekannten Purpurrotulu s de r sog . Heiratsurkund e de r Kaiserin Theophanu [DOII . 21] 
z. B. DOII . 76 un d DOII . 202 a , vgl . H . G o e t t i n g , Zu m Schenkungsdiplo m Otto s IL 
für Theophan u übe r de n Königshof Belecke , in : Archi v f . Diplomati k 21 , 1975 , S . 231 ) 
im Erbgang in s Gandersheime r Archi v gelang t waren , fü r da s Reichsstif t selbs t abe r 
keinen unmittelbare n Wer t meh r besaßen. 

» 8 K . F o l t z (wi e Anm . 115 ) S . 34f. ; Abbildunge n be i O . P o s s e (wi e Anm . 116 ) 
Bd. 1  (1909 ) Tafe l 8 , Nrr . 3 un d 4 . 

1 W K . F  o  11 z  (wi e Anm . 115 ) S . 30-41; Abbildunge n be i O , P o s s e (s . d . vorig e Anm. ) 
Tafeln 7-9 . 
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identifiziert werde n konnte , ga b de n Anlaß , da s nu r i n eine r interpolierte n 
Nachzeichnung überliefert e DOI . 89 nac h Zeitstellun g un d Fälschungszwec k 
zum erstenma l inhaltlic h un d paläographisc h z u untersuchen . Dabe i zeigt e 
die Prüfun g de r innere n Merkmale , daß , wi e scho n de r Herausgebe r de s 
DOL 8 9 vermutete , tatsächlic h de r ursprünglich e Tex t i m wesentliche n er -
halten un d nu r ein e Interpolatio n de r Besitzlist e de r Grun d gewese n war , 
das ursprünglich e Diplo m Otto s I . z u vernichte n un d durc h ein e Nachzeichnun g 
zu ersetzen . I n welche m Umfan g un d z u welche m Zwec k di e Interpolatio n 
vorgenommen wurde , war jedoc h bishe r nich t geklärt . 

Der Vergleic h mi t de r zweite n umfassende n Besitzbestätigun g desselbe n 
Herrschers vo n 95 6 läß t nu n erkennen , da ß di e Besitzaufzählun g de r Nach -
zeichnung de s DO L 8 9 von angeblic h 94 7 d r e i G ü t e r k o m p l e x e m e h r 
enthält al s di e u m neu n Jahr e jünger e de s DOI . 180 . S i e ware n es , di e i n 
die sons t i n de r Sach e übereinstimmend e Besitzlist e nachträglic h einge -
schoben wurden , un d zwa r zwe i angeblich e Schenkunge n de s Herzog s Liu -
dolf z u Dencthi  un d Lahtnathorpe  un d di e Schenkun g eine s predium  in  Fresia 
von seite n de r Königi n Mathilde . Fü r dies e i n de r Besitzbestätigun g vo n 95 6 
noch nich t enthaltene n Schenkungen , di e entwede r überhaup t nich t besonder s 
beurkundet ware n ode r dere n Beurkundunge n au f irgendein e Weis e i n Ver -
lust gerate n waren , ha t ma n sic h mi t de r Interpolatio n i n di e ursprünglich e 
Besitzbestätigung vo n 94 7 eine n urkundliche n Rechtstite l verschaffe n wollen . 

Das vo n de r Königi n Mathild e zwische n 95 6 un d 96 8 geschenkt e predium 
in Fresia  ist , d a e s ni e wiede r erwähn t wird , offenba r frühzeitig , wahrschein -
lich noc h i m 1 1 . Jahrhundert , de m Stif t wiede r verlorengegangen . Vo n de n 
beiden Schenkunge n i n Dencthi  un d Lahtnathorpe,  di e i n Wirklichkei t Reichs -
gutübertragungen waren , wa r di e de r Mar k Denkt e a n de r Ass e i m Lkr . 
Wolfenbüttel zweifello s di e bedeutendste . Si e mu ß jedenfall s gege n End e 
der Regierungszei t Otto s d . Gr . a n Gandershei m übergebe n worde n sein , d a 
die Übertragun g de r Zehnte n i n de n zugehörige n Orte n durc h Bischo f Bern -
hard vo n Halberstad t i m Jahr e 96 5 woh l al s ergänzend e Maßnahm e an -
gesehen werde n muß . De r Besit z de r Villikatio n Denkt e is t späte r urkundlic h 
vielfach bezeug t un d verblie b bi s zu r Aufhebun g de s Stifte s i m Jahr e 181 0 
bei Gandersheim . 

Dagegen wa r de r Gandersheime r Besit z i n de r Mar k Lahtnathorpe,  als o 
der Villikatio n Lachendor f Lkr . Cell e i n de r südliche n Lüneburge r Heide , 
bis z u de r kürzliche n Auffindun g de r Urkunde n übe r ihre n Verkau f a n da s 
Kloster Wienhause n z u Begin n de s 14 . Jahrhunderts völli g unbekannt . Wan n 
genau di e Schenkun g erfolgte , wisse n wi r nicht . Doc h mu ß e s woh l noc h i n 
der spätottonische n Zei t gewese n sein , d a di e Nachzeichnun g de s DOI . 89 
aus paläographische n Gründe n nich t vie l späte r anzusetze n ist . 

Beide Reichsgutübertragunge n ha t nu n de r Interpolato r de s ursprüngliche n 
DOI. 89 bemerkenswerterweis e nich t al s königlich e Schenkunge n ausgegeben , 
sondern ha t si e i n di e Bestätigun g de r Erstausstattun g de s Stifte s durc h Her -
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zog Liudol f nac h de r Mitt e de s 9 . Jahrhunderts hineingeschmuggelt . Die s 
geschah woh l nich t ohn e di e Absicht , de n Besit z älte r erscheine n z u lasse n 
als e r wirklic h war , ebe n al s Eigenbesit z de s Stifte s au s de r Gründungszeit , 
nicht al s später e Übertragunge n vo n Reichsgu t i n di e Verwaltun g de s Reichs -
stifts, di e vielleich t unte r gewisse n Vorbehalte n erfolg t waren . Di e un -
datierte sog . Älter e Gründungsurkunde , di e au f de r echte n Traditions -
urkunde Herzo g Liudolf s aufbauen d mi t andere r Zielrichtun g di e Anfäng e 
des Stifte s darstelle n wollt e un d di e wi r entgege n frühere n Annahme n au f 
Grund erneute r Schriftuntersuchunge n spätesten s i n de n Anfan g de s 1 1 . Jahr -
hunderts, wen n nich t noc h i n da s End e de s 10 . Jahrhunderts z u setze n haben , 
hatte wede r Denkt e noc h Lachendor f erwähnt . U m die s nachzuholen , ha t 
man offenba r nu r weni g späte r da s ursprünglich e Diplo m Otto s I . vo n 94 7 
durch di e Nachzeichnun g ersetzt , u m i n desse n Bestätigun g de r Ganders -
heimer Besitzunge n nebe n de r Mathildenschenkun g i n Frieslan d di e beide n 
genannten Ort e al s Gründungsgüte r einzufügen . Diese m Beispie l folgt e dan n 
der Fälsche r de r sog . Jüngere n Gründungsurkund e vo n ca . 1200 , al s e r a n 
der gleiche n Stell e (in)  Dengdia  marcu  et  Lachtiandorp  marcu  i n sein e an -
gebliche Traditio n Herzo g Liudolf s einreihte . 

Auch da s echt e DOI . 18 0 is t vo n diese r Tenden z nich t gan z unberühr t ge -
blieben. Dor t verändert e ma n da s Wor t L  o  theria  (marca),  unte r de r di e 
Mark Lutte r a m Barenberg e z u verstehe n ist , später , möglicherweis e ers t i m 
12. Jahrhundert , z u Latheria  (marca).  Dami t sollt e siche r de r inzwische n 
erworbene Besit z i n Lachendor f gemein t sein , de n auc h di e Nachzeichnun g 
des DOI . 89 de r Gründungsausstattun g Herzo g Liudolf s zugeschriebe n hatte . 

Daß Gandershei m tatsächlic h ein e Villikatio n Lahtnathorpe/Lachtiandorp 
nördlich de r mittlere n Alle r besesse n ha t un d da ß si e auße r Lachendorf , w o 
sich woh l de r Hauptho f befand , auc h Besit z i n de n Orte n Gockenholz , ver -
mutlich Beedenboste l un d Jarnse n sowi e i n de m abgelegene n Wrested t süd -
lich vo n Uelze n umfaßte , erfahre n wi r ers t au s de n Urkunden , mi t de m da s 
Reichsstift si e z u Begin n de s 14 . Jahrhunderts a n da s Zisterzienserinnen -
kloster Wienhause n verkaufte . De n Anla ß bo t di e -  dan n durc h de n Paps t 
nicht genehmigt e -  Wah l de r Wienhäuse r Nonn e Richenza , eine r wei -
fischen Prinzessin , zu r Äbtissi n vo n Gandersheim , währen d de r eigentlich e 
Grund sicherlic h i n de r Tatsach e lag , da ß de r wei t entfernt e Außenbesit z 
zu jene r Zei t seine n Wer t fü r da s Reichsstif t längs t verlore n hatt e un d au f 
die Daue r vo n ih m nicht gehalten werde n konnte . 

Die Zeitstellun g de r Nachzeichnun g vo n DOI . 89 ergib t sic h au s de m 
paläographischen Befund . Di e ungezwungen e Nachahmun g de r vo n de m 
Notar Bru n B  i m Jahr e 94 7 geschriebene n diplomatische n Minuske l läß t e s 
als ausgeschlosse n erscheinen , da ß da s heut e vorliegend e DOI . 89, wi e F o l t z 
annahm, ers t i m 12 . Jahrhunder t geschriebe n worde n wäre . De r Nach -
zeichner mu ß de r diplomatische n Minuske l de r ottonische n Zei t noc h nahe -
gestanden haben , un d wen n e r sic h nich t wahrscheinlic h verschriebe n un d 
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so di e Forme l hoc  regalitatis  nostrq  precepto  firmamus  auseinandergerisse n 
hätte un d wen n e r nich t i n de r Gestaltun g de s Signum s un d vo r alle m de s 
Rekognitionszeichens vo n seine r Vorlag e abgewiche n wäre , hätt e auc h de r 
geschulte Diplomatike r Schwierigkeite n gehabt , di e Urkund e au f de n erste n 
Blick al s Nachzeichnun g z u erkennen . 

Doch macht e scho n di e spätesten s nac h seine m Verlus t erkennbar e nach -
träglich vorgenommen e Aufbringun g de s Siegel s da s Stüc k verdächtig . Da ß 
dieses Siege l trot z de s ungewöhnlic h frühe n Vorkommen s de r Befestigun g 
durch Sternschnit t woh l nu r da s Originalsiege l vo n 94 7 gewese n sei n kann , 
dürfte dies e Untersuchun g ebens o wahrscheinlic h gemach t habe n wi e di e 
Tatsache, da ß di e Herstellun g de r Nachzeichnun g un d di e Vernichtun g de s 
ersten Diplom s Otto s d . Gr . fü r Gandershei m bereit s etw a 5 0 bi s 6 0 Jahr e 
später, als o nich t ers t i m 12 . Jahrhundert, erfolgte . 

Anhang 
DOI. 89. DOI . 180 . 

947 Mai 4 , Werla. 95 6 April 21 , Werla . 

(C.) *  I n nomin e sancta e e t indivi -
duae trinitatis . Ott o divin a favent e 
dementia rex . Noveri t omniu m fi-
delium nostroru m praesentiu m sci -
licet e t futuroru m industria , qualite r 
nos remunerationi s aeterna e caus a 
monasterium Gandeshei m nuncupa -
tum x  i n honor e sancta e Maria e e t 
omnium sanctoru m a  nostri s con -
structum progenitoribu s nostr i inmu -
nitate patrocini i donamus , sanctimo -
nialibus eiusde m cenobi i electioni s 
arbitrium concedente s omniaqu e a 
predecessoribus nostri s regibu s illu c 
collata (Luduuuic o scilioe t predi a 
in villi s Tennisted i e t Herik i e t Bli -
therstedi cu m familii s ceterisqu e Om -
nibus su i appenditii s i n pag o Suthu -
ringa i n comitat u cu i tun c tempori s 
Otto prefuit , e t a b Arnulf o proprie -
tates i n villi s Cruh t e t Kalechei m 
nominatis ill o tradita s e t a  proav o 
nostro Liutulfo , qu i prelibatu m con -
struxerat monasterium , quicqui d i n 
confinio villaru m infr a nominatarum , 

(C.) *  In nomin e sancta e e t individua e 
trinitatis. Ott o de i grati a rex . Notu m 
sit igitu r omnibu s fidelibu s nostri s 
praesentibus scilice t e t futuris , quo -
modo Liutolfu s proavu s noste r du x 
Saxonum *  quodda m monasteriu m 
in loc o Gandereshei m noncupat o 
construxit cu m venerabil i eiu s con -
iuge Ota , primordiu m igitu r eius -
dem constructioni s affirman s cu m 
filia vel o consecrat a qua m de i ser -
vitio ibide m mancjipavit , simulqu e 
cum e a traden s doti s nomin e quic -
quid praedi i habui t i n Gandereshe -
mia marc u e t i n Riudier a marc u e t 
in Aluung a marc u e t i n Lotheri a mar -
cu. Postqua m aute m memoratu s du x 
migravit a  secul o eiusqu e venera -
bilis coniun x viduat a remansit , fili i 
eorum duce s Bru n e t Ott o adierun t 
Ludouuicum venerabile m rege m qu i 
sororem eoru m a b ei s i n matrimoni -
um acceperat , e t tradiderun t e i su -
pramemoratum monasteriu m quo d 
Liutolf genito r eoru m inprimi s edifi -
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id es t Gandesheim , Riudiun , Al -
uungun, Dencthi , Lahtnathorpe , pro -
prietatis habui t datum , e t a b eiu s 
coniuge Od a villa m Uuanzlou o cu m 
omnibus illu c iur e pertinentibu s e t 
ab av o nostr o Otton e villa m Hullan -
stedi cu m omnibu s appendicii s sui s 
tradita) ho c regalitati s nostr Q <cur -
tes etia m Herrihusu n e t Feldbik i cu m 
omnibus e o pertinentibu s qua s dom -
nus a c genito r noste r Heinricu s re x 
prefato dedi t monasterio , cu m predi o 
illuc a  domin a a c matr e nostr a Mah -
thilda regin a i n Fresi a collato ) pre -
cepto firmamus.  Tradimu s insupe r 
earundem victu i sanctimonialiu m 
quicquid proprietati s actenu s habui -
mus i n vill a Mundulinghei m i n pag o 
Hatteri i n comitat u Erenfridi . Iube -
mus quoqu e u t nullu s come s ve l 
alius quislibe t exacto r iudiciaria m 
potestatem ve l fred a exigend a se u 
mansiones ve l parata s facienda s i n 
eiusdem monasteri i locis , nis i e x 
consensu eiusde m monasteri i abba -
tissQ, haber e presumat , e t homine s 
illius abbatiss Q siv e liber i se u serv i 
nulla iudiciari a coerceantu r potesta -
te, se d i n pr^senti a eiusde m abba -
tissQ advocat i eoru m rectitudine m 
adquirant e t cQteroru m perficiant . E t 
ut hae c auctorita s nostr a firma  per -
maneat e t pe r futur a tempor a a  fide -
libus nostri s meliu s observetur , ma -
nu propri a subtu s ea m finnavimus 
et anul i nostr i impression e sigillar i 
iussimus. 
* Signu m domn i Ottoni s Serenissim i 
regis. « 
* Bru n cancellariu s advice m Fridu -
X 

rici archicapellan i recognovi . * 
Data IUI . nona s maia s ann o domini -
cae incarnationi s DCCCCXLVI , in -
dictione II , ann o ver o domn i Ottoni s 

care coepit , cu m omnibu s qu Q a d 
idem monasteriu m iur e a c legitim e 
pertinere videntur , e o videlice t ra -
tionis tenor e u t praefatu m monaste -
rium regi o sublevaretu r munimin e e t 
sanctimoniales femine . ibide m de o fa -
mulantes i n eiu s e t deincep s succe -
dentium consisteren t patrocini o re -
gum. Quo d ill e desideriu m gratante r 
accepit atqu e auctoritat e regal i con -
cessit, easde m sanctimoniale s pote -
statem haber e inte r illa s quamcum -
que vellen t eligere , e t electione m 
nullo inquietante , se d imperial i auc -
toritate ea s protegent e pe r cunct a 
seculorum curricul a firmam  e t invio -
labilem teneant ; deind e concessi t 
omnes mercatore s a  Ren o usqu e a d 
Albiam e t Sal e transeunte s a d usu s 
sanctimonialium ib i degentiu m cen -
sum thelone i persolvere . Poste a ver o 
tradidit a d saep e dictu m monaste -
rium i n pag o qu i vocatu r Suththu -
ringa, i n comitat u Vuillihelm i quic -
quid habui t i n Tennistet i e t i n Herik i 
et i n Bliderusteti , a c deind e dotavi t 
venerabilem socru m sua m Ota m qu Q 
fundatrix extiti t monasteri i pos t obi -
tum seniori s eiu s Liutolfi , traden s e i 
in pag o Norththuring a dict o i n co -
mitatu Theoderic i i n loc o qu i dicitu r 
Uuanzleua noncunpato , quandi u su -
perstes i n ha c vit a remansisset ; pos t 
obitum ver o eiu s absqu e contradic -
tione heredu m eiu s concessi t aucto -
ritate regal i eande m hereditate m iur e 
perenni monasteri o i n proprietate m 
pro remedi o animaru m piissimoru m 
antecessorum augustoru m e t o b eiu s 
mercedis augmentu m ne c no n pr o 
dilecta coniug e su a Liutgarda . Huiu s 
igitur venerabil i exempl o provocatu s 
Arnolfus re x tradidi t a d ide m mona -
sterium i n beneficiu m pe r interven -
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piissimi regi s XI ; actu m Uuerlahan ; tu m coniugi s su e Ota e ne c no n e t 
in dei nomin e felicite r amen . Hildigard e veneranda e nepti s eiu s i n 

elemosinam div § memoria e av i su -
ae(!) Ludouuic i regi s genitorisqu e 
eius Karlomann i regi s ne c no n pr o 
beatissimorum regum , videlice t Lu -
douuici e t Karol i patruoru m eius , 
commemoratione anime^qu e eiu s re -
medio a d usu s ancillaru m de i ibide m 
domino sanctisqu e eiu s divin a obse -
quia di e noctuqu e persolventiu m 
quicquid habui t i n Cruf t e t i n Calech -
heim e t i n Hliurith i i n comitat u Ir -
menfridi. Deind e tradidi t Ott o du x 
in Hullanstet i e t Heinricu s re x tra -
didit i n Veltbecch i e t i n Herrihuson . 
- Hae c igitu r omni a que _ praesent i 
scripto continentu r concessa , no n 
tantum auctoritat e regal i concedimus , 
sed cu m hi s qu Q i n Mundilinchei m 
habuimus, augmentamus . E t s i per -
sona quQlibe t posteroru m nostroru m 
vel aliorum , quo d minim e for e cre -
dimus, ho c nostra e concessioni s prae -
ceptum irrumper e temptaveri t e t vio -
landum decreverit , de i omnipotenti s 
iram incurrer e s e null o mod o dubite t 
et cora m iust o iudic e i n tremend o 
examinis di e s e ratione m ind e reddi -
turum. E t u t hê c auctorita s nostra e 
concessionis firmio r habeatu r e t pe r 
futura tempor a meliu s observetu r ve -
riusque credatur , man u propri a no -
stra subte r ea m firmavimu s e t anul i 
nostri impression e signar i iussimus . 
* Signu m domn i Ottoni s invictissim i 
regis. * 

« Liutolfu s cancellariu s advice m Bru -
nonis archicapellan i recognovi . «  Ac -
tum in Uuerlahu ; felicite r amen . 
Data XI . ka L mai . ann o incarnationi s 
domini DCCCCLVI , indiction e XI I I a

t 

regnante pi o rege Otton e ann o XXI . 



Grundherrschaft und Freiheit 
Entstehung und Entwicklung der Hägergerichte i n Südniedersachse n 
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1. Einleitung: Di e Begriff e Grundherrschaf t un d Freiheit , Proble m de r Rodungsfreiheit , 
Die Bedeutun g de s Worte s Hage n (Seit e 107) . -  2 . Ursprun g un d Alte r de r Häger -
gerichte (Seite 128). -  3 . Die grundherrschaftliche Struktu r der Hägergerichte (Seit e 140). -
4. Di e Hägerding e al s Gerichtsgemeinde n (Seit e 157) . -  5 . Di e Begründe r un d erste n 
Grundherren de r Hägergerichte (Seit e 174) . - 6 . Hagen un d Stad t (Seit e 187) . 

1. Einleitun g 

Etie Grundherrschaf t wa r de r bestimmend e Fakto r fü r di e ländlich e Sozial -
struktur währen d de s Mittelalter s un d auc h noc h währen d de r frühe n Neuzeit , 
also gro b gerechne t fü r ei n Jahrtausen d europäische r Sozialgeschicht e vo m 
8. bi s zu r erste n Hälft e de s 19 . Jahrhunderts. Di e Konture n ihre r Anfäng e 
verschwinden i m Dunke l de s Frühmittelalters , fü r Niedersachse n i n de r 
sächsischen Zei t vo r de r Eingliederun g i n da s Frankenreich . Manche s deute t 
darauf hin , da ß di e Eroberun g durc h Einwandere r au s Nordalbingien , welch e 
als Oberschich t ode r Herrenschich t ihr e Herrschaf t übe r di e unterworfen e 
ansässige Bevölkerun g aufrichteten , vo r alle m fü r di e Entstehun g de r großen , 
herausragenden Grundherrschafte n ausschlaggeben d w a r 1 . Nac h de r Chri -
stianisierung un d de r daraufhi n einsetzende n Ausstattun g de r Kirch e mi t 
Grundbesitz trate n auc h Bistümer, Stifte r un d Klöste r al s Grundherre n auf . 

Was is t Grundherrschaft ? Grundherrschaf t is t di e Herrschaf t übe r Menschen , 
bezogen au f bestimmt e Besitzeinheite n vo n Grun d un d Boden , konkre t ge -
sprochen au f bestimmt e bäuerlich e Wirtschaftseinheite n wi e Hufe n un d ihr e 
Unterteilungen sowi e di e dazugehörige n Höf e un d Hofstellen . Nac h heutige m 
Sprachgebrauch vereinigt e di e Grundherrschaf t öffentlich e un d private , poli -

1 Zusammenfassen d jetz t W . L a m m e r s , Di e Stammesbildun g be i de n Sachsen . 
In: Weg e de r Forschun g Bd . L, 1967 , S . 305-311; M . L i n t z e l , Rech t un d Ver -
fassung i n Sachsen . In : Ausgewählt e Schrifte n Bd . 1 , 1961 , S . 35 3 u . 356 ; F . L ü t g e , 
Gesch. d . deutsche n Agrarverfassung , e 1968, S . 56 ; vgl . Widukin d vo n Corve y I . 1 4 
und Rudol f vo n Fuld a (Quelle n z . Gesch . d . sächs . Kaiserzeit , ed . A . Baue r un d 
R. Rau , 1971 , S . 4 3 un d S . 12-13) . -  Di e Grundherrschaf t dürft e als o bereit s vo r de r 
Eroberung Sachsen s durc h Kar l de n Große n i n Niedersachsen , vo r alle m i m ost -
fälischen Bereic h bestande n haben . 
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tische un d wirtschaftlich e Funktionen . Si e basiert e au f de r Treueverpflichtun g 
der Grunduntertänigen , welche r di e Schutzpflich t de s Herr n -  i m besondere n 
der Rechtsschut z i m Rahme n eine r niedere n Gerichtsbarkei t un d de s Hof -
rechts -  gegenüberstand . Auc h di e ältere n Hägergerichte , mi t dere n Herkunf t 
aus de r Grundherrschaf t wi r un s noc h beschäftige n werden , bewahre n al s 
zentrales Elemen t di e Treue - un d Schutzbeziehun g zwische n Bauer n un d 
Grundherrn i n ihre n Rechtsaufzeichnungen 2. De r Grundher r wa r i n de m nac h 
Hofrecht zusammentretende n Gerich t de r Lite n Richte r ode r setzt e de n 
Richter ein . Di e Befugniss e diese r Gericht e beschränkte n sic h meis t au f di e 
freiwillige Gerichtsbarkei t i m Hinblic k au f Güterübertragunge n be i Erbfal l 
oder Verkauf 8. 

Als de r modern e Territorialstaa t sei t de m Spätmittelalte r überal l au f 
dem Land e durc h sein e Verwaltungs - un d Gerichtsorganisatio n präsen t wurde , 
trat di e Bedeutun g diese r Grundvorstellunge n vo n Treu e un d Schut z meh r 
und meh r zurück , wen n si e auc h i n eine r veräußerlichte n For m bi s i n da s 
18. Jahrhundert fortbestanden . Di e Gerichtsaufgabe n de r ältere n Grundherr -
schaft übernahme n di e landesherrliche n Beamten . Abgabe n un d Dienstleistun -
gen a n de n Grundherr n rückte n einseiti g i n de n Mittelpunk t de r Beziehunge n 
zwischen Herr n un d Bauer . De r Fortfal l de r Wechselbeziehun g gegenseitige r 
Leistung lie ß di e Grundherrschaf t fü r di e Bauer n zu r Bedrückung , wenigsten s 
zu eine r überflüssige n Belastun g werden , dere n Umfan g e s z u verringer n 
galt, wenn ma n si e scho n nicht ganz abschütteln konnte 4 . 

2 O . B r u n n e r , Lan d u . Herrschaft , «1965 , S . 253-254,262; H a n n s H u b e r t 
H o f m a n n , Bauer n un d Herrschaf t i n Franken . In : Deutsche s Bauerntu m i m 
Mittelalter (Weg e de r Forschun g Bd . 416), 1976 , S . 434-435 ; L ü t g e , wi e Anm . 1 , 
S. 46. S . unte n S . 172 . -  Di e Wort e „Grundherr " un d „Grundherrschaft " lasse n sic h 
bis in s 14 . Jahrhundert zurückverfolge n (Grimm s Wörterb . Art . Grundherr) . I n süd -
niedersächsischen Quelle n überwo g di e Bezeichnun g „Gutsherr" , z . B, „hegersche r 
gutsherr" (Grimm , Weistüme r Bd . 4  S . 671) . De n früheste n Bele g fü r „Grundherr * 
habe ic h ers t au s de m Jah r 178 6 gefunde n (HSt A Hannover , Hild . Br . 3 , 1  Nr . 14 0 = 
justificatio appellationi s de s Gastwirt s Magnu s Metzler) . -  Ein e klare , definito -
rische Eingrenzun g i n rechtliche r un d wirtschaftliche r Hinsich t ha t ers t di e wissen -
schaftliche Literatu r de s 19 . un d 20 . Jahrhunderts versucht . De n heut e i n de r For -
schung herrschende n Begrif f „Grundherrschaft " ha t weitgehen d de r Wirtschafts -
historiker Friedric h Lütg e geprägt , de r ih n auc h gegenübe r frühere n un d gegen -
wärtigen Bedenken  verteidig t hat . Lütg e ha t unte r de m Einflu ß Ott o Brunner s 
sehr starke s Gewich t au f da s Momen t de r Herrschaf t gelegt . Seine r Begriffsprä -
gung folg t auc h diese r Aufsatz . 

» L ü t g e , wi e Anm . 1 , S . 53 , 55 . -  Eine n gute n Einblic k i n di e Gerichtsau f gaben de r 
Latengerichte gebe n di e Gerichtsprotokoll e de r Hildesheime r Meierding e au s de m 
16.-18. Jahrhundert, z.B . de s Moritzstift s (HSt A Hannover , Hild . Br . 4  Nr . 509-515) . 
Für da s Michaeliskloste r s . H.-D . 1 1 1 e  m a n n , Bäuerlich e Besitzrecht e i m Bistu m 
Hildesheim, 1969 . Da s Mainze r Villikationsgerich t i n Geisma r be i Göttinge n besa ß 
anscheinend auc h di e Niedergerichtsbarkei t (H . T  ü t k e  n , Gesch . de s Dorfe s un d 
Patrimonialgerichtes Geismar , 1967 , S . 197) . 

4 Seh r deutlic h wir d da s a n de n Auseinandersetzunge n de s Hildesheime r Moritz -
stiftes mi t seine n Meier n i n Esperde , di e sic h weigerten , di e schuldige n Zins -
leistungen nac h de m 30jährige n Krie g z u entrichte n (HSt A Hannover , Hild . Br . 4 
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Die i n de n Quelle n de s Früh - un d Hochmittelalter s a m deutlichste n her -
vortretende For m de r GrundherTschaf t is t di e „villicatio" . Si e is t gekenn -
zeichnet durc h de n Hauptho f i n unmittelbare r Han d de s Grundherr n (i m 
Hochmittelalter meis t i n de r Größ e vo n etw a 5  Hufen) , bewirtschafte t vo n 
einem „villicus " ode r z u deutsc h „Meier" , umgebe n vo n eine r meh r ode r 
minder große n Zah l a n Litenhufe n ode r -stellen . Meis t la g di e Villikatio n 
in eine m Dorf , braucht e abe r keinesweg s ei n Dor f allei n z u umfassen , viel -
mehr konnte n auc h mehrer e Villikatione n i n eine m Dor f auftreten , wi e 
auch ein e Villikatio n übe r ei n Dor f hinausgreife n konnte . Di e geistliche n 
Grundherrschaften, vo r alle m i m Bistu m Hildesheim , habe n ihr e Verfassun g 
und ihr e spezifische n Züg e a m längste n bewahr t -  woh l ein e Folg e de s i m 
kirchlichen Bereic h besonder s ausgeprägte n Konservatismu s un d de r Sorg e 
um de n of t weitgestreute n Besitz , de m ma n kein e Änderun g de r einma l 
gefundenen Verfassungsfor m zuzumute n wagte 5 . 

Die vo n de n Grundherre n abhängige n Bauern , Lite n ode r z u deutsc h Late n 
genannt, ha t di e rechtsgeschichtlich e Literatu r al s „  Halbfreie * charakterisiert . 
Man ha t dami t einerseit s ihr e nieder e rechtlich e un d sozial e Stellun g gegen -
über de n Vollfreie n mi t uneingeschränkte m Eigentumsrecht , anderseit s ih r 
besseres Besitzrech t i m Vergleic h z u de n woh l meis t landlose n „servi " an -
deuten wollen . Auc h al s Gliede r de r Dorfgemeind e un d de r nac h Hofrech t 
zusammentretenden Gerichtsgemeind e besaße n si e ein e gehoben e Rechts -
position 6. De r Begrif f de r „  Halbfreiheit" is t i n de r Wissenschaf t au f Wider -
spruch gestoßen , wei l sic h Freihei t natürlic h nich t i n Bruchzahle n ausdrücken , 
sondern sic h i m Mittelalte r allenfall s a m jeweilige n Einzelfal l beschreibe n 
läßt. Jedoc h ha t de r Begrif f de r Halbfreihei t insowei t sein e Berechtigung , al s 
er andeutet , da ß e s zwische n Freihei t un d Unfreihei t Abstufunge n gab : ei n 
Sachverhalt, au f de n i m Zusammenhan g mi t de n Häger n zurückzukomme n 
sein wird 7 . Di e Lite n bearbeitete n gege n eine n bestimmte n Zins , ursprünglic h 

Nr. 6 7 S . 39) . Aud i di e Häge r de s de m Stif t gehörende n Hägerding s z u Esperd e 
suchten vo n ihre n Verpflichtunge n gegenübe r de m Grundherr n loszukommen . 

5 Be i de n kleinere n Villikationen , di e be i de r Ausstattun g hildesheimische r Klöste r 
überwogen, konzentriert e sic h di e Mehrzah l de r Litenhufe n i n de m Dorf , i n de m 
sich de r Hauptho f befand . I n de n seltenste n Fälle n umfaßt e jedoc h ein e Villika -
tion ei n Dor f vollständig , vielmeh r begegne n un s vo r alle m i n de n große n Dörfer n 
mehrere Grundherrschaften . -  Ube r Besitzkonzentratio n i n de r Näh e de s Haupt -
hofes un d Streulag e de r Villikationsgüte r s . L ü t g e , wi e Anm . 1 , S . 52-53 , un d 
B r u n n e r , wi e Anm . 2 , S . 253-254 , 262 . 

• H . B r u n n e r , Dt . Rechtsgeschichte , 1 . Bd. , «1961 , S . 355-356 . -  E s werde n auc h 
litones al s cives , d . h. Mitgliede r de r Landgemeinde , erwähn t (Urkundenbuc h d . 
Höchst. Hildesheim Bd . 3 Nr . 131 6 S . 634, künfti g zitiert : U B Höchst . Hild.). 

7 S . unte n S . 116 . -  Ube r di e Problemati k de s Begriff s „Halbfreiheit " s . Th . M a y e r , 
Adel un d Bauer n i m Staa t de s deutsche n Mittelalters . In : Ade l un d Bauer n i m 
deutschen Staa t de s Mittelalters , ed . Th . M a y e r , 1943 , S . 11 . -  G . E n g e l 
möchte de n „Hagenfreien " nu r al s Halbfreie n einstufe n (Riege n un d Hagen . Zu r 
Herrschaftsgeschichte, vornehmlic h i n Westfalen . In : 70 . Jahresbericht de s Histo -
rischen Verein s f . d . Grafschaf t Ravensber g Jg . 1975/76 , S . 25) . Hierz u i m einzelne n 
unten S . 155 . 
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eine Naturalabgabe , di e späte r i n ein e fest e Geldabgabe , de n sog . Erbenzin s 
umgewandelt wurde , ihr e Hufe . Si e ware n schollenpflichtig , d . h. si e durfte n 
nicht ohn e Zustimmun g de s Grundherr n ih r Gu t verlassen . Wollte n si e 
dies tun , mußte n si e sic h freikaufen . Zeiche n de r grundherrliche n Ansprüch e 
an si e un d ih r Gu t wa r di e Entrichtun g de s sogenannte n „Besthauptes 4 1 

vom Vieh , sei t de m 15 . Jahrhundert unte r landesherrliche m Einflu ß nu r noc h 
des zweitbeste n Stücks , da s bei m Tod e de s Bauer n abzuliefer n w a r 8 . Ein e 
andere Bezeichnun g fü r da s Besthaup t wa r auc h Koh r ode r Kurmede . Ur -
sprünglich ha t de r Lit e wahrscheinlic h keinerle i vererbbare s Eigentumsrech t 
an seine r Fahrhab e besessen , dies e konnt e als o vol l un d gan z vo m Herr n 
eingezogen werde n (Buteil) , un d da s Besthaup t wa r nu r di e abgemildert e 
Form diese r seh r weitgehende n Eigentumsansprüch e de s Herrn 9 . Anderer -
seits ha t ma n abe r festgestellt , da ß di e Kurmed e zuers t i n de r Karolingerzei t 
von freie n ode r freigelassene n Persone n geleiste t wurde , di e sic h i n de n 
Schutz eine s Herr n begebe n hatten . I m Rheinlan d hatt e de r Sterbfal l scho n 
früh de n Charakte r eine r relati v geringe n Geldabgab e (1 2 Denare ) ange -
nommen. Nac h Helmu t Weigel s Auffassun g is t di e Abschwächun g de r Bu -
teilung zu r Kurmed e s o z u erklären , da ß di e erbrechtlich e Stellun g de r Freie n 
oder Freigelassenen , di e nu r di e Kurmed e z u entrichte n hatten , au f ursprüng -
lich nieder e bäuerlich e Sozialgruppe n ausgedehn t wurde . Vo r alle m da s 
13. Jahrhundert hab e di e Reduzierun g de r Herrenansprüch e au f de n Mobiliar -
nachlaß de r Hörige n gebracht 1 0 . Auc h fü r Südniedersachse n läß t sic h ein e 
derartige Entwicklun g zu m bessere n Besitzrech t de r Late n noc h übe r da s 
13. Jahrhundert hinau s nachweisen 1 1 . Entscheiden d fü r unse r Them a is t de r 

8 Ube r Besthaup t ode r Baulebun g s . I l l e m a n n , wi e Anm . 3 , S . 6 2 ff . -  Zu r Er -
setzung de s Besthaupt s durc h da s zweitbest e Haup t aufgrun d de s Landtags -
abschieds vo n 143 3 s . D . S a a l f e l d , Bauernwirtschaf t un d Gutsbetrie b i n de r 
vorindustriellen Zeit , 1960 , S . 16 . 

» W . W i t t i c h , Di e Grundherrschaf t i n Nordwestdeutschland , 1896 , S . 286 . -
H. W  e  i  g e  1, Studien  zu r Verfassun g un d Verwaltun g de s Grundbesitze s de s 
Frauenstiftes Esse n (852-1803) . In : Beitr . z , Gesch . vo n Stad t un d Stif t Esse n 
Bd. 76 , 1960 , S . 102-103 . 

1 0 W  e  i g e 1, wi e Anm. 9 , S . 103 . 
1 1 Nach  eine m Weistu m de s Meierding s Diemarde n vo n 1310-3 1 stande n de m Grund -

herrn, de m Hildesheime r Michaeliskloster , di e Hälft e alle r Güte r (mi t Ausnahm e 
des Besthaupte s vo n alle m Großvieh ) al s Baulebun g zu . Di e ih m zustehend e 
Hälfte wählt e de r Her r selbs t aus.  Da s Besthaup t wa r i m Meierdin g Diemarde n ei n 
aus de m Butei l herausgelöste r Besitz , au f de n di e Witw e eine s Lite n Anspruc h 
hatte, sofer n si e selbs t Lit e wa r (ein e ähnlich e Regelun g gal t auc h fü r Hofhörig e 
des Stifte s Essen , s . W e i g e l , wi e Anm . 9 , S . 104) . Wa r di e Ehefra u de s verstor -
benen Lite n nich t selbs t Lite , hatt e de r Grundher r Anspruc h au f all e Güte r (U B 
Höchst. Hild . Bd . 4  Nr . 38) . Späte r beschränkt e sic h di e Wah l de s Grundherr n 
(Kohr) gerad e au f da s Besthaupt . S o begnügt e sic h da s Hildesheime r Kreuzstif t 
1358 mi t de r Abgab e de s Besthaupte s un d stellt e übe r dies e Vergünstigun g ein e 
Urkunde aus , wei l si e noc h nich t di e Rege l wa r (U B Höchst . Hild . Bd . 5  Nr . 805) . 
Im 17 . Jahrhundert wa r auc h i m Hochstif t Hildeshei m di e Abgab e de s zweit -
besten Stück s Vie h di e Rege l ( I l l e m a n n , wi e Anm . 3 , S . 63). 
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frühe Nachwei s jene r günstige n Bestimmunge n übe r di e Kurmed e al s Sterb -
fallabgabe freie r ode r freigelassene r Schutzbehöriger , d a hie r Vorforme n 
des Hägerrechts erkennba r werden . 

Einen entscheidende n Einschnit t i n de r Geschicht e de r Grundherrschaf t 
bedeutet di e sogenannt e Auflösun g de r Villikationsverfassung , dere n Be -
ginn ma n gemeinhi n i m 12 . Jahrhundert vermutet 1 2 . Diese r Auflösungsproze ß 
hat sic h gewi ß noc h übe r da s 1 3 - 1 4 . Jahrhunder t hingezogen . Damal s 
wurde di e alt e Aufgabenverteilung , de r Konne x zwische n Villikationshaupt -
hof un d Litenstelle n aufgehoben . Di e Dienstleistunge n de r Lite n au f de m 
Haupthof hatte n ei n Ende . Di e Aufsichts - un d Richterfunktione n de s Meier s 
gegenüber de n Lite n ginge n au f vo m Grundherr n bestellt e Vögt e über , 
die meis t de m Litenstancl e entstammte n un d i m jeweilige n Dor f ansässi g 
waren. Di e Haupthöf e -  meis t i n de r Größ e vo n etw a 5  Hufe n -  wurde n 
zu Meierhöfe n i m neue n Sinne , d . h. ihr e Inhabe r erhielte n si e al s zeitlic h 
begrenztes, au f einig e Jahr e befristete s Pachtgut . Sowei t da s möglic h war . 
hat ma n auc h Litenhufe n z u Meierstelle n zusammengelegt , d a dies e -  damal s 
noch nich t erbliche r Besit z de r Meie r -  fü r de n Grundherr n angesicht s seine r 
Anteile a n de r Getreideernt e erheblic h einträgliche r ware n al s di e Hufe n 
der Liten , dere n Abgabe n -  meis t bereit s z u eine m Erbenzin s verfestig t -
sich nich t im erwünschte n Umfan g steiger n ließen . 

Werner Wittic h ha t al s erste r di e Umstrukturierun g de r Villikatione n ge -
nauer analysier t un d dabe i di e Auflösun g de r alte n Villikationsverfassun g z u 
einseitig al s eine n bewuß t geplante n Akt , ein e gezielt e Maßnahm e de r 
Grundherren zu r Erzielun g höhere r Erträg e charakterisiert 1*. Tatsächlic h läß t 
sich ei n zielbewußte s Vorgehe n de r Grundherre n nu r i n de n seltenste n 
Fällen nachweisen . Siche r erga b sic h di e Auflösun g de r Villikatione n of t 
einfach au s de r Zersplitterun g de s Besitzes , au s de n z u jede r Zei t stattfin -
denden, durc h Verkauf , Erbteilung , Schenkun g ode r Tausc h hervorgerufene n 
Besitzverschiebungen. Vo n eine r bestimmte n Zei t an , di e wahrscheinlic h 
schon vo r de m 13 . Jahrhundert anzusetze n ist , ha t ma n darau f verzichtet , 
neu erworbene s Gu t wiede r z u Villikatione n zusammenzufügen , sonder n 
begnügte sic h mi t de r Bildun g vo n Meierhöfe n ode r de r Erhaltun g de r Liten -
hufen al s Kötnerstellen . Ma n benötigt e au s verschiedene n Gründe n da s 
alte Syste m strikte r Abhängigkei t zwische n Grundherr n un d Baue r nich t 
mehr. Fü r di e freiwillig e Gerichtsbarkeit , dere n Aufgabe n di e Villikatio n 
für di e Lite n mi t erledig t hatte , stan d i n steigende m Umfan g da s enge r 
werdende Net z de r Landgericht e zu r Verfügung . 

L ü t g e , wi e Anm . 1 , S . 8 3 ff. -  W  e  i g e 1, wi e Anm . 9 , S . 179 . 
W i  11 i  c h , wi e Anm . 9 , S . 317-355 ; W  i  11 i  c h , Di e Entstehun g de s Meierrechte s 
und di e Auflösun g de r Villikatio n i n Niedersachse n un d Westfalen . In : Zeitschr . 
f. Soc - u . Wirtsch.-Gesch . Bd . 2 , S . 1-61 . Kritisc h dazu : W e i g e l , wi e Anm . 9 , 
S. 17 4 ff. ; W . A c h i l l e s , Di e Entstehun g de s niedersächsische n Meierrecht s 
nach Werne r Wittic h -  Ei n kritische r Uberblick . In : Zeitschr . f . Agrargeschicht e u . 
Agrarsoziologie 25 . Jg., 1977 , S . 145-169 . 
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Die Ansichte n Wittich s sin d sei t de n 30e r Jahre n au f entschieden e Kriti k 
gestoßen, di e allerding s zu m Tei l übe r da s Zie l hinausgeschosse n i s t S o 
sah ma n -  i n de n 30e r Jahre n ideologisc h beding t -  ei n „Großbauerntum " 
in Nordwestdeutschlan d al s primä r a n (Huppert z 1939) , ohn e dafü r hin -
reichende Beweis e z u besitzen , ode r ma n wollt e di e mehrhufige n Meierhöf e 
allein al s Folg e de r Erweiterun g de r Ackerfläch e i m Hochmittelalte r übe r 
das alt e Hufenma ß hinau s erkläre n (Homberg) , übersa h dabe i aber , da ß 
tatsächlich Meierhöf e durc h Zusammenlegun g vo n Litenstelle n entstande n 
sind, ode r ma n glaubt e ei n Gefäll e i n de r Ausgestaltun g de r Villikations -
verfassung vo n Wes t nac h Os t un d dabe i fü r Niedersachse n nu r ein e locker e 
Form de r Grundherrschaf t feststelle n z u könne n (Weige l 1960) , zo g dafü r 
aber nu r di e fü r Niedersachse n nich t repräsentative n Quelle n de s Stift s 
Essen heran 1 4 . 

Im Rahme n diese r Untersuchun g brauche n di e Problem e de r Auflösun g de r 
Villikationsverfassung un d di e dami t zusammenhängend e Entstehun g de s 
Meierrechts nich t ausführlic h erörter t z u werden . Jüngs t ha t W.Achille s 
alle kritische n Einwänd e gege n Wittich s These n zusammengestell t un d dabe i 
einer kritische n Würdigung unterzogen , allerdings ohn e seinerseit s darzulegen , 
wie e r sic h di e Entstehun g de s Meierrecht s un d de r nac h diese m Rech t ver -
gebenen Meierhöfe , di e wi r sei t de m 13 . Jahrhundert i n de n Urkunde n er -
wähnt f inden 1 4 3 , vorstellt . A n de r vo n Wittic h festgestellte n Umwandlun g 
von Latenhufe n i n Meierhöf e is t nich t z u zweifeln . Problematisc h is t aller -
dings, da ß e r eine n allmähliche n vo m 12.- 15 . Jahrhundert dauernde n Proze ß 
zu eine r Ar t grundherrlic h gesteuerte r Agrarrevolutio n hochstilisier t hat . Seh r 
deutlich lasse n sic h di e Absichte n de r Grundherre n au s eine r Vereinbarun g 
des Moritzstifte s be i Hildeshei m mi t seine m Props t Eckhar d vo n Hahnense e 
aus de m Jahr e 146 0 ablesen . Dari n verpflichte t sic h de r Propst , da ß e r Latgut , 
das durc h Tod , Auflassung , Kau f ode r Aufgab e fre i werde n sollte , nich t 
versetzen, verpfänden , verkaufe n ode r verlehne n will , sonder n da ß diese s 
Gut mi t Meier n besetz t werde n s o l l 1 4 b . Da ß da s Stif t nac h diese m de m Props t 
auferlegten Grundsat z verfahre n ist , läß t sic h a n de r Entwicklun g seine r 
Villikation Linde n be i Hannove r erkennen . 1 1 5 1 besa ß da s Stif t i n Linde n 
ein Vorwer k un d 1 5 Litenhufen . Z u Begin n de s 17 . Jahrhunderts bestan d de r 
Lindener Besit z au s 2  Meierhöfe n un d 9  Hufe n Lan d sowi e 3  Kothöfe n 
in Linden , eine m Kotho f i n Davenstedt , eine m Meierho f vo n 4 0 Morge n un d 
4 Kothöfe n (etwa s übe r 1 1 Morgen ) z u Hainhol z be i Hannove r sowi e Wiese n 

1 4 B , H u p p e r t z , Räum e un d Schichte n bäuerl . Kulturforme n i n Deutschland , 1939 , 
S. 113 ; A . H o m b e r g , Grundfrage n de r deutsche n Siedlungsforschung,  1938 , 
S. 49 ; W e i g e l , wi e Anm . 9 , S . 179 . 
Meierhöfe 1264 : U B Höchst . Hild . Bd . 3  Nr . 7 3 S . 33 . -  A  c  h i 11 e  s ,  wi e Anm . 13 . 

J4t> HSt A Hannover , Hild . Br . 4  Nr . 249 : dat  w y [d . i . de r Propst ] und e dat  capittel 
eynem sodane  guder  bevelen  to  bemeygerende,  uthodonde  unde  to  vorstände  na 
der besten wise. 
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und Lan d be i Herrenhausen l 4 c . Di e Villikatio n wa r als o aufgelös t worden . 
Das Vorwer k un d ei n Tei l de r Litenhufe n wa r i n Meierhöf e umgewandel t 
worden; ei n Tei l de r Litenstelle n existiert e abe r al s Kothöf e fort . Ein e 
generelle Umwandlun g de r Litenhufe n i n Meiergut . wi e si e Wittic h ange -
nommen z u habe n scheint , is t nich t erfolgt . Bezeichnenderweis e ha t da s 
Moritzstift nac h diese m Prinzi p vo r alle m be i seine m Besit z außerhal b de s 
Territoriums de s Hochstift s Hildeshei m verfahren . I m Hochstif t ha t e s di e 
Villikationen al s Meierding e fortbestehe n lassen . Verallgemeinern d kan n ma n 
wohl sagen : Dynaste n un d geistlich e Institutionen , di e al s Eigentüme r vo n 
Villikationen i n erste r Lini e i n Frag e kamen , habe n Latenhufe n i n Meier -
höfe umgewandel t bzw . unte r Einbeziehun g vo n Rodunge n ihre n Besit z 
an Meierlan d erweitert ; den n aufgrun d de s i m Meierrech t festgelegte n Teil -
baus (Anspruc h de s Grundherr n au f eine n Ernteanteil ) konnte n si e größer e 
Erträge vo r alle m woh l a n Getreid e erziele n un d sei t de n Stadtgründunge n 
des 1 2 . un d 1 3 . Jahrhundert s verbessert e Absatzchance n erhoffen . Grund -
herren, di e zwa r kein e Villikationen , abe r Latengu t ih r Eige n nannten , 
werden rasc h de m Vorbil d de r Große n gefolg t se in 1 4 d . De r weiter e Gan g 
der Untersuchun g wir d erweisen , da ß Hägergericht e un d Villikatione n i n 
zahlreichen Detail s verwandt e Züg e tragen . Auc h zu r Aufhebun g de r Villi -
kationen ga b e s Parallele n i m Hägerbereich , wi e a n de m Hägergerich t Esperd e 
des Moritzstifte s z u zeige n sei n wird . Au s diese m Grun d wa r e s unumgäng -
lich, die Geschicht e de r Villikatione n kur z z u skizzieren . 

Abschließend se i noc h ei n Wor t übe r di e Grundherre n selbs t gesagt . Wäh -
rend de r Blütezei t de r Villikatione n lage n di e Grundherrschafte n i n de r Han d 
edelfreier Geschlechte r un d kirchliche r Institutionen . Beid e werde n un s al s 
Begründer vo n Hägersiedlunge n wiederbegegnen . Da s 1 2 . un d 1 3 . Jahrhun -
dert brachte n ein e erheblich e Umstrukturierun g de s Sozialgefüges . Mi t de m 
a l l m ä h l i c h e n Niedergan g zahlreiche r edelfreie r Geschlechte r gin g de r Aufstie g 
des neue n Dienstadels , de r Ministerialrat , einher . Diese r gelangt e teilweis e 
rasch z u beachtliche m Grundbesitz ; dabe i handel t e s sic h jedoc h nich t meh r 
um di e fü r edelfrei e Geschlechte r typische n Villikatione n -  i n keine m 
Ministerialenbesitz ließe n sic h Villikatione n ermitteln , wa s auc h angesicht s 
des ursprünglic h bescheidene n Besitzstande s de r Ministeriale n begreiflic h ist . 
Vielmehr ware n dies e z u eine r lockeren , zukunftsträchtige n For m de r Grund -
herrschaft übergegangen , i n de r sic h u m eine n größere n Gutsbetrie b mehr -
hufige Meierhöf e un d meis t ein e Huf e nich t überschreitende , al s Erbenzins -
gut vergeben e Köterstelle n sowi e durc h Kau f ode r au f ander m Weg e er -
worbene Liten - un d Freihufe n gruppierten . Bereit s i n de r Mitt e de s 1 2 . und 
zu Begin n de s 1 3 . Jahrhundert s ware n herzoglic h weifisch e ode r bischöflic h 
hildesheimische Ministeriale n i n de r Lage , au f ihre m Eigengu t Klöste r z u 

i4c U B Höchs t Hild . Bd . 1  Nr . 27 5 S . 258 ; HSt A Hannover , Hild . Br . 4  Nr . 25 9 un d 
Hann. 7 4 Hannover-Langenhage n I  C  Nr . 3 . 

1 4 d Ei n weitere s Beispie l fü r di e Auflösun g eine r Villikatio n mi t Uberführun g vo n 
Latgut i n Meiergu t is t di e Villikatio n Geisma r ( T ü t k e n , wi e Anm . 3 , S . 157ff) . 

8 Nds . J a h r b . 



1 14 Jürgen Asc h 

gründen un d mi t Besit z auszustatten , s o 1 15 2 ei n Ministerial e Heinrich s de s 
Löwen mi t Name n Liemma r i n Neuboke l be i Gifhor n ode r 120 3 Luppol d 
von Escherd e i n Escherde 1 5 . -  Di e Hägergerichte , di e sic h sei t de m 16 . Jahr -
hundert vo r alle m i m Weserberglan d i m Besit z de s au s de r Ministerialitä t 
hervorgegangenen niedere n Adel s nachweise n lassen , dürfte n i n de r Rege l 
aus kirchliche m ode r edelfreie m Besit z stammen . Di e Gründun g eine r Häger -
siedlung durc h Ministerial e kraf t eigene n Recht s is t kau m anzunehmen . 

Den außerordentlic h vielschichtige n Begrif f de r Freihei t un d sein e Ent -
wicklung währen d de s Mittelalter s kan n ic h hie r nu r sowei t streifen , al s 
er fü r di e Stellun g de s Bauer n zu m Grundherr n vo n Bedeutun g gewese n ist . 
Freiheit ha t i m Mittelalte r nebe n de m z u alle n Zeite n gültigen , emanzipatori -
schen un d antiherrschaftliche n Gehal t auc h eine n herrschaftsbezogenen , konser -
vierenden, sic h a n de r bestehende n Rechtsordnun g orientierende n Aspek t 
besessen. Nu r dies e zweit e Vorstellun g vo n Freihei t is t fü r unser n Zusammen -
hang wichtig . I n diese m Sinn e begegne t un s Freihei t al s obrigkeitlich e Ver -
leihung i n Privilegien : etw a al s „jur a e t libertates - , al s Freiheite n un d 
Gerechtigkeiten, di e bestätig t werden . Beid e Begriff e meine n dasselbe : be -
stimmte Recht e bestimmte r Personengruppe n ode r Institutionen , nich t abe r 
die allgemeine , abstrakt e Freihei t schlechthin , au f di e da s Individuu m An -
spruch hat . Freihei t besa ß auc h unterschiedlich e Qualität , j e nac h de r Rechts -
stellung de s Schutzheir n innerhal b de r mittelalterliche n Ständehierarchie . E s 
gab dahe r ein e Vielzah l vo n Freiheite n verschiedene r Ar t un d verschiedene n 
Ausmaßes, e s ga b Stufen , Grad e de r Freiheit 1 8 . 

Hiermit steh t i n enge m Zusammenhang , da ß Freihei t ständisch e Qualitä t 
besaß. Ma n gehört e eine m bestimmte n Stand e an , j e nac h de r Freiheit , j e 
nach de m Ma ß a n Freiheit , da s ma n besaß . Ei n nac h 101 3 entstandene s 
Urkundenverzeichnis de r Hildesheime r Kirche 1 7 läß t i n de n Inhaltsangabe n 

»5 U B Höchst . Hild . I  Nr . 28 0 un d 581 . -  W . W  i  11 i  c h (Altfreihei t un d Dienstbar -
keit de s Uradel s i n Niedersachsen , 1906 , S . 8 ) un d G . B o d e (De r Urade l i n 
Ostfalen, 1911 , S . 240-241 ) habe n di e Herre n vo n Escherd e fü r ei n altfreie s Ge -
schlecht gehalten . Eine n sichere n Bewei s dafü r gib t e s nicht . De r Ubertrit t altfreie r 
Geschlechter i n di e Ministerialitä t is t nu r relati v selte n bezeugt . Vgl . daz u jetz t 
J . F l e c k e n s t e i n , Ministerialitä t un d Stadtherrschaft . Ei n Beitra g z u ihre m 
Verhältnis a m Beispie l vo n Hildeshei m un d Braunschweig . In : Festschr . f . Helmu t 
Beumann, 1977 , S . 354 . -  Ei n Beispie l dafür , wi e Liten - un d Freihufe n durc h Kau f 
in di e Han d vo n Ministeriale n gelange n konnten : U B Höchst . Hild . Bd . 3  Nr . 171 6 
von 1309 . Late n i m Besit z de r z u de n braunschweigische n Landstände n gehörende n 
„prelaten, manne n un d Steden " lasse n sic h au s de m Vertra g vo n 143 3 übe r di e 
Einschränkung de r Baulebun g erschließe n (Sammlun g de r Landtagsabschiede , ed . 
R i b b e n t r o p , 1793 , I . S . 2  Nr . 3). 

i« A . W a a s , Di e alt e deutsch e Freiheit , 1939 , S . 17 . -  J . S c h l u m b o h m , Frei -
heitsbegriff u . Emanzipationsprozeß, 1973 . 

1 7 E . M ü l l e r , Da s Königsurkunden-Verzeichni s de s Bistum s Hildeshei m un d da s 
Gründungsjahr de s Kloster s Steterburg . In : Aren . f . Urkundenforschun g Bd . 2 , 
1909, S . 491-512 , bes . S . 511 , 512 . U B Höchst . Hild . Bd . 1  Nr . 60 . -  E s besteh t auc h 
die Möglichkeit , liber i un d colon i al s zwe i verschieden e Sozialgruppe n z u deuten . 
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zweier Immunitätsurkunde n di e gesamt e sozial e Stufenleite r de s 10 . Jahr -
hunderts i m agrarische n Bereic h erkennen : nobiles , liber i coloni , litone s au t 
servi reihe n sic h aneinander . I n de n nobile s trit t un s di e übe r de m grund -
herrlich abhängige n Bevölkerungselemen t stehend e edelfrei e Oberschich t 
entgegen. Ein e Differenzierun g i n eine n höhere n un d niedere n Ade l is t 
nicht z u erkennen . Schwierige r al s di e nobile s sin d di e anschließen d genann -
ten liber i colon i einzuordnen , di e vo n de n litones , de n nich t vollfreie n 
Bauern, deutlic h unterschiede n werden . Ein e Charakterisierun g de r liber i 
als Nachkomme n ode r Ubrigbleibse l eine r eins t gemeinfreie n sächsische n 
Bauernschaft is t angesicht s unsere s begrenzte n Wissensstande s übe r dies e 
Zeit meh r al s problematisch . Abe r auc h di e i n de n Urkunde n de s 12 . Jahr -
hunderts erkennbar e Gleichsetzun g vo n nobile s un d liber i ha t hie r noc h 
keinen Niederschla g gefunden . Wahrscheinlic h is t jen e For m lockere r grund -
herrschaftlicher Abhängigkei t gemeint , di e un s i n de r le x Saxonu m begeg -
net 1 8 . Si e erwähn t de n Freien , de n libe r homo , de r unte r de r tutela , de r 
Munt eine s Edeling s (nobilis ) stand . I m fränkische n Rechtsbereic h läß t sic h 
eine derartig e persönlich e Abhängigkei t bi s in s 6 . Jahrhundert zurückver -
folgen. Fü r de n gewährte n Schut z unterwar f sic h de r Muntman n de r Gewal t 
des Schutzherr n un d mußt e al s Gegenleistun g Abgabe n un d Dienst e le isten 1 9 . 
Liberi, di e sic h i n de n Schut z eine s Nobili s begebe n hatten , lasse n sic h i n 
Niedersachsen i n spätere n Jahrhunderte n nich t meh r feststelle n -  wi r müsse n 
annehmen, da ß si e i n de n Litenstan d herabgedrück t worde n sind ; woh l abe r 
treffen wi r i n vergleichbare r Stellun g di e Königsleut e an . A n de n Rechts -
status de s freie n Muntmanne s mu ß ma n anknüpfen , wil l ma n di e Herkunf t 
der Freidingsleut e i m Leineberglan d erklären . Frei e Bauer n begegne n 
uns nämlic h i n spätere n Jahrhunderte n al s Freidingsleut e zu m Tei l i n den -
selben Gegenden , i n dene n auc h da s Hagenrech t verbreite t war , z . B. 
in de n Ämter n Winzenbur g un d Greene . Ma n ha t hie r woh l mi t Rech t 
Königsfreie vermutet , di e ihr e bevorzugt e Rechtsstellun g i m Zusammenhan g 
mit de r Rodun g ihre s Siedlungsgebiete s errangen 2 0 . Auc h be i de n Freidings -
leuten is t ein e grundherrschaftlich e Abhängigkei t z u erkennen . 

In diese m Fal l wäre n di e colon i al s di e Inhabe r eine s größeren , i n ein e Villika -
tion einbezogene n Hofes , de r ein e Litenstell e a n Umfan g überragte , d . h. eine s 
Vorläufers de r sog . Ackerhöf e z u deute n (vgl . di e Unterscheidun g zwische n lit i 
und colon i i n de r Vit a Sti . Bernward i unte n S . 18 2 un d Anm . 27). Da s würd e be -
deuten, da ß hie r ein e i m 10 . Jahrhundert erkennbar e weitergehend e sozial e 
Differenzierung i m Bereic h de r grundherrschaftlic h Abhängige n dokumentier t wird . 

18 M . G . L e g e s Bd . 5  S . 81 : XVI , 64 . -  Di e Le x Saxonu m regel t das  Vorkaufsrech t 
für da s Erb e eine s libe r homo , de r unte r de r tutela , d . h. unte r de r Mun t eine s 
nobilis stand . E s handel t sic h hie r u m eine n frühe n Bele g fü r da s Näherrecht , da s 
uns bei m Häger - un d Freidingsrech t wiede r begegne n wird . S . unte n S . 170 . Auc h 
die „Reichsfreien " unterstande n ursprünglic h de r Mun t (E . M o l i t o r - i n : Ade l 
und Bauer n i m deutsche n Staa t de s Mittelalters , ed . Th . M a y e r , 1967 , S . 316) . 
G. S  e  e 1 i g e r ,  Die Bedeutun g de r Grundherrschaf t i m Mittelalter , 1903 , S . 66 . 

2 ° W . A c h i l l e s , Siedlungs - un d Agrargeschichte . In : Braunschweigisch e Landes -
geschichte i m Uberblick, 1977 , S . 131 . Sieh e auc h unte n S . 123 . 

8* 
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In eine n enge n Zusammenhan g mi t de n unte r de r Schutzgewal t eine s 
Herrn stehende n freie n Bauer n bring t Eric h Molito r di e Häger 2 1 . Si e ware n 
nun allerding s nich t de r Muntgewal t de s Königs , sonder n eine s Territorial -
herrn unterworfen . Nac h Meinun g Molitor s fan d di e Mun t ihre n Ausdruc k 
in de r nebe n de m Bodenzin s z u entrichtende n Sterbfallabgabe , de r Kohr . 
Dazu is t jedoc h z u bemerken , da ß auc h di e Freidingsleut e de r Schutzgewal t 
ihrer Herre n unterstanden , ohn e Koh r entrichte n z u müssen . E s läß t sic h 
feststellen, da ß di e Häge r dort , w o si e gemeinsa m mi t de n Freidingsleute n 
in de n Quelle n erscheinen , vo n diese n stet s sorgfälti g unterschiede n werden . 
Ihre Freihei t gal t ebe n nich t s o vie l wi e di e de r Freidingsleute . Frag t ma n 
daher nac h de r Stellun g de r Häge r i n de r obe n vorgeführte n Sozialordnun g 
des 1 1 . Jahrhunderts , s o wäre n si e meine s Erachten s zwische n liber i un d 
litones einzuordne n un d unte r bestimmte n Gesichtspunkte n ehe r i n di e 
Nähe de r Lite n al s de r Freie n z u rücken . Dies e Frag e wir d noc h i n eine m 
späteren Zusammenhan g ausführlic h erörter t werden . 

Die obe n i n ander m Zusammenhan g behandelte n halbfreie n Lite n brauche n 
hier nich t noc h einma l charakterisier t z u werden . Di e serv i dürfte n di e land -
losen, au f de n große n Höfe n de r Grundherren , z . B. de n Villikationshaupt -
höfen tätige n Knecht e sein . Auc h si e ware n nich t völli g rechtlos , sonder n 
besaßen ein e beschränkt e Rechtsfähigkei t un d unte r Umstände n eigene s 
Vermögen. Allerding s befande n si e sic h i m Unterschie d z u de n Liten , di e 
nicht selbst , sonder n dere n Hufe n de m Herr n gehörten , auc h persönlic h i m 
Eigentum de s Herrn 2 2 . 

Mit de r Auflösun g de r Villikationsverfassun g wandelt e sic h di e durc h 
eine ständisc h gestuft e Freiheit , durc h ei n unterschiedliche s Ma ß a n Freihei t 
geprägte ländlich e Sozialordnun g de s Frühmittelalter s allmählich . Nu r w o -
wie i m Bistu m Hildeshei m -  di e Villikatione n de r Stifte r un d Klöste r i n 
der Gestal t de r Meierding e bi s i n di e Neuzei t erhalte n blieben , überdauerte n 
auch einig e Eigentümlichkeite n diese r Ordnung . Di e bäuerlich e Ständegliede -
rung erhiel t eine n ander n Charakte r durc h de n au f seine m meis t mehr -
hufigen Pachtho f sitzende n großbäuerliche n Meie r un d de n Kötner , desse n 
Name dahe r rühre n mag , da ß e r ursprünglic h kau m meh r besa ß al s sei n 
kleines Haus , de n Kotten . Ma n unterschie d di e Kleinkötner , dene n be i 
einem Besit z vo n of t nu r 10- 1 5 Morge n di e Landwirtschaf t nu r al s Neben -
erwerb diene n konnte , un d di e Großkötner , di e i n de r Rege l ein e Huf e 
bewirtschafteten. Währen d di e Meie r vo r alle m Pach t entrichteten , gabe n di e 
Kötner meis t Erbenzins . Beid e bäuerliche n Ständ e ware n i m 16 . Jahrhunder t 
persönlich frei ; all e Laste n hinge n a m Grundbesitz , de n z u verlasse n i n 
ihrem freie n Wille n stand . Wahrscheinlic h hatt e sic h di e neu e bäuerlich e 
Sozialordnung i n eine m lange n Proze ß vo m 13 . bi s zu m ausgehende n 15 . Jahr -
hundert i n Niedersachse n weitgehen d durchgesetzt , abe r ers t di e fürstliche n 

2i M o l i t o r ,  wie Anm . 18 , S . 318 . 
«2 B r u n n e r , wi e Anm . 6 , S. 36 9 un d 356 . 
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Einkünfte- un d Erbregiste r de s 16 . un d 17 . Jahrhunderts lasse n si e i n ihre r 
endgültigen Ausgestaltun g erkennen . Di e einzelne n Gruppe n hatte n nu n 
den Charakte r vo n Besitzklasse n un d diente n al s Unterscheidungsmerkmal e 
bei de r landesherrliche n Erfassun g de r bäuerliche n Abgabe n un d Dienste . 
Die Erbregiste r unterschiede n Vollmeie r ode r Ackerleute , Halbmeie r ode r 
Halbspänner (di e Besitze r de r kleinere n Meierhöfe) , Groß - un d Kleinkötne r 
sowie sei t de r zweite n Hälft e de s 16 . Jahrhunderts di e Brinksitzer , An - ode r 
Beibauer 2*. 

Die Forschun g ha t dies e verschiedene n bäuerliche n Höfeklasse n auc h i n 
eine zeitliche , siedlungsgenetisch e Folg e z u bringe n versucht : S o sa h ma n 
in de n Acker - ode r Vollmeierhöfe n di e älteste n Siedlerstellen , ordnet e di e 
Halbmeierhöfe nich t nu r nac h ihre r Größe , sonder n auc h siedlungsgeschichtlic h 
zwischen Vollmeierhöfe n un d Kotstelle n e in 2 4 , un d sa h i n de n Kötner n 
hoch- ode r spätmittelalterlich e Nachsiedler . Di e zuletz t erwähnt e Thes e 
findet scheinba r dadurc h ihr e Bestätigung , da ß Beleg e fü r Kötne r un d Kot -
stellen nich t übe r da s Hochmittelalte r zurückreichen 2 5. Tatsächlic h ha t de r 

** Z u de n hie r berührte n Frage n de r Siedlungs - un d bäuerliche n Sozialgeschicht e 
generell jetz t K . M i t t e l h ä u s s e r , Ländlich e un d städtisch e Siedlung . In : 
Geschichte Niedersachsens , ed . H . P a t z e , Bd . 1 , 1977 , S . 282ff . Allgemei n z u 
den Bauernklasse n auc h W  i 11 i c h , wie Anm. 9, S. 84 ff. - Folgend e Erbregiste r aus 
Gebieten mi t Hägersiedlun g wurde n fü r dies e Arbei t vo r alle m herangezogen : 
Erbregister de s Amte s Winzenbur g vo n 157 8 (HSt A Hannover , Hann . 7 4 Alfel d 
Nr. 475) , von dem die Hist . Kommissio n fü r Niedersachse n eine n Abdruc k vorbe -
reitet; Erbregiste r de s Amte s Grohnd e vo n 166 9 (Hann . 7 4 Hamel n Nr . 8) ; Erb -
register de r Niederbörd e de s Amte s Wickense n vo n 154 5 (St A Wolfenbütte l 1 9 
Alt 214) ; Erbregiste r de s Amte s Wickense n vo n 158 0 (St A Wolfenbütte l 1 9 Al t 
215). Abdruc k eine s Erbregisters : H . G o e d e c k e [Bearb.] , Erbregiste r de r Äm-
ter Ruth e un d Koldingen vo n 1593 , 1973. -  I . N i e m a n n , Di e Entwicklung de r 
Kulturlandschaft au f de r Ottensteine r Hochebene , Diss . Kie l 1969 , S . 152 ; zu r 
persönlichen Freihei t de r Bauern i m 16 . Jh. W . A  c  h i 11 e s , wi e Anm. 20, S. 142; 
zu de n Brinksitzern : M . B o r n , Di e Entwicklun g de r dt . Agrarlandschaft , 1974 , 
S. 78 . - Beispiel e fü r Kötner , di e nur ihre Kotstell e besitzen , i n der Hägersiedlun g 
Harderode s . unten S . 136 . 

24 D . S  a a 1 f e I d  , wie Anm . 8 , S. 32 . 
2 3 Kötne r al s spätmittelalterlich e Nachsiedler : B o r n , wi e Anm . 23, S . 2 0 un d 87; 

ein frühe r Bele g fü r Kötnerstellen (kothworde ) i n Dorste (Krei s Osterode ) au s de m 
Jahr 126 4 in UB Höchst. Hild . Bd. 3 Nr . 73 S. 33. Hier is t bereits da s Nebeneinander 
von Meier n un d Kötner n al s bäuerliche n Sozialgruppe n z u erkennen . -  Weiter e 
frühe Beleg e fü r Kötne r be i W i t t i c h , wi e Anm . 9, S . 35 2 Anm . 1 : 1106-1128 . 
Hier erscheine n noc h lit i un d coter e nebeneinander . -  W  i 11 i c h , wi e Anm . 9, 
setzt di e ständisch e Zweiteilun g de r Bauer n i n Ackerleut e (Meier ) un d Kötne r 
spätestens i n de n Begin n de s 14 , Jahrhunderts (S . 351) . -  Ube r da s Alte r vo n 
Kötnerstellen is t di e Forschun g z u unterschiedliche n Ergebnisse n gelangt : M i t -
t e l h ä u s s e r , wi e Anm . 23 , S . 321 . E s dürft e abe r feststehen , da ß si e nich t 
generell al s jünger e Siedlerschich t einzuordne n sind , sonder n sic h z . T. bi s in s 
11. Jahrhundert , vielleich t noc h weite r zurückverfolge n lassen , wen n si e au s 
Latenhufen hervorgegange n sin d (vgl . obe n di e Angabe n übe r di e Villikatio n 
Linden de s Moritzstifts) . Di e Herkunf t bestimmte r Kötnerstelle n vo n alte n Laten -
hufen de s Michaeliskloster s z u Hildeshei m ha t auc h W . K ü c h e n t h a l nach -
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Sprachgebrauch vo r alle m de s 16 . Jahrhunderts verschieden e Klasse n vo n 
Dorfbewohnern zusammengefaßt , d . h. i n de r Schich t de r Kötne r sin d folgend e 
Gruppen aufgegangen : di e Mehrzah l de r Lite n un d Häger , sowei t si e nich t 
zu Voll - ode r Halbmeier n aufstiegen . I m Gefolg e de s Siedlungsausbau s un d 
des Bevölkerungsanstieg s i m Hochmittelalte r werde n abe r auc h au s de r 
ärmeren un d sozia l unte r de n Lite n stehende n Schich t de r serv i Kötne r 
hervorgegangen sein , vo n dene n un s manch e al s Handwerker , Hirte n un d 
Tagelöhner i n de n Erbregister n wiede r begegnen 2 6 . Währen d di e Häge r 
sich i m 16.-18 . Jahrhundert durc h da s meisten s ausdrücklic h erwähnt e Häger -
gut relati v leich t vo n de n übrige n Kötner n unterscheide n lassen , is t di e 
Identifizierung ehemalige r Litenstelle n seh r schwierig . Si e is t i n de r Rege l 
nur möglich , wen n sic h späte r al s Kötnerstelle n ausgewiesen e Litenhufe n 
in grundherrliche n Besitzaufstellunge n au s de r Zei t vo r Auflösun g de r 
Villikationen ausnahmsweis e nachweise n lassen . Di e Hägerstelle n habe n 
den soziale n Umbruc h de s Spätmittelalter s deshal b i n de r Rege l besse r 
überstanden, wei l ih r Rechtsstan d de m Freiheitsstatus , de n späte r fas t all e 
Bauern erreichten , vo n vornherei n ähnliche r war . 

Eine deutlich e Parallel e weis t di e Entstehun g de r Meierhöf e auf . Auc h 
bei ihne n ga b e s keine n gemeinsame n Ursprung . Manch e erweise n sic h 
zweifelsfrei al s alt e Villikationshaupthöfe , ander e al s Mittelpunkt e grund -
herrschaftlich strukturierte r Hägergerichte , wiede r ander e sin d au s de r 
Zusammenlegung vo n Hagen - ode r Litenhufe n entstanden , einig e möge n 
auch au s Kolonen - un d Litenstelle n hervorgegange n sein , dene n i n de r 
Phase de s Landesausbau s genu g Plat z zu r Ausdehnun g zu r Verfügun g stand . 
Aus diese m Grund e is t vo r jene r siedlungsgeschichtliche n Arbeitshypothes e 
zu warnen , di e a  prior i de n Ker n eine r Siedlun g i n de n Acker - bzw . Meier -
höfen mi t de r dazugehörige n Feldflu r lokalisiert , z u dene n dan n di e Kötner -
stellen al s jünger e Schich t hinzutreten . Manch e Kötnerstell e ma g dahe r 
einen Meierho f i m gleiche n Or t a n Alte r überragen . Z u eine m ähnliche n 
Ergebnis komm t übrigen s Käth e Mittelhäusse r i n ihre r jüngste n Zusammen -
fassung de r niedersächsische n Siedlungsgeschichte 2 7 . 

gewiesen (Bezeichnun g de r Bauernhöf e un d Bauer n i m Gebie t de s frühere n Für -
stentums Braunschweig-Wolfenbütte l un d de s frühere n Fürstentum s Hildesheim , 
1966, S . 125-126 , 213) , -  Kriti k a n de r Konstruktio n vo n Dorfkerne n un d Urhöfe n 
nach Dorfgrundrisse n de s 18 . Jahrhunderts üb t mi t Rech t H . K l e i n a u (Gesch . 
Ortsverzeichnis de s Lande s Braunschwei g Bd . 1 , 1967 , S . 19*) . Da s dor t Gesagt e 
gilt auc h fü r di e Uberschätzun g de r Aussagekraf t de r Erbregister . 

2* K . M i t t e l h ä u s s e r in : De r Landkrei s Alfel d (1957 ) S . 132 . 
2 7 M i t t e l h ä u s s e r , wi e Anm . 23 , S . 283 . -  Auc h unte r de n einem  Villikations -

hof zuzuordnende n Bauer n schein t bereit s i m 10./11 . Jahrhunder t ein e Differenzie -
rung bestande n z u haben . S o unterscheide t di e Vit a Bernward i (Kap . 6 , s , unte n 
S. 182 ) zwische n familia e litoru m a c colonorum . Wahrscheinlic h ware n di e colon i 
die Inhabe r de r größere n Hörigenhöfe . I m 14.-17 . Jahrhunder t gal t colon i al s Be -
zeichnung fü r di e Inhabe r vo n Meier - un d Ackerhöfen . Dies e Höf e könne n als o 
auch au s größeren , übe r ein e Huf e hinausgehende n Hörigenstelle n entstande n 
sein. 
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Die überal l vertreten e Ansicht , da ß di e meis t i m Ortsker n gelegene n 
Meierhöfe wege n ihre r zentrale n Lag e ei n besonder s hohe s Alte r bean -
spruchen können , erschein t mi r nich t zwingend . Den n z u alle n Zeite n habe n 
die wirtschaftlic h Erfolgreichere n di e ihne n genehme n un d günstigste n Sied -
lungsplätze z u erwerbe n verstanden . D a di e alte n Liten - un d Hägerstelle n 
wegen ihre s beschränkte n Wirtschaftsvolumens nich t di e Größe spätere r Meier-
höfe erreich t haben , könne n diese , sowei t e s kein e ehemalige n Villikations -
haupthöfe waren , nu r durc h di e Verdrängun g ältere r kleine r Höf e entstande n 
sein. Au s diese m Grund e mu ß ma n sic h gerad e di e hochmittelalterliche n Dorf -
erweiterungen dynamische r un d i n ihre r Konsequen z fü r di e Siedlungsstruktu r 
umwälzender vorstellen , al s e s of t geschieht . 

Die Diskussio n übe r da s Wese n mittelalterliche r Freihei t ha t jüngs t eine n 
neuen Ansto ß erhalten . Bekanntlic h herrsch t be i de r Erforschun g de s mittel -
alterlichen Freiheitsbegriff s ein e vo n Adol f Waas , Theodo r Mayer , Heinric h 
Dannenbauer un d Kar l Bos l angeführt e Richtun g vor ; dies e geh t vo n eine r 
durch Herrschaf t verliehene n ode r gewährte n Freihei t aus , wi e ic h obe n 
bereits i m Hinblic k au f di e Hägerfreihei t dargeleg t habe . Freihei t wir d nich t 
mehr wi e i m 19 . Jahrhundert al s Spu r eine r herrschaftsfreie n Urzeit , al s 
Ubrigbleibsel eine r germanische n Gemeinfreihei t angesehen . Imme r au f jen e 
herrschaftsbezogene Freihei t orientier t ha t ma n i n Analogi e z u de m bekannte n 
Satz „Stadtluf t mach t frei " di e Sätz e „Rodun g un d Siedlun g mache n frei , 
Königsdienst mach t frei , Königslan d mach t frei " formuliert 2 8 . Hiergege n ha t 
nun Han s K . Schulze 2 9 Stellun g bezogen . Zahlreich e meh r modisc h bedingt e 
als quellenmäßi g abgesichert e „Okkupationen " alle r mögliche n Sozialgruppe n 
als Königsfrei e habe n di e Kriti k herausgefordert . Schultz e erklär t -  sein e 
Beweisführung kan n ic h hie r i m einzelne n nich t referiere n - : In  der  primär 
geburtsständisch gegliederten  Gesellschaft  des  frühen  Mittelalters  hat  es 
eine solche  Freiheit  [d . h. Rodungs - ode r Königsfreiheit ] nicht  gegeben.  Nur 
durch den  rechtsförmlichen  Akt  der  Freilassung  konnte  ein  Unfreier  die  per-
sönliche Freiheit  erlangen.  Die  in  der  Karolingerzeit  noch  breite  Schicht  der 

2 8 K . S . B a d e r , Staa t un d Bauerntu m i m deutsche n Mittelalter . In : Ade l u . Bauer n 
im dt . Staa t d . Mittelalters, 1943 , S . 123 , 125 , 

2 9 Zu r Genesi s un d Kriti k neuere r verfassungsgeschichtliche r Theorien , In : Hist . 
Zeitschr. Bd . 219 , 1974 . -  Vo r Schulz e ha t F . L ü t g e (Da s Proble m de r Freihei t 
in de r frühe n deutsche n Agrarverfassung . In : Deutsche s Bauerntu m i m Mittelalter , 
ed. G ü n t h e r F r a n z , 1976 , S . 3 1 ff. ) di e Entstehun g de r verschiedene n Varian -
ten de r Freihei t i m Frühmittelalte r (Königsfreiheit , Rodungsfreiheit ) kritisc h er -
örtert. Sein e Herleitun g de r Königsfreie n au s de r Schich t de r Altfreie n wir d sic h 
für Südniedersachse n wede r bestätige n noc h widerlege n lassen . Wahrscheinlic h 
hat e s sic h sowoh l u m Altfrei e fränkische r Herkunf t al s auc h u m vo m Köni g 
freigelassene Late n gehandelt . Gege n Lütge s Bedenke n hinsichtlic h de r Bezeich -
nung „Königsfreie " sowi e di e Vermutun g de s rasche n Untergange s diese r Sozial -
gruppe -  si e hab e dre i Jahrhundert e nich t überdauer t (S . 48) -  sprich t da s Bestehe n 
ihrer Gerichtsgemeinde n al s Freiding e noc h i m 18 . Jahrhundert . 
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Freien setzte  sich  aus  Altfreien  und  Freigelassenen  zusammen.  Die  Scheidung 
zwischen liber  und  servus  blieb  auch  in  den  folgenden  Jahrhunderten  er-
halten*0. -  Auf  die  Verwendung  der  Begriffe  „Rodungs-  und  Königsfreiheit' 
wird man  allerdings  künftig  verzichten  müssen 31. Ic h möcht e z u de n An -
sichten Schulze s kur z Stellun g nehmen , d a Hägersiedlun g un d Hagenrech t 
in de n Fragenkomple x de r Rodungssiedlunge n un d de r Rodungsfreihei t hin -
eingehören. Schulze s Kriti k a n de r überstrapazierun g un d allseitige n Aus -
weitung de r Begriff e „Königsfreiheit " un d „Rodungsfreiheit u is t siche r be -
rechtigt, abe r darau s ergib t sic h noc h nich t di e total e Unbrauchbarkei t diese r 
Begriffe al s Konsequenz . Auc h läß t sic h mi t Schulze s jed e Entwicklun g 
ignorierender Schwarz-Weiß-Zeichnun g nich t di e obe n beschrieben e Ab -
stufung de r Freiheitsrecht e i n de n au f di e Karolingerzei t folgende n Jahr -
hunderten erklären . 

Beschränken wi r un s zunächs t au f di e Rodungsfreiheit , d a di e Problemati k 
der sogenannte n Königsfreihei t meh r a m Rand e unsere s Thema s liegt . De r 
von Kar l S . Bader 194 3 aufgrun d süddeutsche r Verhältniss e zuers t formuliert e 
Satz „Rodun g mach t frei " i n Anlehnun g a n „Stadtluf t mach t frei " is t i n de r 
Tat fragwürdi g un d kan n z u Mißverständnisse n führen 3 2 . Heinric h Mittei s 
hat au f Bader s Thes e aufbauen d de n Sat z „Stadtluf t mach t frei " au f ein e 
allgemeine Siedlungsfreihei t zurückgeführt 3 3, dabe i abe r unberücksichtig t 
gelassen, da ß klein e ländlich e Gemeinde n wege n de r fehlende n Wehrhaftig -
keit nich t jene n erhöhte n Schut z zu r Bewahrun g besondere r Freiheite n 
garantieren konnten , de n städtisch e Kommune n aufgrun d ihre r Volkszahl , 
der Solidaritä t de s bürgerliche n Schwurverbande s un d ihre r wirksame n Be -
festigung ihre n Neubürger n gewährten . Di e Geschicht e de r Hagensiedlunge n 
lehrt, da ß dies e trot z einige r hoffnungsvolle r Ansätz e de n i m städtische n 
Bereich vorherrschende n Zu g zu r volle n gemeindliche n Rechtsautonomi e nich t 
haben mitvollziehe n können . Anfänglich e Eximierunge n au s de m Landgerich t 
mußten zurückgenomme n werden . Wede r Territorial - noc h Grundherre n wa -
ren bereit , di e Sonderstellun g gegenübe r de n übrige n Landgemeinde n aus -
zubauen. Ein e de n Stadtrechte n vergleichbar e Bestimmung , di e eingewan -
derten Hörige n nac h Jah r un d Ta g Freihei t zusichert , finde t sich , sowei t ic h 
sehe, i n de n niedersächsische n Hägerrechte n nicht . Nu r scheinba r läß t sic h 
eine derartig e Bestimmun g i n de m au s de m 13 . Jahrhundert stammende n 
Hagenrecht vo n Wygenhuse n i m Paderbornische n belegen . Tatsächlic h besag t 
sie, da ß ei n unbescholtene r Neusiedler , de r sic h i n de m Hage n niederließ , 
nach Jah r un d Ta g be i de r Bezichtigun g eine r Strafta t mi t verstärkte m 

so S c h u l z e , wi e Anm . 29 , S . 549 . 
S c h u l z e , wi e Anm . 29 , S . 530 . 

» 2 B a d e r , wi e Anm . 28 , S . 124 . 
33 H . M i t t e i s , Ube r de n Rechtsgrun d de s Satze s „Stadtluf t mach t frei" . In : Di e 

Stadt de s Mittelalters , ed . C a r l H  a a s e ,  Bd. 2, 1972 , S . 202 . 
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Rechtsschutz rechne n konnte , läß t abe r di e ständisch e Seit e de s Freiheits -
status völli g unberührt 8 4 . 

Es is t auc h di e Frage , o b jen e Bauern , di e neu e Siedlunge n anlegte n un d 
ihre Dorfflure n i n de n Wal d hineinrodeten , überhaup t darau f angewiese n 
waren, da ß ihne n de r Eintrit t i n di e neu e Siedlergemeind e Schut z vo r de m 
Zugriff de s alte n Herr n gewährte . Viel e Neusiedle r werde n entwede r vo r 
ihrer Abwanderun g au s eine r übervölkerte n Gegen d scho n i m eigene n 
Interesse de n Freikau f fü r sic h un d ihr e Famili e geregel t habe n ode r besaße n 
bereits ei n gute s freiheitliche s Besitzrech t i n de r alte n Heimat , brauchte n 
es als o nich t ers t z u erwerben 3 5 . U m s o wichtige r wa r fü r si e di e „Rodungs -
freiheit", dami t si e sic h i n de r neue n Umgebun g nich t verschlechterten . 
Wissen wi r doc h au s de n Hildesheime r Meierdingsrechte n de s 17 . un d 
18. Jahrhunderts, da ß jeder , de r Meierdingsgu t erwarb , auc h de n Statu s eine s 
Meierdingsmannes, d.h . eine s Hörige n annehme n mußt e -  e s se i denn , 
ein Meierdingsman n tra t al s Stellvertrete r fü r ih n ein . Ein e Betrachtun g de r 
Hägerrechte bestätigt , sowei t di e relati v spärliche n Quelle n de r Frühzei t 
ein Urtei l erlauben , Schulze s Feststellung , da ß ander s al s i n de r Stad t i m 
ländlichen Bereic h ein e ausdrücklich e Freilassun g di e Voraussetzun g fü r 
die persönlich e Freihei t war . Da s dürft e s o lang e gegolte n haben , al s di e 
Villikationsverfassung bzw . i n ihre r Nachfolg e da s Meierdingsrech t bestan -
den. Natürlic h läß t sic h da s Freiheitsproble m nich t einfac h au f de n Gegen -
satz Freiheit-Unfreihei t reduzieren , wi e e s Schulz e möchte . Wi r habe n 
gesehen, da ß e s Abstufunge n de r Freihei t ga b un d de r Freie , de r i n ei n Häger -
gericht eintrat , aufgrun d de r Verpflichtunge n de m Grundherr n gegenübe r 
etwas vo n seine r Freihei t preisgab . Wil l ma n rechtlich e Tatbeständ e über -
haupt i n derartige n formelhafte n Sätze n zusammenfassen , s o wär e e s 
meines Erachten s besse r z u sage n „Rodun g bewahr t Freiheit " stat t „Rodun g 
macht frei" . Auc h wen n wi r de n Terminu s „Rodungsfreiheit " al s ein e 
spezielle Form  der  rechtsständischen  Freiheit 39 i n de n Quelle n nich t ausdrück -
lich genann t finden , seh e ic h nich t ein , weshal b ma n nich t vo n Rodungsfreihei t 
sprechen sollte , zuma l sic h a n de n Hägersiedlunge n zeige n läßt , da ß ei n 
offenkundiger Zusammenhan g zwische n Rodun g un d Freihei t bestand . 

Folgen wi r de n südniedersächsische n Rechtsweistümer n de s 16 . un d 17 . Jahr -
hunderts, s o trete n un s Rodungsfrei e i n zweierle i Gestal t entgegen : al s 
Freidingsleute un d al s Häger . Ihr e Rechtspositione n ware n sic h bi s au f ein e 
nicht unerheblich e Differen z seh r ähnlich , mocht e e s u m di e Verpflichtunge n 

w Westfälisch e Zeitschrif t Bd . 60 , 1902 , S . 14 9 §  1 . Zu r Datierun g un d Lokalisierun g 
des Rechtstextes : G . E n g e l , wi e Anm . 7 , S . 21-22 . -  Geh t ma n davo n aus , da ß 
der Sat z „Stadtluf t mach t frei " au s de m Asy l recht hervorgegange n ist , s o würd e 
das Rech t de s Gesmolde r Freihagen s vo n 1591 , da s auc h da s Asylrech t auße r be i 
Totschlag un d Friedensbruc h einschloß , städtische r Freihei t i n de m zitierte n 
Sinne a m nächste n komme n (s . unten S . 159-160) , 

8 5 L ü t g e , wi e Anm . 1 , S . 61 , 
3 * S c h u l z e , wi e Anm . 29 , S  549 . 
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gegenüber de m Gerichtsherrn , di e Forme n un d di e Verfassun g de s Gerichts , 
die Zinsleistunge n u . a . gehen . De r Hauptunterschie d beruht e au f de r Ver -
pflichtung de r Häge r zu m Sterbfall , zu r Kohr . Si e macht e da s Hägerrech t 
zu de m niedere n de r beide n Besitzrecht e un d rückt e di e Häge r nähe r a n 
die Halbfreihei t de r Lite n heran . Selbstverständlic h läß t sic h nich t jede s 
Freiding au f ein e Rodun g zurückführen . Auc h au f di e sogenannt e karolinghsch-
fränkische Staatskolonisation,  di e auc h i n Altsiedelgebiete n anzutreffe n ist , 
oder di e Gewährun g vo n Freihei t durc h de n königliche n Grundherr n könne n 
Freigerichte zurückgehen . Abe r fü r jen e Freidinge , di e a m gleiche n Or t 
tagten wi e Hägergerichte , z . B. i n Adensted t i m Am t Winzenbur g ode r i n 
Volkersheim i m Krei s Gandersheim , is t de r Ursprun g au s eine r Rodungs -
siedlung seh r wahrscheinlich . Besonder s augenfälli g is t di e Zusammengehörig -
keit vo n Häger - un d Freidin g i n Volkersheim , w o beid e i m gleiche n Tei l de r 
Dorfflur ih r Ackerlan d besaßen 3 7 . 

Mit de n Freidingsleute n dürfe n nich t jen e „liberi " au s Hildesheime r Ur -
kunden de s 12 . und 13 . Jahrhunderts verwechsel t werden , di e wi r i n moderne r 
ständegeschichtlicher Terminologi e al s „Edelfreie " bezeichnen 3 8 . Stande n jen e 
unter de m Schut z eine s Grundherrn , s o ware n dies e selbs t Grundherre n un d 
in de r Lage , sic h i n eine r durc h Selbsthilf e un d Fehd e gekennzeichnete n Wel t 
zu verteidigen . Di e Freidingsleut e gehörte n ursprünglic h mi t große r Wahr -
scheinlichkeit königliche n Grundherrschafte n an , i m 16 . Jahrhundert befande n 
sie sic h meis t unte r de r unmittelbare n Herrschaf t de s Landesherrn . Di e er -
wähnten edelfreie n „liberi " unterschiede n sic h auc h dadurc h vo n de n Königs -
leuten, da ß si e di e ihre n Grundbesit z betreffende n Rechtsgeschäft e vo r de m 
Grafending un d sei t de m 13 . Jahrhundert vo r de m Goding , nich t abe r vo r 
einem Freidin g abwickelten . Mi t Sicherhei t verfügt e ei n Edelfreie r übe r 
bedeutenderen Grundbesit z al s ei n Freidingsmann , mocht e e r auc h a n di e 

* 7 Zu m Häger - un d Freiengerich t i n Adensted t s . da s Winzenburge r Erbregiste r 
(HStA Hannover , Hann . 7 4 Alfel d Nr . 475 , S . 208-209) ; zu m Hägergerich t i n Vol -
kersheim H . K  1  e i  n a u ,  Geschichtliche s Ortsverzeichni s de s Lande s Braun -
schweig Bd . 2 , 1968 , 2132 , künfti g abgekürzt : GO V Braunschweig ; z u Volkershei m 
s. auc h A c h i l l e s , wi e Anm . 20, S . 131 . -  S . auc h unte n S . 17 9 u . 180 . -  Zu r frän -
kischen Staatssiedlun g i m Rau m Hildesheim-Pein e (Hohenhameln ) mi t de m Cha -
rakter planmäßi g angelegte r Siedlungen : H.-J . N i t z , Regelmäßig e Langstreifen -
fluren un d fränkisch e Staatskolonisation . In : Historisch-Genetisch e Siedlungsfor -
schung (Weg e de r Forschung , Bd . 300, 1974 , S . 354-355) . -  Zu r Staatskolonisatio n 
im Altsiedelgebiet : R . W e n s k u s , Zu r fränkische n Siedlungspoliti k i m Saale -
gebiet. In : Festschrif t fü r Helmu t Beumann , 1977 , S . 125-126 . 

w G . v o n L e n t h e (Niedersächsische r Ade l zwische n Spätmittelalte r un d Neuzeit . 
In: Deutsche r Ade l 1430-1555 , 1965 , ed . H  R ö s s l e r , S . 179 ) nenn t al s Beispiel e 
für di e wenige r bedeutenden , späte r i n de n ritterbürtige n Ade l aufgehende n 
Edelherrengeschlechter u . a. di e Hodenberg , Adelebsen , Oldershausen , Saldern , 
Dorstadt. -  Seh r deutlic h führ t de r Vertra g zwische n Bischo f Bernhar d vo n Hildes -
heim un d de n Ansiedler n z u Eschershause n vo n 1 134- 1 13 7 de n ständische n Unter -
schied zwische n „freien " Häger n un d Edelfreie n vor : Di e a m Vertra g beteiligte n 
Ansiedler werde n schlich t „laici " genannt , di e al s Zeuge n anwesende n Edelfreie n 
„liberi laici " (Quellen , wi e Anm . 61 , S . 184) . 
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ausgedehnten Besitzkomplex e große r Geschlechte r wi e de r Northeime r Gra -
fen nich t heranreichen , sonder n ehe r eine m Großbauer n spätere r Jahrhun -
derte entsproche n haben . Wahrscheinlic h dürfe n wi r i n ihne n di e Nachfahre n 
der altsächsische n „liberi 1 1 erblicken , wobe i z u berücksichtige n bleibt , da ß 
im 12 . un d 13 . Jahrhundert di e Grenz e zwische n „liberi " un d „nobiles " 
fließend war . Di e hie r beschriebene n Tatsache n verdeutlichen , da ß ein e Zwei -
teilung i n Frei e un d Unfreie , wi e si e K . H . Schulz e vorschlägt , de r soziale n 
Wirklichkeit de s Hochmittelalter s nich t gerech t wird , sonder n ein e weiter -
gehende Differenzierun g de r Freie n notwendi g ist . 

Auch i n unser m Untersuchungsgebie t bestan d ei n Zusammenhan g zwische n 
Rodungs- un d Königsfreiheit . Di e Rodungssiedlunge n i n de n Ämter n Win -
zenburg un d Gandersheim , erkennba r durc h di e Nachbarschaf t vo n Frei - un d 
Hägerdingen, liege n i n eine m alte n Kernbereic h vo n Reichsgut , da s unte r 
den letzte n Liudolfinger n teil s a n da s Bistu m Hildesheim , teil s a n da s 
Reichsstift Gandershei m gelang t i s t 3 9 . Lotha r vo n Süpplingenbur g entwan d 
noch einma l fü r kurz e Zei t de m Bischo f vo n Hildeshei m di e Winzenburg , 
ehe si e endgülti g Hildesheime r Besit z wurde 4 0 . I n ihre m Einflußbereic h läß t 
sich i m 16 . Jahrhundert da s Freidin g de s Gericht s Winzenbur g nachweisen 4 1 . 
Da e s a n zwe i Orte n (Breinu m un d Adenstedt ) zusammentrat , möge n e s 
ursprünglich zwe i Gericht e gewese n sein . Wi e bereit s erwähnt , befan d sic h 
in Adensted t auc h ei n Hägergericht . De r Bereic h de s Freiding s deckt e sich , 
wie W . Petk e festgestell t hat , weitgehen d mi t eine m Komita t i m Flenithi-Gau . 
Diese maio r comici a -  ursprünglic h Gandersheime r Lehe n a n di e Grafe n vo n 
Wohldenberg -  verkaufte n dies e 127 5 a n di e Hildesheime r Kirche 4 2 . Jedoc h 
muß vo r de m Versuc h gewarn t werden , di e Freiding e mi t de n Freigrafschafte n 
gleichzusetzen. Di e Freiding e i m Hildesheimische n un d i m angrenzende n Ge -
biet dürfte n au s königliche n Villikatione n hervorgegange n sein . E s handel t 
sich z . T. u m relati v kleinräumig e Gebild e mi t Schwerpunk t i n eine m Dorf . 
Das läß t sic h besonder s deutlic h a n de m ebenfall s i m Flenithi-Ga u gelegenen , 
zum Königsho f Brügge n gehörende n Freidin g + L e d e be i Grona u erkennen , 
das wi r späte r i m Besit z de s Hildesheime r Domstifte s antreffen 4 8 . Möglicher -

3 9 H . G o e t t i n g, Da s Bistu m Hildeshei m Bd . 1 : Da s reichsunmittelbar e Kanonissen -
stift Gandershei m ( = Germani a Sacr a N F 7 , 1973 ) S . 270 . 

40 Vgl . di e Formulierun g U B Höchst . Hild . Bd . 1  Nr . 26 3 S . 23 9 Z . 26 ; s . auc h H.-W , 
K l e w i t z , Studie n zu r territoriale n Entwicklun g de s Bistum s Hildesheim , 1932 , 
S. 58. 

« Hann . 7 4 Alfe d Nr . 47 5 S . 208-209 . 
W. P e t k e , Di e Grafe n vo n Wöltingerode-Wohldenberg , 1971 , S . 452 . 
R. H o f f m a n n , Di e wirtschaftlich e Verfassun g un d Verwaltun g de s Hildeshei -
mer Domkapitel s bi s zu m Begin n de r Neuzeit , 1911 , S , 1 0 u , 9 4 Anm . 2 ; G o e t -
t i n g , wi e Anm . 39 , S . 272 . -  Ein e i m ganze n zutreffende , auc h fü r di e nieder -
sächsischen Verhältniss e gültig e Darstellun g de r Freigericht e biete t R i c h a r d 
B o r g m a n n , Frei e Bauern , Freigu t un d Freigericht . Zu r Rechtsgeschicht e de r 
freien Bauer n Westfalen s i m Mittelalter . In : Au s westfälische r Geschichte , Fest -
gabe f . Anto n Eitel , 1947 , S . 12-23 . E r sieh t i n de n Freigerichte n Sondergerichte , 
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weise wurde n ursprünglic h größer e Einheite n be i de r Aufteilun g au f ver -
schiedene Grundherre n i n kleiner e zerlegt . Ein e ander e Erklärun g wäre , 
daß wi r be i de n Freidinge n ähnlic h de n Villikatione n große r Grundherren , 
z. B. de s Hildesheime r Domkapitels , au f eine n mehrstufige n Aufba u stoßen , 
der mehrer e Freiding e z u eine r Freigrafschaf t zusammenfaßte . Di e Frei -
dinge ware n ursprünglic h Gericht e au f Königsgu t un d zugleic h königlich e 
Grundherrschaften. S o lasse n sic h gewiss e Parallele n i n ihre r Verfassun g 
zu den Meier- un d Hägerdingen a m überzeugendsten erklären . 

Uber da s Alte r diese r Siedlunge n läß t sic h kau m Zuverlässige s sagen . Hie r 
könnte nu r di e Siedlungsarchäologi e weiterhelfen . Zu m Tei l möge n si e 
auf fränkische r Kolonisatio n beruhen . Siche r habe n sic h weiter e Ausbausied -
lungen späte r angeschlossen . Hinte r de r Gründun g de r Hägergericht e i m 
Amt Winzenbur g werde n wi r di e Initiativ e de r Hildesheime r Bischöfe , kau m 
der Grafe n vo n Wohldenber g z u vermute n haben . De n Bischöfe n la g dabe i 
die Sicherun g de s Südwestzipfel s ihre s Herrschaftsbereiche s a m Herzen . Di e 
Hägersiedlungen, teilweis e bereit s i n weni g günstige n Randlagen , dürfte n 
zeitlich bereit s a n den Schlu ß de r Ausbauphase gehören . 

Das Wese n de r Grundherrschaf t un d di e Freihei t al s bestimmende s Elemen t 
sozialer ländliche r Ordnun g i m Früh - un d Hochmittelalte r ware n de r bis -
herige Gegenstan d unsere r Untersuchung . Dabe i habe n wir , w o e s sinnvol l 
und notwendig erschien , di e Hägergericht e un d ihr e Problem e bereit s gestreift . 
Nun sol l e s unser e Aufgab e sein , di e gewonnene n Erkenntniss e systematisc h 
und unte r bestimmte n Fragestellunge n au f di e Hagensiedlunge n un d Häger -
gerichte anzuwenden , den n gerad e fü r si e wa r da s Spannungsverhältni s 
zwischen grundherrschaftliche r Bindun g un d Freihei t charakteristisch . E s solle n 
dabei zwe i Problemkomplex e i m Vordergrun d stehen : 1 . Entstehun g un d 
Frühgeschichte de r Hägergericht e vo r alle m i n de r Zei t vo r 1100 , 2 . Fort -
entwicklung un d Auslaufe n diese r Einrichtunge n i m 16.-18 . Jahrhundert sowi e 
die Ausbildun g charakteristische r Eigentümlichkeite n ihre r innere n Ver -
fassung i n diese m Zeitraum . Fü r de n erste n Tei l de s Thema s ergebe n sic h 

königliche Villikatione n un d Immunitätsgericht e fü r Bauern , di e Freigu t i n Erb -
leihe besitze n un d dafü r Königszin s leiste n müssen . -  Vgl . auc h H e i n r i c h 
v o n M i n n i g e r o d e , Königszins , Königsgericht , Königsgastun g i m altsäch -
sischen Freidingsrechte , 1928 . Fragwürdi g is t di e Bezeichnun g de r Königsfreie n 
als Pächte r au f Königslan d (S . 56-58) . -  Nich t anwendba r au f Niedersachse n sin d 
die umstrittene n These n vo n A . K . H o m b e r g , Grafschaft , Freigrafschaft , Go -
grafschaft, 1949 . -  Da s sog . „Groß e Freie " u m Ilten , nich t meh r i m Mittelgebirgs -
bereich gelegen , wa r seh r vie l weiträumige r organisier t al s di e südlichere n Frei -
dinge i m Hildesheimische n un d Braunschweigische n un d ähnelt e de n westfälische n 

, / Freigrafschaften . Di e kleine n Freiding e i m Leineberglan d umfaßte n z . T. nu r ei n 
bis zwe i Dörfe r sowi e einige n entferntere n Streubesitz . -  Di e jüngs t vo n M a r -
g a r e t e W e r n e r (Di e Registe r de r Amtsvogte i Ilte n 1492-1752 , 1970 , S . 2 ; 
Der Königszin s i n de r Amtsvogte i Ilte n -  ein e Rodungsabgab e de s Spätmittel -
alters. In : Nieders . Jahrb . Bd . 48 , 1976 , S . 135-200 ) vertreten e Auffassung , da ß e s 
sich be i de n Königszinser n de s Große n Freie n u m spätmittelalterlich e Nachsiedle r 
handele, dürft e sic h kaum uneingeschränk t aufrech t erhalte n lassen . 
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aufgrund noc h nich t ausgewertete n Quellenmaterial s Korrekture n a n be -
stehenden Auffassungen . De r zweit e Tei l is t be i de r bisherige n Behandlun g 
der Hägergerichte weitgehen d unberücksichtig t geblieben . 

Hagensiedlungen ware n i m Rau m nördlic h de r Mainlini e wei t verbreitet . 
Wir treffe n si e i n Hessen , Niedersachsen , Westfalen , Mecklenburg , Pommer n 
und Holstein 4 4 . E s is t ausgeschlossen , diese s Gebie t vo n unsere r Fragestel -
lung he r i m Rahme n eine s Aufsatze s gleichmäßi g un d umfassen d aufzuarbei -
ten. Da s gleich e gil t auc h fü r de n seh r vie l kleinere n Teilbereich , au f de n 
dieser Aufsat z sic h beschränke n muß , fü r da s südlich e Niedersachsen , da s 
in etw a de n weifische n Fürstentümer n Calenberg , Göttingen , Grubenhage n 
und Wolfenbütte l sowi e de m Hodistif t Hildeshei m entspricht . E s wir d 
daher nu r ein e Auswah l vo n Orte n mi t besonder s charakteristische r Ent -
wicklung ode r günstige r Quellenbasi s berücksichtig t werde n können . Inner -
halb vo n Südniedersachsen s Mittelgebirgs - un d Waldzone n treffe n wi r Hagen -
siedlungen a n de n verschiedenste n Stelle n an , un d zwa r überal l dort , w o de r 
Wald Rodunge n zuließ , allerding s meis t i n de r Näh e vo n ältere n Siedlungen , 
zu dene n di e Neugründunge n i n Beziehun g standen . Ein e eindeutig e Ein -
grenzung au f bestimmt e Regione n is t nich t möglich . Unser e besonder e Auf -
merksamkeit wir d de m Weserberglan d gelten , jene m Gebiet , i n de m da s 
Hägerrecht a m früheste n nachzuweise n ist . Di e mehrfac h un d gründlic h unter -
suchten Schaumburge r Hage n hingege n solle n nich t behandel t werden , d a 
sie al s besonder s spät e Gründunge n i n Rechtsfor m un d Siedlungsstruktu r 
von de n ältere n Hägergerichte n deutlic h abweichen . 

Der Moto r fü r den  Landesausbau  war  die  Bevölkerungszunahme**.  Dies e 
setzte wahrscheinlic h i m 8-9 . Jahrhunder t ei n un d bewirkt e zunächs t ein e 
Erweiterung un d Vergrößerun g de r bestehende n Siedlungen . Wahrschein -
lich bereit s i m 9 . Jahrhundert gin g ma n zu r Rodun g unbesiedelte n Wald -
landes über , zunächs t meh r a m Rande , dan n i m Inner n größere r geschlossene r 
Waldgebiete 4 8 . Zeuge n diese r bi s i n di e Karolingerzei t zurückreichende n 
Rodungstätigkeit sin d di e zu m Tei l seh r alte n -rode-Orte . Mi t diese n Rodun -
gen -  woh l i n erste r Lini e au f Königslan d -  ha t ma n di e Freihei t de r Neu -
siedler, di e ursprünglic h Königsleut e waren , i n Verbindun g gebracht 4 7 . Hie r 
wird sic h di e Frag e anschließe n müssen , o b nich t di e Rodungsfreihei t min -
deren Ranges , di e un s späte r al s Hägerfreihei t entgegentritt , ebenfall s i n 
die Siediungsperiod e vo r 110 0 zurückreicht . Infolg e de s wachsende n Bevölke -
rungsdrucks i n de n Niederlanden , i n Rheinlan d un d Westfale n nah m diese r 
Prozeß fortschreitende n Landesausbau s nac h 110 0 größer e Ausmaß e an . I m 
Weserbergland zwische n Wese r un d Lein e erscheine n jetz t di e Neusiedle r 

4 4 De n beste n Überblic k übe r di e Verbreitun g de r Hagensiedlunge n finde t ma n jetz t 
bei E n g e l , wi e Anm . 7 , S . 3 5 f . 

4 5 W . A  b  e 1 , Geschicht e de r deutsche n Landwirtschaft , 2 1967, S . 45 . 
4 6 B o r n , wi e Anm . 23 , S . 40 ; A b e l , wi e Anm . 45 , S . 28 : Hohenrode ; -rode-Ort e 

erscheinen bereit s i m 8. Jahrhundert. 
4? W . S c h l e s i n g e r , Entstehun g de r Landesherrschaft , «1964 , S . 79-80 , 
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unter de r Bezeichnun g „Häger" . Gleichzeiti g setzt e di e Besiedlun g de r öst -
lichen, slawische n Gebiet e ein . Anrei z fü r dies e Ostwanderun g bote n gün -
stige Bedingunge n de r Bodenleihe , insbesonder e di e Erbenzinsleihe . meh r 
persönliche Freiheit , vo r alle m Freizügigkeit , wenige r Dienst e un d dami t 
verminderter grundherxliche r Druck 4 8. Vorläufer , abe r auc h fü r ein e Weg -
strecke „Mitreisende " diese r freien , i n di e Ostseegebiet e vo n Mecklenbur g 
bis Hinterpommer n ziehende n Siedle r ware n di e Häger , di e i n ihre n Hagen -
siedlungen i m Altsiedelgebie t zunächs t meis t ein e schlechtere , späte r (sei t 
dem 13 . Jahrhundert) ein e annähern d ähnlich e Rechtsstellun g erringe n konn -
ten wi e jen e Auswandere r nac h Osten . Verallgemeinern d kan n ma n woh l 
sagen, da ß ma n de n Koloniste n u m s o großzügige r Freiheite n un d Recht e 
gewährte, j e größe r da s Risik o un d de r Bedar f a n Rodungsbauer n war . Abe r 
es la g auc h i n de n Jahrhunderte n de s Früh - un d Hochmittelalter s ein e all -
gemeine Tenden z z u meh r Freihei t un d Rechtssicherheit . Dahe r profitierte n 
die Hörige n de r Villikationen , i n dere n Nachbarschaf t di e neue n Häger -
siedlungen meis t entstanden , vo n de r bessere n Rechtspositio n ihre r Nachbarn . 
Das betra f vo r alle m di e Ansprüch e de s Grundherr n au f di e Fahrhab e de s 
Liten i m Falle seine s Todes . 

Für di e Bezeichnun g „Hagen " fü r di e Rodungssiedlunge n gib t e s zwe i 
Erklärungsversuche, De r ein e sieh t di e Grundbedeutun g de s Worte s Hagen , 
dessen kontrahiert e For m Hai n un s noc h geläufi g ist , i n „Wald , Gehölz , 
Hecke, Gebüsch" . Di e Bezeichnun g hätt e sic h dan n vo m Wal d au f di e i n 
ihm angelegt e Siedlung , di e Waldsiedlung , übertragen 4 9 . De r ander e Deu -
tungsversuch geh t au s vo n de r Bedeutun g Hege n =  Abgrenzen , Einzäunen , 
mit eine r Heck e umgeben . Danac h wär e di e Grundbedeutun g vo n Hage n 
„schützende Hecke , Einfriedigung" 5 0 un d i m weitere n Sinn e ein e besonder s 
eingegrenzte, mi t eine r Heck e umgeben e Siedlun g ode r dere n Flur . Hiermi t 
steht i n Einklang , da ß be i Hägersiedlunge n Teil e de r Flure n de n Name n 
„Hagen" tragen . De r Hage n wär e da s durc h Heck e ode r Strauchwerk e ein -
gehegte, gege n de n Wal d geschützte , au s de r Waldweide , de r Holzmark , 
abgesonderte Land 5 1 . Au s de r Rodungsflu r wär e dan n di e Bezeichnun g fü r 
die Waldsiedlun g insgesam t geworden . Hervorzuhebe n ist , da ß wi r i n de r 
Nähe vo n Hägersiedlunge n besonder e al s „Hagen " bezeichnet e Flur - ode r 
Waldstücke finden , z . B. i n Everod e un d Esperde , außerde m Hecke n zu r 
Abgrenzung vo n Flurteile n frühe r ein e groß e Roll e spielten . S o führ t de r 
Hägerschnatgang vo n Stadtoldendorf , di e i m 17 . un d 18 . Jahrhundert wieder -

48 j . K u l i s c h e r , Allg . Wirtschaftsgeschicht e de s Mittelalter s un d de r Neuzeit , 
1958, Bd . 1  S . 127 . 

4» E . M  o  1 i t o r ,  Verbreitun g un d Bedeutun g de s Hägerrechts . In : Ade l un d Bauer n 
im deutsche n Staa t de s Mittelalters , 1976 , S . 338-339 . 

5 0 L . F  i  e s e 1, Ortsnamenforschun g un d frühmittelalterlich e Siedlun g i n Nieder -
sachsen, 1934 , S . 7 . 

« F i e s e l , wi e Anm . 50 , S . 7 ; W . J  a  n s s e n, Königshagen , 1965 , S . 71-72 : Di e 
„holtmarke" wir d zu m „indago " Steina u (1260-1290) . 
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holt beschrieben e Begehun g de r Grenz e zwische n de n Flure n wüs t gewordene r 
Hägersiedlungen un d der Stadtflur , stet s a n bestimmten Hecke n vorbei . 

Die beide n skizzierte n Bedeutungsentwicklunge n z u de r Bezeichnun g „Ha -
gen" fü r Rodungssiedlun g lasse n erkennen , da ß sic h vo n de n Name n au f 
-hagen sicher e Rückschlüss e nu r au f di e Lag e un d Ar t de r Siedlun g (Wald , 
Rodung), nich t abe r ihre n besondere n Rechtsstatu s ziehe n lassen . Allerding s 
bleibt z u bedenken , da ß sic h ohn e rechtlich e Vergünstigunge n un d ein e 
deutliche Besserstellun g gegenübe r de n Hörige n i m Altsiedelgebie t kau m 
jemand z u de n Mühe n de r Rodungsarbei t berei t gefunde n habe n dürfte . 
Das gil t vo r alle m fü r di e Zeit , i n de r noc h ein e breit e Schich t de r klein -
bäuerlichen Bevölkerun g de m Liten - ode r Latenstande angehörte . 

Hagen tauch t al s Ortsnam e ode r al s Bestandtei l vo n Ortsname n nich t 
selten auf . Vo r alle m i n Westfalen , abe r auc h i m Bergische n Lan d un d i n 
Hessen gib t e s einig e frühe , vo r 110 0 z u datierend e Belege . Di e Stad t Hage n 
in Westfale n un d Hage n i m Lippische n werde n bereit s i m 10 . Jahrhunder t 
erwähnt 5 2 . I n Westfale n erscheine n i n de r zweite n Hälft e de s 1 1 . Jahrhun -
derts vereinzel t Ortsname n au f -hagen . Hingege n häng t de r 99 3 i n eine r 
Urkunde Otto s III . erwähnt e Or t Hagenrod e (Krs . Ballenstedt ) wahrscheinlic h 
mit de m Personenname n Hagan o zusammen 5 3 . Auc h i n de n Traditione s 
Corbeienses sin d noc h kein e -hagen-Ortsname n vertreten 5 4 . I n Niedersachse n 
lassen sic h di e Hagennamen , sowei t erkennbar , ers t sei t de m 12 . Jahrhun -
dert nachweisen 5 5 . Vielfac h sin d Personenname n mi t de r Endun g -hage n zu -
sammengesetzt (Heinrichshagen , Martinhagen , Ulrichshagen) , gelegentlic h 
auch di e Bezeichnun g de r Grundherre n (Münche- , Lantgravenhage n ode r Kön -
nigshagen) ode r sei n Nam e (Plesserhagen , Crammenhagen) . Danebe n komme n 
Landschaftsbezeichnungen ode r Eigenschafte n vo r (Osterhagen , Langenhagen , 
Wenigenhagen, Dörrenhagen , Quathagen) 5 e . Di e nachträgliche , später e Grün -
dung Hagenohse n sol l vo m nahe n Kirchohsen , de r ältere n Kirchsiedlung , 
durch ihr e Namensfor m unterschiede n werden . 

In de r überwiegende n Mehrzah l alle r Hagenort e läß t sic h kei n Hägerrech t 
mehr nachweisen . Dafü r kan n ma n unterschiedlich e Gründ e anführen : 1 . Ein e 
Siedlung ha t da s ursprünglich e Hägerrech t eingebüßt . Vielerort s verfolgte n 
nämlich Landesherren , Grundherre n un d Häge r -  allerding s au s unterschied -
lichen Motive n -  währen d de s Spätmittelalter s un d de r frühe n Neuzei t 
das Ziel , di e besonder e Rechtsqualitä t de r Häge r z u beseitigen . De n eine n 
war di e herausgehoben e Gerichtspositio n bzw . de r niedrig e Rekognitionszins , 

F i e s e l , wi e Anm . 50 , S. 28 . 
M J a n s s e n , wi e Anm . 51 , S . 63 : 106 7 un d 1074 , -  Urkund e vo n 993 : D.O . III . 

Nr. 135 . Daz u E n g e l , wi e Anm . 7, S . 13 . Handb . d . Hist . Stätte n Sachse n Anhal t 
(1975) S . 197 . 

5 4 J a n s s e n , wi e Anm . 51 , S . 63 . 
5 5 J a n s s e n , wi e Anm . 51 , S . 63-64 . 
M J a n s s e n , wi e Anm . 51 , S . 64 . Wege n Ulrichshagen , Heinrichshage n un d Quat -

hagen s . GOV Braunschweig . 
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den ander n di e Entrichtun g de s Besthaupt s ei n Dor n i m A u g e 5 7 . 2 . Nac h 
Aufhebung de r eigene n Gerichtsbarkei t fü r Strafsache n un d de m Auslaufe n 
der Villikationsverfassun g sowi e de r allmählichen Freilassun g de r Laten ga b 
es kei n Moti v mehr , di e rechtlich e Sonderstellun g gegenübe r de r freie r ge -
wordenen Umgebun g z u behaupten, 3 . Es ist nicht auszuschließen , da ß manche 
Hagensiedlung kein e ode r nu r eine seh r schwac h ausgebildet e Hägergerichts -
verfassung hatte , di e leich t de m Verfal l ausgesetz t war . Mi t Sicherhei t ha t 
es be i aller grundsätzliche n Gemeinsamkei t lokal e Unterschied e i n der Rechts-
form gegeben . 

Aus eine r au f -hagen endende n Namensfor m ode r de r Bezeichnung „indago " 
(Hagen) kan n nich t i n jede m Fal l gefolger t werden , da ß hie r di e Spu r eine r 
Hagensiedlung vorliegt . Vielmeh r kan n e s ei n Forst - ode r Rurnam e ohn e 
Beziehung z u eine r Siedlun g sein . Da s gleich e gil t auc h fü r di e Bezeichnun g 
Hagen fü r Stadtteil e wi e i n Braunschwei g ode r di e zahlreiche n au f -hage n 
endenden Straßenname n i n unser n Städten . Meis t sin d e s Straße n a m Stadt -
rand wi e etw a de r Lang e un d Kurz e Hage n i n Hildesheim . Da s frühest e 
Beispiel fü r ein e Hagensiedlung , i n der sich tatsächlic h späte r Hägergu t nach -
weisen läßt , is t de r wüs t gewordene , i n de r Stadtoldendorfe r Stadtflu r be -
legene Ulrichshagen . De r Or t gehört e nac h de m Güterverzeichni s vo n etw a 
1190 z u den Alloden de s 1144 verstorbene n Grafe n Siegfrie d vo n Boyneburg , 
des letzte n Northeimers 5 8 . 

Es ga b zahlreiche Ort e mi t Hägergut, dere n Nam e da s i n keine r Weis e z u 
erkennen gab . Darunte r befinde n sic h Namen , di e keine m besondere n Ty p 
angehören un d daher fü r ein e bestimmt e Datierun g kei n Indi z liefern , jeden -
falls keine r relati v späte n Ausbauphas e zuzuordne n sind . Bemerkenswer t 
sind abe r di e zahlreiche n au f -hause n endende n Ortsnamen : Holtensen , 
Eyershausen, Renziehausen , Robbershause n usw . sowie di e Name n au f -rod e 
(Everode, Harderode) ö f t. Einig e de r erwähnte n Ort e lasse n sic h i n di e Sied -
lungsperiode vo r 1100 zurückverfolgen . 

2. Ursprun g und Alter der Hägergericht e 

Die älter e Literatu r (Rustenbach , Eric h Molitor , Fran z Engel 6 0 ) setz t de n 
Beginn de r Hägersiedlun g i n di e Zei t u m 110 0 un d vermute t di e älteste n 

w Auc h E n g e l , wi e Anm . 7 , führ t ei n Beispie l dafü r an , da ß ei n Hage n be i 
Wechsel de s Grundherrn sei n Hagenrech t einbüßt e (S . 16) . 

M GO V Braunschwei g Nr . 2082 ; G . S c h n a t h , Di e Herrschafte n Everstein , Hom -
burg un d Spiegelberg, 1922 , S . 19. 

*» Holtensen , di e abgeschliffene For m vo n Holthusen , finde n wi r i n de n Namen vo n 
Langenholzen, eine m Hägergerich t be i Alfeld un d in der wüst gewordene n Häger -
siedlung Holtense n be i Stadtoldendorf . Ei n weitere r Bele g fü r eine n Or t mi t 
Hägerhufen au f -hause n is t Reylingehusen —  Relliehausen be i Dasse l (U B Höchst. 
Hild. Bd. 4 Nr. 177, 1313. ) 

*° R u s t e n b a c h , Häge r un d Hägergericht e i n de n braunschweigische n Weser -
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Hagengründungen i m Weserbergland . Ausschlaggeben d fü r dies e Datierun g 
war da s u m 110 0 entstanden e ältest e nachweisbar e Hägerrech t vo n Eschershau -
sen. Nu n kan n abe r di e erst e Fassun g diese s sogenannte n Eschershäuse r Ver -
trages seh r gu t scho n kur z nac h 107 9 vereinbar t worde n se in 6 1 . Vermutlic h 
aus diese m Grund e un d wege n de r i n de r zweite n Hälft e de s 11 . Jahrhundert s 
sich mehrende n Beleg e de r -hagen-Ort e habe n sic h neuerding s einig e For -
scher bereit s fü r di e Mitt e de s Jahrhundert s („u m 1050" ) al s Entstehungs -
zeit entschieden 8 2. Di e jüngste , vo n Gusta v Enge l verfaßt e Untersuchun g 
zu unser m Them a vo n 197 6 versuch t ein e Unterscheidun g zwische n Siedlungs -
vorgang un d Entwicklun g de r rechtliche n Formen 6 3 . Währen d Enge l di e 
Hagenrodungen aufgrun d vo n Namensbelege n i n di e Zei t vo r 100 0 verlegt , 
sieht e r da s „Breme r Kolonistenrecht " vo n 1106 , da s sogenannt e Hollerrecht , 
als Ausgangspunk t de s Hagenrechts . Dies e Herleitun g is t jedoc h au s folgen -
den Gründe n weni g überzeugend : 1 . Bereit s Eric h Molito r ha t 1941 , wen n 
auch mi t vielleich t überspitzte r Argumentation , de n erheblic h freiheitlichere n 
Charakter de r Niederländersiedlunge n hervorgehoben 6 4 . De m Hollerrech t 
fehlt nämlic h di e Verpflichtun g zu r Leistun g de r Kohr , welch e di e Häge r 
innerhalb de r Ständegliederun g i n di e Näh e de r Hörige n rückt . 2 . Ma n dar f 
Siedlungsvorgang un d Rechtsverleihun g nich t trennen . Vo n Ausnahme n ab -
gesehen, is t vo n Anfan g a n ei n günstige s Rodungsrech t be i eine r Hagen -
rodung z u vermuten ; den n nu r s o konnte n di e Grundherre n Bauer n z u de r 
entbehrungs- un d risikoreiche n Urbarmachun g of t ertragsarme r Waldböde n 
gewinnen. Mi t Rech t ha t K . Kroeschel l darau f hingewiesen , da ß a m Begin n 
der Hagensiedlun g di e Anlag e ganze r Dörfer , nich t di e Erweiterun g be -
stehender Siedlunge n durc h Ausbauhöf e stand . Allei n au f dies e Weis e ließe n 
sich selbständige , au s de m Landrech t herausgelöst e Gerichts - un d Selbst -
verwaltungsgemeinden mi t eigener Rechtsfindun g verwirklichen 8 6 . 

Aus diese m Grund e dürfte n Hagenrech t un d Hägergemeindeverfassun g auc h 
in di e Frühzei t de r Hagensiedlunge n vo r de m Jahr e 100 0 zurückreichen . 

landen. In : Zeitschr . d . Historische n Verein s f . Nieders . Jg . 1903 , S . 570 ; E . M o l i -
t o r , Ube r Freibauer n i n Norddeutschland . In : Ade l un d Bauer n i m deutsche n 
Staat de s Mittelalters , 1976 , S . 318 , F r a n z E n g e l , Da s Rodungsrech t de r 
Hagensiedlungen, 1949 , S . 5 . 

6 1 E n g e l , wi e Anm . 60 , S . 9 ; Tex t un d Ubersetzun g de s Hägerrecht s jetz t a m 
bequemsten in : Quelle n zu r Gesch . d . dt . Bauernstande s i m Mittelalter , B 1974, ed . 
G ü n t h e r F  r  a n z , S. 17 8 ff . 

•* A b e l , wi e Anm . 45 , S . 28 ; H . W e s c h e , Unser e niedersächsische n Ortsnamen , 
1957, S . 48 . 

«* G . E n g e l , wi e Anm . 7 , S . 12-1 3 u . S . 19 . 
• 4 E . M  o  1 i t o r, Di e Pfleghafte n de s Sachsenspiegel s un d da s Siedlungsrech t i m 

sächsischen Stammesgebiet , 1941 , S . 157 ; M o I i t o r , wi e Anm . 60 , S . 319 ; M o -
l i t  o r , wi e Anm . 49 , S . 340 . 

6 5 K . K r o e s c h e l l , Waldrech t un d Landsiedelrech t i m Kassele r Raum . In : Hess . 
Jahrb. Bd . 4 , 1954 , S . 122 . 

9 Nds . J a h r b . 
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Lediglich di e Bezeichnun g Hagenrech t wir d sic h ers t nac h 1 10 0 eingebürger t 
haben. Bezeichnenderweis e kenn t da s Hagenrech t vo n Eschershause n i n sei -
ner zwische n 107 9 un d 1 1 1 4 entstandene n Fassun g de n Begrif f Hagen - ode r 
Hägerrechte noc h nicht . De r Terminu s iura  hegerorum  erschein t ers t i n eine r 
im 13 , Jahrhundert hinzugefügte n Überschrift 6*. Da s berechtig t abe r noc h nich t 
zu Zweifel n a n seine m ursprüngliche n Charakte r al s Hägerrecht 6 7 . Zwische n 
der ältere n Rodungsfreiheit , wi e si e i m Eschershausene r Vertra g vorliegt , 
und de n nac h 110 0 nachweisbare n Hägerrechte n läß t sic h kei n Unterschie d 
erkennen. Eine n andere n Charakte r zeige n lediglic h di e nac h 120 0 ange -
legten, auc h i n ihre r Siedlungsstruktu r abweichende n Schaumburge r Hage n 
und mi t ihne n verwandt e nördliche r gelegen e Siedlungen . 

Wie bereit s obe n ausgeführt , wa r fü r di e Rodungssiedlunge n mi t Häger -
recht keinesweg s di e Bezeichnun g Hage n allgemei n üblich . Da s gil t vo r alle m 
für di e vo r 110 0 entstandene n Orte . Ei n instruktive s Beispie l is t da s zu m 
Grundbesitz de s Hildesheime r Michaeliskloster s gehörend e Hägergerich t Eve -
rode. De r Or t wir d erstmal s i m Testamen t Bischo f Bernwards , da s wahrschein -
lich au s de m Jahr e 99 6 stammt , zusamme n mi t ander n Güter n erwähnt , di e 
zur Ausstattun g eine r Kapelle , au s welche r da s Michaeliskloste r hervor -
gehen sollte , un d fü r de n Unterhal t de r Mönch e bestimm t waren 6 8 . Everod e 
besaß ebens o wi e ander e Hägergeridit e di e Struktu r eine r kleine n Villika -
tion; si e wir d erkennba r a m de m Michaeliskloste r gehörende n Fronho f 
(curia, späte r Meier - bzw . Abt - ode r Paterhof) . Diese r -  i n zentrale r Lag e 
unmittelbar be i de r Kirch e gelege n un d durc h sein e Größ e sic h deutlic h 
von de n beide n andere n Meierhöfe n abheben d -  erschein t erstmal s i m 
Jahre 132 1 un d läß t sic h bi s z u seine r Parzellierun g i n de r Mitt e de s 19 . Jahr -
hunderts verfolgen 6 9 . Z u ih m gehörte n 132 1 fün f Hufen : ei n Umfang , de n e r 
im wesentliche n bi s in s 19 . Jahrhundert behaupte t ha t 7 0 . Da s 132 1 de m 
Michaeliskloster gehörend e Hägergu t umfaßt e nu r sech s Hufen , e s wa r als o 
im Verhältni s zu m Landbesit z de s Meierhofe s relati v gering . Ma n wir d 
eine Abspaltun g eine s Teile s de r Hägerhufe n scho n i n seh r frühe r Zei t 
annehmen müssen . Darau f deute t de r Ankau f eine s weitere n Meierhofe s 
mit siebe n Hufen , vie r Kothöfe n un d dre i Hägerhufe n i m Jahr e 145 2 durc h 

o« F . E n g e l , wi e Anm . 60 , S . 9 ; Quellen , wi e Anm . 61 , S . 178 . 
»7 Derartig e Zweife l äußer t K r o e s c h e l l , wi e Anm . 65 , S . 12 2 Anm . 38 . -  Ro -

dungssiedlungen z u Erbenzinsrech t erwähn t auc h de r Sachsenspiege l (Landrech t 
III 7 9 §  1) , ohn e dafü r ein e spezifisch e Bezeichnun g zu r Han d z u haben . Mi t Rech t 
hat ma n da s Hägerrech t hiermi t i n Zusammenhan g gebrach t (  W i  11 i  c h  , wi e 
Anm. 9 , S . 240) . Diese s Beispie l zeigt , da ß sic h auc h i m 13 . Jh. de r Begrif f Häger -
recht noc h nicht allgemei n eingebürger t hatte . 

«s U B Höchst . Hild . Bd . 1  Nr . 38 . 
69 U B Höchst . Hild . Bd . 4  Nr . 63 8 S . 351 . -  I l l e m a n n , wi e Anm . 3 , S . 102 ; 

P. G  r  a f  f, Geschicht e de s Kreise s Alfeld , 1928 , S . 403 . 
7 0 1578 : 4  Hufen , 1769 : 4V * Hufe n =  13 4 Morge n (HSt A Hannover , Hild . Br . 1 

Nr. 883 5 S . 167v) . 
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das Kloste r Clu s h i n 7 1 . Diese s Lan d verlo r i m Lauf e de r nächste n anderthal b 
Jahrhunderte seine n Charakte r al s Hägergu t un d wurd e 157 8 einfac h al s 
Rodeland berechnet 7 2 . I m Jahr e 155 2 kauft e da s Kloste r Clu s eine n weitere n 
Meierhof, de r de m Michaeliskloste r gehör t hatte 7 3 . Di e Zah l de r Hagenhufe n 
des Michaeliskloster s ha t währen d de r run d fün f Jahrhundert e vo n 132 1 
bis 180 0 ziemlic h unveränder t sech s betragen 7 4 . Auc h di e Zah l de r häger -
pflichtigen Köte r wa r sei t de m 16 . Jahrhundert annähern d konstant . 157 8 
hatten ei n Meie r sowi e 1 8 vo n 2 5 i n Everod e ansässige n Köter n Hägerzin s 
zu entrichte n (ein e weiter e Hägerstell e la g wüst) . Di e übrige n siebe n Kot -
sassen ware n überwiegen d de m Kloste r Clu s un d de r Everode r Kirch e zins -
pflichtig 7 5. 

Der Frag e nac h Alte r un d Entstehun g de r Hagensiedlun g Everod e is t bishe r 
vor alle m Horst-Detle f Illeman n nachgegangen 7 0 . E r möcht e di e Entstehun g 
des Orte s i n di e erst e Hälft e de r zweite n Rodungsperiod e zwische n 80 0 un d 
1200, als o i n de n Zeitrau m vo r 996 , setzen 7 7 un d di e Ansiedlun g de r Häge r 
durch da s Michaeliskloste r ers t i n da s 12 . ode r 13 . Jahrhundert verlegen , de n 
Abthof de r ältere n Siedlun g mi t eine r angeblic h ortsnahe n Flur , da s Häger -
land abe r de r Außenflu r eine r vermeintliche n Erweiterungsrodun g zuweisen . 
Diese Thes e beruh t au f de r Fehlinterpretatio n eine r Flurkart e au s de m 
Jahre 1803 7 8 . Währen d Illeman n si e fü r ein e kartographisch e Aufzeichnun g 
des Hägerlande s hält , erfaß t si e tatsächlic h lediglic h di e zu m Abtho f gehören -
den Ländereie n exak t un d di e übrig e Flu r nu r andeutungsweise . Di e Län -
dereien de s Abthofe s häufe n sic h nu n abe r keinesweg s i n de n ortsnahe n 
Flurstücken, sonder n liege n teil s blockartig , teil s i n breite n Streife n übe r di e 
streifenförmig gegliedert e Dorfflu r verstreut . Gerad e auc h i n de m al s Häger -
land erkennbare n „Hagengrund " sin d si e vertreten . Ein e Verzahnun g vo n 
Abthofbesitz un d Hägerlan d is t nich t z u übersehen . Folglic h läß t sic h ein e 
Herauslösung de r Ländereie n de s Haupthofe s al s älter e Siedlungsschich t 
mit Hilf e de r Kart e vo n 180 3 nich t bewerkstelligen . Auc h wen n sic h er -

7 1 H . G o e t t i n g , Da s Bistu m Hildeshei m Bd . 2 : Da s Benediktiner(innen)kloste r 
Brunshausen .  . . {= Germani a Sacr a N F 8 , 1974 ) S . 258 . 

?2 Winzenburge r Erbregiste r vo n 157 8 (Hann . 7 4 Alfel d Nr . 47 5 S . 341^-34 2 (14 7 ff.) : 
1578 besa ß da s Kloste r Clu s eine n Meierho f un d 7  Kötne r ware n ih m zinspflich -
tig. Z . T. handelt e e s sic h um Rodeland . 

7 3 G o e t t i n g , wi e Anm . 71 , S . 259 . O b e s sic h dabe i u m de n 157 8 de r Abte i z u 
Gandersheim fü r 1 8 Morge n lehnspflichtige n 3 , Meierho f gehandel t hat , de r de m 
Michaeliskloster hägerzinspflichti g war , bleib t ungewi ß (Hann . 7 4 Alfel d Nr . 47 5 
S. 340) . 

™ I l l e m a n n , wi e Anm . 3 , S . 103 . 
7 5 Winzenb . Erbreg, , wi e Anm . 72 . 
7 8 I l l e m a n n , wi e Anm . 3 , S . 108 . 
7 7 I l l e m a n n folg t hie r eine r vo n W . E  v e  r s (Grundlage n de r Siedlungsgeo -

graphie un d Kulturlandforschun g i m Hildesheime r Land , Bremen-Hor n 1957 , S . 24 ) 
formulierten Periodisierung . 

™ HSt A Hannover , Kartenabt . 2 2 a  Everod e 1  pm . 

9* 
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kennen läßt , da ß Äcke r de s Haupthofe s i n de n äußerste n Randlage n de r 
Feldflur nich t meh r vertrete n sind , kan n da s di e Behauptun g Illemann s doc h 
nicht stützen 7*. Da s Winzenburge r Erbregiste r vo n 157 8 läß t ebenfall s ein e 
Zweiteilung i n ein e älter e un d jünger e Schich t nich t zu . Wi e bereit s aus -
geführt, besaße n 1 8 de r 2 5 Kötnerstelle n -  wen n auc h nich t ausschließlic h -
Hägerland, siebe n Kötnerstelle n hatte n offenba r ihr e Hägereigenschaf t nac h 
dem Verkau f a n da s Kloste r Clu s verloren , de r größt e Meierho f stan d ohnehi n 
in enge r Beziehun g zu m Hägergericht , da s au f ih m abgehalte n wurd e un d 
für desse n Beköstigun g e r z u sorge n hatte 8 0 , de r zweit e kleiner e Meierho f 
ist i m Zusammenhan g mi t de r zweite n Hägergrupp e z u sehen , di e i n de n 
Besitz de s Kloster s Clu s un d de r Everode r Kirch e übergegange n war , de r 
dritte Meierho f leistet e selbs t Hägerzin s a n da s Michaeliskloster . 

Die Illemannsch e Hypothes e is t noc h au s weitere n Gründe n fragwürdig : 
Grundherrschaftlicher Hauptho f (Abthof ) un d Bauernsiedlun g ware n i m 
10. Jahrhundert au f einande r angewiesen : Benötigt e de r Abtho f di e Dienst e 
der Bauern , da s Kloste r de n Villiku s zu r Einziehun g de r bäuerliche n Ab -
gaben, s o beruht e au f de r ander n Seit e i n eine r herrschaftlic h geprägte n 
Sozialordnung da s Funktioniere n dörfliche n Leben s auc h au f de r Rech t un d 
Frieden sichernde n Mitwirkun g de s grundherrliche n Richters , de r i n de r 
Frühzeit meis t mi t de m Villiku s identisc h war . Außerde m fehl t jed e Spu r 
von eine m Meierding , da s stat t de s Hägergericht s Nachfahr e de r Villika -
tion de s 10 . Jahrhunderts sei n könnte . Ein e nachträglich e Umwandlun g eine r 
von scholienpflichtige n Hörige n bewirtschaftete n Villikatio n i n ei n Häger -
gericht is t weni g wahrscheinlich , jedenfall s lasse n sic h kein e Quellenbeleg e 
dafür beibringen . All e dies e Umständ e lasse n de n Schlu ß zu , da s ma n so -
gleich i m Zug e de r Rodun g de s Orte s ein e Grundherrschaft , bestehen d au s 
einem Hauptho f un d de n Höfe n de r freie n Ansiedler , begründe t hat . Dies e 
wurden wahrscheinlic h zunächs t Lite n genann t (vo r alle m i n de r lateinische n 
Urkundensprache), un d sei t de m 12 . Jahrhundert ode r späte r bürgert e sic h 
für si e di e Bezeichnun g Häge r ein . Siche r wir d nich t di e gesamt e I>orfflu r 
in eine m Zug e zu r Zei t de r Dorfgründun g gerode t worde n sein , vielmeh r 
wird ma n i n de n Randlage n i m Lauf e de r Zei t nac h Bedar f un d Möglichkei t 
weitere Ackerfläche n daz u gewonne n haben , jedoc h hebe n sic h dies e nich t 
deutlich vo n eine r Urflu r ab . Ein e jüngs t gena u lokalisiert e Erweiterungs -
rodung is t di e späte r wüstgeworden e klein e Siedlun g Robbershusen , ein e 
Hägersiedlung, di e aufgrun d de s archäologische n Befunde s au f di e Zei t nac h 
1 100 datier t werde n kann . Ihr e Bewohne r sin d vermutlic h nac h Everod e 

7 * Bereit s K . M i t t e l h ä u s s e r , wi e Anm . 26 , S . 130 , hatt e erkannt , da ß ei n 
breiter Streife n al s Besit z de s Klosterhofe s sic h durc h di e grobstreifig  oder 
blockig unterteilte  Flur  que r hindurchzieht . Hiergege n polemisier t I l l e m a n n , 
wie Anm . 3 , S . 109 , z u unrecht . Tatsächlic h unterteil t da s Lan d de s Klosterhofe s 
nicht i n einem , sonder n i n mehreren Streife n un d Blöcken di e Dorfflur . 

8 0 I l l e m a n n , wi e Anm . 3 , S . 120 . 
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gezogen; da s Robbershusene r Hägerlan d befan d sic h späte r vorwiegen d 
im Besitz eine s Everode r Meierhofes 8 1 . 

Da Ort e au f -rod e nich t vo r de m 9 . Jahrhundert i n Nordwestdeutschlan d 
erscheinen, kan n di e Siedlun g währen d de s Zeitraum s vo m 9 . bi s zu m 
10. Jahrhundert entstande n sein , wahrscheinlic h abe r ehe r i m 10 . al s i m 
O.Jahrhundert 8 2 . De r Nam e de s Orte s setz t sic h sei t seine r früheste n Er -
wähnung u m 99 6 au s de r Endun g -rod e un d eine m nich t siche r gedeutete n 
Namen Avenin g ode r Evenin g (de m Name n de s Begründers , Anführer s de r 
Siedler ode r erste n Hägerrichters? ) zusammen 8 3. 

über di e Hägersiedlunge n de s Weserberglande s besitze n wi r jetzt , sowei t 
sie zu m braunschweigische n Krei s Holzminde n gehör t haben , durc h di e 
Nachweise i m Geschichtliche n Ortsverzeichni s de s Lande s Braunschwei g 
von 1967-6 8 eine n gute n Überblick 8 4. Dabe i fäll t auf , da ß sic h zahlreich e 
Orte, i n dene n ma n späte r Hägergu t nachweise n kann , bi s i n da s 10 . ode r 
1 1 . Jahrhunder t zurückverfolge n lassen . Teil s erscheine n si e i n Urkunde n 
aus diese r Zeit , teil s i n au f di e zweit e Hälft e de s 10 . Jahrhunderts z u da -
tierenden Corveye r Traditionen . Bislan g ha t ma n geglaubt , da ß hie r nach -
träglich älter e Dörfe r durc h Ansiedlun g vo n Häger n erweiter t worde n sin d 
oder Häge r sic h i n de r For m de r Einzelhofsiedlun g un d de r nu r wenig e 
Höfe umfassende n Weilersiedlun g niedergelasse n haben 8 5 . Dies e Thes e geh t 
auf di e Beobachtun g Rustenbach s zurück , der , durc h da s Eschershausene r 
Hägerrecht au f di e Entstehungszei t u m 110 0 festgelegt , di e zahlreiche n klei -
nen Wüstunge n i n de r Nachbarschaf t de r alte n Dörfe r mi t de m i m 16 . Jahr -
hundert nachweisbare n Hägergu t i n Verbindun g brachte , allerding s ohn e 
daß sic h d a imme r ei n eindeutige r Zusammenhan g herstelle n ließ . Rusten -
bachs Feststellunge n treffe n angesicht s eine r auc h nac h 110 0 fortdauernde n 
Rodungstätigkeit siche r fü r ein e Reih e vo n Dörfer n mi t geringe m Häger -
anteil un d Nachbarwüstunge n zu , abe r si e befriedige n nich t be i frühbezeugte n 
Dörfern mi t hohe r Hägerhufenzah l un d si e berücksichtige n nich t di e wieder -
holt u . a . auc h i n Everod e gemacht e Beobachtung , da ß Hägersiedlunge n ode r 

8 1 J ü r g e n R i c k e , Untersuchunge n zu r Siedlungsdiskontinuitä t i m südliche n 
Sackwald -  dargestell t a n de r Wüstun g Robbershuse n (Examensarbei t P H Hanno -
ver 197 7 [Masch.schr.] ) S . 67; Winzenb . Erbreg. , wi e Anm . 72, S . 340. 

8 2 H . W  e  s c h e ,  wie Anm . 62 , S . 11 ; W . E v e r s , wi e Anm . 77 , S . 24 . 
8 3 Di e Mehrzah l de r -rode-Ortsname n ha t eine n Personenname n al s Bestandtei l (vgl . 

E d w a r d S c h r ö d e r , Zu r Geschicht e de r Ortsname n au f -rode . In : Deutsch e 
Namenkunde, 1944 , S . 27 3 ff.) . Dahe r habe n di e Versuch e P . G r a f f s , wi e 
Anm. 69 , S . 401 , de n Name n Everod e z u deuten , weni g Wahrscheinlichkei t fü r 
sich. 

M S . obe n Anm . 37 . 
8 5 E . M o l i t o r , wi e Anm . 49 , S . 338 . -  Auc h R u s t e n b a c h , wi e Anm . 60 , 

S. 591 , ha t di e Erwähnun g vo n spätere n Hägersiedlunge n i n de n Traditione s 
Corbeienses gesehen , nimm t abe r ein e nachträglich e Ansiedlun g vo n „Nieder -
ländern" i n scho n bestehende n Orte n an , wa s e r au s de m z . T. nu r geringe n 
Umfang de s Hägergute s i n manchen Siedlunge n schließt . 
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Teile vo n ihne n i m Lauf e de r Jahrhundert e ihre n rechtliche n Sonderstatu s 
verloren haben . Schließlic h melde n sic h auc h deshal b Zweifel , wei l Rusten -
bachs Erklärungsversuc h da s Bestrebe n de r vo n de n Grundherre n herbei -
gerufenen Siedlergruppe n unberücksichtig t läßt , sic h eigen e Landgemeinde n 
mit Selbstverwaltungs - un d Niedergerichtsfunktio n einzurichten . Dies e ge -
schlossenen Gemeindeverbänd e habe n sic h i n Orte n de s Leineberglande s 
wie Everod e un d Langenholze n besse r erhalten . Abe r auc h i m Weserberg -
land lasse n si e sic h noc h erkennen , obgleic h dor t durc h de n Ubergan g de r 
Grundherrschaft au f de n niedere n Ade l un d au f da s späte r gegründet e Kloste r 
Amelungsborn, de n relati v häufige n Wechse l de r Grundherre n sowi e di e 
Vereinheitlichung de s Recht s z u eine m gemeinsame n Hägerrech t fü r di e 
Herrschaft Hombur g älter e Zuständ e überdeck t wurden 8 6 . Dahe r se i auf -
grund de s vorliegende n Material s di e Hypothes e wiederholt , da ß mindesten s 
ein Tei l de r Hägersiedlunge n de s Weserberglande s nich t erst , wi e ma n 
bisher gemein t hat , vo m 12 . bi s zu m frühe n 14 . Jahrhundert entstande n ist , 
sondern bereit s i n de r große n frühmittelalterlichen , vo m 9 . bi s zu m 1 1 . Jahr -
hundert reichende n Rodungsperiode 8 7. 

Als erste s Beispie l se i Bremk e genannt . E s erschein t u m 97 8 i n de r Tradi -
tion eine s Sifridu s a n Corvey 8 8 . I n de r gleiche n Traditionsnoti z werde n 
Kreipke (Criepan ) un d Bessinghause n (Bittingahusen ) genannt : Orte , di e sic h 
ebenfalls späte r durc h Hägergu t auszeichneten . Sifri d übertru g zusamme n 
mit seine r Ehefra u Christin a un d seine m Soh n Burghar d jeweil s ein e famili a 
mit 3 6 juger a de m Kloste r Corvey . Ube r di e Perso n de s Tradente n gib t e s 
keine verläßliche n Nachrichten , di e etw a ein e Einordnun g i n bestimmt e 
Adelsfamilien ermögliche n würden . 135 0 läß t sic h ein e Huf e Corveye r 
Lehens i n Bremk e nachweisen , di e Kleina u fü r identisc h häl t mi t eine m 
1355 vo n de n v . d . Hake a n da s Kloste r Amelungsbor n gegebene n Ho f mi t 
40 Morge n (Hägerhufe) 8 9. Triff t di e Vermutun g Kleinau s zu , ergäb e sic h 
hier ein e Verbindun g vo n de m Corveysche n Besit z de s 10 . Jahrhundert s 
zum spätere n Hägergu t I n Bremk e lasse n sic h übe r dies e Huf e hinau s weiter e 
Hägerländereien al s landesherrlich e Lehe n a n di e vo n Werde r nachweisen . 
In Kreipk e ga b e s ebenfall s vo m 16 . bi s 18 . Jahrhundert umfangreich e Häger -
ländereien, di e sic h i m Besit z de r vo n Gron e befanden 9 0 . Bessinghause n is t 
für un s interessant , wei l e s dor t eine n i n de m Güterverzeichni s de s Hildes -
heimer Moritzstifte s vo n ca . 144 0 erstmal s erwähnte n Meierho f mi t vie r Hu -
fen gab , welche r de r Grundherrschaf t Esperd e de s Stifte s gehörte , di e sic h 
ebenfalls al s Hägersiedlun g identifiziere n läßt . Bremke , Kreipke , Esperde , 

8 8 Hägerrech t fü r di e Herrschaf t Homburg : J . G r i m m , Weistüme r Bd . 4  S . 671 . 
8 7 Di e alt e Auffassun g finde t sic h be i E . T a c k e , De r Landkrei s Holzminden , 

1951, S . 98 , und I l l e m a n n , wi e Anm . 3 , S . 19 , 
8 8 Datierun g geschätz t vo n K . A . E c k h a r d t , Studi a Corbeiensia , ed . K . A . E c k -

h a r d t, Bd . 2, 1970 , S . 363-364 : A  §  326. 
8» GO V Braunschwei g Art . Bremk e §  4 a. 
M GO V Braunschwei g Art . Kreipk e §  4 b. 
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Bessinghausen un d di e nac h 147 0 wüst e Hägersiedlun g Renziehause n liege n 
nicht wei t voneinande r entfernt , s o da ß sic h hie r ei n ganze r Komple x vo n 
Hägerdörfern ausmache n läßt . Ungewi ß bleibt , o b di e Hägersiedlun g Esperd e 
wie de r Eschershäuse r Hage n ein e Gründun g de s Bischof s vo n Hildeshei m 
ist. Wahrscheinlic h is t e s nicht , d a de r Or t bereit s i n de r Mindene r Diözes e 
liegt; vermutlic h wurd e e r vo n eine m ander n Grundherre n erworben . Renzie -
hausen dürft e ein e später e Ausbausiedlun g sein . 

Nicht wei t vo n Kreipk e lieg t da s u m 99 7 i n de n Corveye r Traditione n 
erwähnte Ha l le 9 1 . Da s hie r i m 16 . Jahrhundert nachgewiesen e Hägerlan d 
umfaßte eine n Meierho f mi t dre i Hufe n Hägergu t sowi e 1 7 Morge n Häger -
land 9 2 ; e s bildet e nu r de n kleinere n Tei l de r Dorfflur . Nördlic h Bremke s 
schließt sic h Harderod e al s Hägersiedlun g an . U m 98 9 schenkt e ei n Gra f Sieg -
fried (Sigifridus ) ein e famili a i n „Hirisuuitherote" , da s wahrscheinlic h mi t 
Harderode identisc h ist , de m Kloste r Corvey 9 3 . Di e Zugehörigkei t de s Grafe n 
zu eine m de r bedeutende n Adelsgeschlechte r de r Zei t wir d sic h nich t mi t 
letzter Sicherhei t kläre n lassen . A m wahrscheinlichste n dürft e di e Verwandt -
schaft mi t de m Geschlech t de r Billunge r sein 9 4 . Harderod e gib t sic h scho n 
durch seine n Name n al s Rodungssiedlun g z u erkennen . I m Unterschie d z u 
der Mehrzah l de r vorhe r genannte n Ort e gehört e z u de n meiste n Höfe n 
Hägerland, da s noc h i m Jahr e 175 9 86 8 Morgen , als o run d 3 0 Hufe n umfaßte . 

Das Erbregiste r de r Niederbörd e de s Amte s Wickense n vo n ca . 154 5 läß t 
den relati v bescheidene n Zuschnit t de s Orte s erkennen : E r besitz t keine n 
Ackerhof, nu r vie r Halbspännerhöfe , dere n Besit z nich t übe r zwe i Hufe n 
hinausging, währen d di e größere n Kötner , di e überwiegen d de n Häger n 
zuzurechnen waren , etw a ein e Huf e Lan d besaßen . De r größt e Tei l de r Höf e 
gehörte u m 154 5 de r Famili e vo n Werder , di e diese n Besit z 154 2 vo n de n 
von Schwicheld t gekauf t hatte . Vo r 154 2 wa r e s herzoglic h lüneburgische s 

»i Traditione s Corb . ed . K . A . E c k h a r d t A  §  404 (S . 397). 
92 GO V Braunschwei g Art . Halle . -  Nach  R u s t e n b a c h , wi e Anm . 60 , S . 591 , 

hat e s de n Anschein , al s seie n di e i n Hall e erwähnte n Hägergüte r ers t späte r a n 
Einwohner de s Orte s gelangt , d a sie  nich t i n de r Feldmar k vo n Hall e liegen . 

93 Traditione s Corb . ed . K . A . E c k h a r d t , wi e Anm . 88 , A §  379. 
94 Gra f Siegfrie d is t offenba r wede r mi t de m Sigifrid , de r 97 8 i n Bremk e ein e 

Schenkung vornahm , noc h mi t de m a m End e de s 10 . Jahrhunderts lebende n 
Stammvater de r Northeime r Grafenfamili e identisch , d a di e i n de n Traditione n 
genannten Name n de r Ehefraue n nich t übereinstimmen , auc h mi t de n ander n 
Quellen entstammende n Namensangabe n nich t i n Einklan g z u bringe n sind . -
R u t h S c h ö l k o p f (Di e sächsische n Grafe n 919-1024 , 1957 , S . 135 ) bring t 
ihn mi t einem  i m Leinega u amtierende n Grafe n Siegfried , de r möglicherweis e 
aus de m Billungergeschlech t stammt , i n Verbindung . -  R . W e n s k u s , Sächsi -
scher Stammesade l un d fränkische r Reichsadel , 1976 , S , 457 , stell t ein e Verbin -
dung zwische n Hirisuuitherod e un d de m be i de n Billunger n vorkommende n 
Frauennamen Hirisuit s her , wa s au f ein e billungisch e Gründun g de s Orte s hin -
deuten könnte , -  Zu m Grafe n Siegfrie d vgl . auc h W e n s k u s a.a.O . 
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Lehen; i m Erbregiste r vo n 154 5 is t davo n nicht s meh r z u erkennen* 5. Di e 
adeligen Grundherre n (sei t 154 2 di e vo n Werder ) besaße n wi e i n de n meiste n 
grundherrschaftlichen Dörfer n de r Herrschaf t Hombur g da s Niedergerich t au f 
den befunden  Hoiven,  de m hägerische n Ackerlan d un d de m hägerische n 
Hölting, nich t abe r au f de r freie n Straße , w o sic h de r Landesher r di e Gerichts -
barkeit vorbehielt . Ma n wir d annehme n dürfen , da ß di e Grundherre n da s 
Niedergericht i m Dor f vo r de r Landgo e vo n 152 9 -  vo m Straßengerich t ab -
gesehen -  uneingeschränk t besesse n haben . Zwe i Halbspännerhöf e zahlte n 
Hofzins un d ware n Erbenzinsgüter ; de r ein e ma g de r alt e grundherrlich e 
Haupthof gewese n sein , de r ander e gehört e zu r weme,  zu m Kirchengut . Di e 
beiden übrige n Halbspännerhöf e galte n al s hägerische s Erbgut . Vo n de n 
32 Höfe n de s Dorfe s ware n 2 2 zweifelsfre i hägerische s Erbgut , zwe i weiter e 
sind durc h di e Entrichtun g de r „Urkunde " al s jährlich e Abgab e stat t de s 
Hofzinses al s ehemalige s Hägergu t erkennbar , di e übrige n Erbenzinshöf e 
fallen, sowei t e s sic h u m Kötnerstelle n handelt , durc h seh r geringe n Land -
besitz vo n zu m Tei l nu r wenige n Morge n auf . Zwe i Kötnerstelle n besaße n 
überhaupt kei n Land . Da s Dominiere n de r Hägersiedlun g dürft e hie r nich t 
zu übersehe n sein . De r nich t al s Hägergu t z u identifizierend e Restbestan d 
ist derar t klein , da ß e r al s selbständig e namengebend e Kernsiedlun g kau m 
lebensfähig gewese n sei n dürfte . 

In de m südlic h Esperd e gelegenen , al s Billungerbesit z ausgewiesene n 
Heyen, da s 100 4 erstmal s i n eine r Urkund e Heinrich s I L fü r da s Kloste r 
Kemnade al s „Hegen " (Hagen? ) erwähn t wi rd 9 6 , finde t ma n nu r weni g Häger -
gut. Nu r ein e relati v kurz e Lebensdaue r hatt e de r 119 7 bezeugt e „indag o 
Holenberg" -  de r Or t selbs t erschein t bereit s i n eine r Grenzbeschreibun g 
der Diözes e Hildeshei m au s de m Jah r 100 7 al s „Holanberg" 9 7 . De r Gra f vo n 
Everstein schenkt e di e Hägersiedlun g 119 7 de m Kloste r Amelungsborn , da s 
den Besit z de r Bauer n aufkaufte , als o di e Bauer n „legte" , u m dor t -
charakteristisch fü r da s Zisterzienserkloste r -  ein e Grangi e anzulegen , di e 
offenbar seh r vie l einträgliche r wa r al s ein e nu r de n feste n Hägerzin s ent -
richtende Bauernsiedlung 9 8. 

Von rech t hohe m Alte r sin d siche r di e beide n be i Stadtoldendor f gelegene n 
Hägersiedlungen Ulrichshage n un d Holtensen , di e i m Spätmittelalte r wüs t 
geworden sind . Ulrichshage n erschein t bereit s i m Güterverzeichni s de s 114 4 
verstorbenen letzte n Northeimers , de s Grafe n Siegfrie d vo n Boyneburg k 
Daher kan n e s bereit s u m ode r vo r 110 0 gegründe t worde n sein . Späte r 

" G O V Braunschwei g Art . Harderod e §  4  a . S t A Wolfenbüttel , 1 9 Al t 214 . 
M G O V Braunschwei g Art . Heyen . 
97 U B Höchst . Hild . Bd . 1  Nr . 40 . 
• 8 H . W i s w e , Grangie n nieders . Zisterzienserklöster . In : Braunsohw . Jahrb . Bd.34 , 

1953, S . 54 . Ube r Amelungsbor n al s Gründe r v o n Hägergerichte n i n Mecklenbur g 
s. G . E n g e l , w i e A n m . 7 , S . 30 . 

w S . obe n S . 12 8 un d Anm . 58 . 
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gelangte diese s Hägergerich t a n de n Grafe n vo n Winzenburg , vo n diese m 
an de n Bischo f vo n Hildeshei m un d schließlic h a n da s Kloste r Corvey , da s 
offenbar i n seine r Funktio n al s Lehnsher r be i de r Übertragun g de s Orte s 
von de n Herre n vo n Wettberg e au f da s Kloste r Amelungsbor n i m Jahr e 
1521 sein e Zustimmun g gebe n mußte 1 0 0 . Sei t de m Ubergan g i n de n Besit z 
von Amelungsbor n bildet e e s mi t de r benachbarten , auc h Amelungsbor n 
gehörenden Hägerrodun g Holtense n ei n au f eine m Freiho f i n Stadtoldendor f 
zusammentretendes Hägergericht . Jedoc h bliebe n di e beide n Feldflure n stren g 
getrennt. Wenige r deutlic h is t di e Frühgeschicht e vo n Holtensen , da s ers t 
1384 i n eine r Urkund e de s Edelherr n Heinric h vo n Hombur g auftaucht 1 0 1. 
Auffällig is t di e Bezeichnun g de r dor t begüterte n Grundbesitze r al s „Holtze r 
Erblinge" ode r „Holterisch e Leute 1 1 , dene n „holterisc h Gut " gehört , i m 
Unterschied z u de n Häger n vo n Ulrichshage n i m gemeinsame n „Hege r un d 
Holtzer Erbling e Recht " vo n 1 5 9 3 1 0 2 : möglicherweis e ein e Erinnerun g a n 
jene Zeit , i n de r di e Bezeichnunge n Häge r bzw . Hägerrech t noc h nich t all -
gemein gebräuchlic h fü r di e späte r s o genannte n Rodungssiedle r un d ih r 
Recht waren . 

Aus de r erste n Hälft e de s 12 . Jahrhunderts stamm t di e späte r wüs t ge -
wordene Siedlun g Königshage n be i Barbi s (Krei s Osterode) , ein e Gründun g 
der Grafe n vo n Scharzfeld-Lauterber g au f Königsland , wi e Walte r Jansse n 
aufgrund vo n Keramikfunde n nachgewiese n ha t 1 0 8 . 

Als weitere s Beispie l fü r jen e u m 1100 , vielleich t scho n i m 1 1 . Jahrhunder t 
entstandenen Hägersiedlunge n se i Langenholze n be i Alfel d angeführt . Da s 
Dorf verkörper t i n seine m jüngere n Tei l mi t seine r Anlag e al s Straßendor f 
weitgehend de n Typu s de r Rodungssiedlung , di e allerding s durc h di e Straßen -
führung i n de r Talsenk e zwische n Siebengebirg e un d Sackwal d mitbeding t 
ist. I m älteren , westliche n Ortstei l gruppiere n sic h u m eine n Dorfplat z (Tie ) 
Kirche, Meierhöf e un d Ministerialensit z (vo n Steinbergsche r Hof) . Sei n ur -
sprüngliches Aussehe n läß t sic h nu r schwe r bestimmen , au f jede n Fal l handel t 
es sic h u m eine n alte n Siedlungskern , durc h prähistorisch e Fund e ausge -
wiesen. W . Barner ha t nu n ein e Beziehun g zwische n de n beide n Dorfteile n 
und de r Feldflu r herzustelle n versucht : Ei n Ackermann , ei n Halbspänne r 
und zwe i frei e Leut e au s de m Kerndorf , desse n Gründun g e r 400-50 0 n . Chr . 
vermutet, hätte n di e sogenannte n „Feldäcker" , di e i m 12 . un d 13 . Jahrhun -
dert angesiedelte n Häge r dagege n zum  allergrößten  Teil  di e „Bergäcker" , 
das is t da s gerodet e Lan d i n Hanglage , bewirtschaftet 1 0 4. Dies e Aufteilun g 
beruht au f eine r ungenaue n Auswertun g de s Winzenburge r Erbregister s vo n 

1 0 0 J o h a n n e s F . F a l k e , Code x Traditionu m Corbeiensium , 1752 , S . 89 7 Nr . 382 . 
UB Höchst. Hild. Bd. 6  Nr. 650. 

i « St A Wolfenbütte l 2  Al t 380 8 S . 40 . 
1 W W . J a n s s e n , wi e Anm . 51 , S . 182 . 
1 0 4 W . B a r n e r in : 75 0 Jahr e Langenholzen , 1955 , S . 19 ; unkritisc h übernomme n 

von I l l e m a n n , wi e An m 3 , S . 110 . 
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1578 un d erweis t sic h be i nähere m Zusehe n al s rein e Konstruktion . Vo n de n 
26 Kotsassen , di e da s Winzenburge r Erbregiste r aufführt , entrichtete n 2 0 Hä -
gerzins, abe r nu r fün f besaße n auc h gleichzeiti g Bergäcker . Da s Berglan d 
kann als o keinesweg s al s di e überwiegend e Flu r de r Häge r angesproche n 
werden, di e übrig e Flu r gehört e ebens o dazu 1 0 5 . Klau s Dah m versuch t i n 
seiner geographische n Dissertatio n vo n 196 0 dre i verschieden e Siedlungs -
schichten z u unterscheide n un d weis t di e Hägersiedlun g de r dritte n Ausbau -
phase i m 13 . Jahrhundert zu . Abe r hierfü r gib t e s wede r archäologisch e 
noch schriftlich e Beweise . Di e frühest e urkundlic h gesichert e Nachrich t stamm t 
aus de m Jahr e 120 5 (Erwähnun g de r Kirche) 1 0 6 . Di e romanische , quadratisch e 
Turmkapelle de r Bonifatiuskirch e datiere n di e Kunsthistorike r au f da s 
12. Jahrhundert 1 0 7 . I n diese r Zei t wir d de r Bischo f vo n Hildesheim , de r 
hier al s Grund - un d Lehnsher r auftrat , di e Gründun g de s Hägerdorfe s un d 
die Erweiterun g de r Ursiedlun g (Bereitstellun g vo n Lan d zu r Versorgun g 
des Geistlichen , Schaffun g eine s bischöfliche n Haupthofe s fü r di e neu e 
Grundherrschaft) veranlaß t haben . I n de r 2 . Hälfte de s 13 . Jahrhundert s wurd e 
das Dor f -  ablesba r a n eine r Vergrößerun g de r Kirch e -  nochmal s ausgebaut . 
Eine weiter e Veränderun g bracht e de r sei t de m 14 . Jahrhundert nachweisbar e 
Ministerialensitz, de r i m 17 . Jahrhundert zwe i dienstfrei e Höf e umfaßte . 
Seine Anlag e wir d ein e erheblich e Umstrukturierun g de r Kernsiedlun g be -
wirkt haben , dere n „Urzustand " sic h nich t mehr rekonstruiere n läßt . 

In unmittelbare r Nachbarschaf t vo n Langenholze n treffe n wi r au f ein e 
weitere Hägersiedlung , au f da s kirchlic h ursprünglic h z u Langenholze n ge -
hörende Dor f Sack . I m Jahr e 120 5 verfügt e de r Bischo f vo n Hildeshei m 
die Abtrennun g de r Kapell e z u Sac k vo n de r Mutterkirch e i n Langenholzen . 
In de r darübe r ausgestellte n Urkund e erscheine n beid e Or t zuerst . Sack , 
das vermutlic h jünge r al s Langenholze n ist , dürft e i m 12 . Jahrhundert ge -
gründet worde n sein . Auc h di e unmittelbar e Umgebun g Alfeld s ha t un s 
eine Rodungssiedlun g mi t Hägergerich t bewahrt : da s alt e Dorf . Gerhar d 
Kraus möcht e diese s Hägerdorf , da s e r trot z de s Namen s al s ein e jüngere , 
dem ältere n Alfel d benachbart e Ausbausiedlun g erkennt , aufgrun d de r archäo -
logischen Fund e ers t i m 13 . Jahrhundert entstande n sehen , da s heiß t i n de m 
Zeitraum, au s de m auc h di e früheste n urkundliche n Beleg e stamme n ( 1258) 1 0 8 . 
Hier erheb t sic h di e Frage , o b nich t di e ausgegrabene , abe r nich t i m einzelne n 
beschriebene Kerami k ein e früher e Entstehun g de s Orte s zuläßt , zuma l 
das alt e Dor f vo n de n dre i erwähnte n Hägerdörfer n de r Altsiedlun g Alfel d 
am nächsten liegt . 

IOÖ HSt A Hannover , Hann . 7 4 Alfel d Nr . 47 5 S . 801-806 . 
io« K. D a h m , Di e Dörfe r i m Sackwald , 1960 , S , 17 . -  U B Höchst . Hild . Bd . 1  Nr . 605 . 
107 E . R ö b b e l e n in : 75 0 Jahr e Langenholzen , 1955 , S . 62-63 ; G . D e h i o , Hand -

buch de r Dt . Kunstdenkmäler: Bremen , Niedersachsen , 1977 , S . 69 . 
los G. K r a u s , Da s Alt e Dor f be i Alfel d -  ein e Hägersiedlun g i m Leinetal . In : 

Alt-Hildesheim Nr . 48-197 7 S . 2 3 ff . 



Grundherrschaft un d Freihei t 139 

In welche m Umfan g di e Rodungstätigkei t i m 13 . Jahrhundert noc h Häger -
siedlungen i m südliche n Niedersachse n -  hie r wär e i n erste r Lini e a n di e 
zuletzt entstandene n Kleinsiedlunge n un d Einzelhöf e z u denke n -  hervor -
brachte, bedar f noc h de r Untersuchung . Noc h i m 14 . Jahrhundert ga b e s 
Rodungen i n di e gemein e Mar k hinein . Dies e ginge n abe r vo n de n be -
stehenden Siedlunge n au s un d zielte n au f de n Achtword-Bereic h de r ein -
zelnen Bauer n ode r Gemeinden , da s heiß t au f da s fü r bestimmt e Berechtigt e 
reservierte Sondernutzungsgebiet , da s gerode t un d eingezäun t wurde . Auc h 
für diese s Lan d gebraucht e ma n di e Bezeichnun g „Hagen" . S o gestattet e 
Herzog Ott o de r Mild e vo n Göttinge n 132 1 dhen,  dhe  op  dheme  velde  in 
dheme dorpe  to  Hoppenhusen  [Hoppensen ] be  erf  sin,  dat  se  mögen  rodhen 
edher rodhen  laten  in  dheme  holthuser  holte  van  erem  achtwerte,  dhen  se 
dar inne  hebben,  two  hove  hagenlandes,  wor  en  dat  evene  komt,  und  willen 
en dhes  en  recht  were  wesen.  Voraufgegange n wa r zweifello s di e Zustim -
mung, wen n nich t soga r di e Initiativ e de s Blasiuskloster s z u Northeim , da s 
1307 di e Vogtei , da s heiß t di e Niedergerichtsbarkeit , übe r di e Mühl e un d 
drei Achtword e i m Wal d vo n Holtense n vo n de m Rittergeschlech t de r Hoye n 
erworben hatte 1 0 *. 

Dieser Uberblic k übe r verschieden e Hagengründunge n sollt e verdeutlichen , 
daß di e Anfäng e de s Hagenrecht s i n eine m ältere n Rodungsrech t z u suche n 
sind, da s teil s i n da s 11 . , teil s soga r in s 10 . Jahrhundert zurückreicht , da ß abe r 
die Hagengründunge n i m Einklan g mi t de m damalige n starke n Bevölke -
rungswachstum ihre n Höhepunk t i n de r Zei t u m 110 0 un d i m 12 . Jahrhun -
dert erreichten . Damal s konnt e sic h di e Bezeichnun g Häge r al s rechtsspezifi -
scher Begrif f einbürgern . Di e Bezeichnunge n Häger - un d Rodelan d empfan d 
man lang e al s gegeneinande r austauschbar , wi e sic h i n Everod e nachweise n 
läßt. Au s diese m Grund e erschein t di e Hägersiedlun g be i Geisma r zunächs t 
um 120 0 al s „novalia " (Rodungsländereien ) bezeugt . Ma n nannt e di e späte r 
wieder wüs t geworden e Siedlun g einfac h Rod e ode r Rothe 1 1 0 . Wi r werde n 
daher, wen n -rode-Ort e ode r Rotlan d i n de n Quelle n auftauchen , of t ähnlich e 
Rechtsverhältnisse wi e bei m Hagenrech t erwarte n können . 

i°» 1321 : HSt A Hannover , Cell e Or . 9  Sehr . VII I Kaps . 4 1 Nr . 2 . Druck : H . S u d e n -
d o r f , Urkundenbuc h z . Gesch . d . Herzög e vo n Braunschwei g u . Lüneburg , Bd . 1 , 
1859, Nr . 347 . Fehlerhaft e Abschrif t in : Staats - u . Universitätsbibliothe k Göttin -
gen, Hs . 2 ° Hist . 1  Bd . XXI I S . 14 6 unte r Urkunde n betr . da s Blasiuskloster ; dor t 
auch S . 12 8 di e Abschrif t de r Urkund e vo n 1307 . -  Z u Rodunge n vo n Waldmar k 
und z u diese r Ar t vo n Hagenrech t vgl . auc h H . V e r h e y , Waldmar k un d 
Holtingsleute i n Niedersachsen , 1935 , S . 72-73 . -  Möglicherweis e sin d di e 132 2 
in 4 - Meylingehuse n be i Dasse l erwähnte n Hägerhufe n (Hegerschenhove ) Bei -
spiele derartige r späte r Nachrodunge n (U B Höchst. Hild. Bd . 4 Nr. 686). 

1 1 0 F . E n g e l , wi e Anm . 60 , S . 14 ; H . T ü t k e n , wi e Anm . 3 , S . 17 7 ff . j Historisch -
Landeskundliche Exkursionskart e v . Nds. , Bl . Göttingen , ed . E . K ü h l h o r n , 
Erläuterungsheft, S . 65 . 
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3. Di e grundherrschaftliche Struktu r der Hägergerichte 

Bereits di e älter e Literatu r ha t di e grundherrschaftlich e Struktu r de r Häger -
gerichte erkann t un d au f di e Verwandtschaf t zwische n Häger- , Frei - un d 
Meierdingen hingewiesen 1 1 1 . Grundsätzlic h is t da s auc h ni e bestritte n worden . 
Dennoch erschein t mi r ein e genauer e Charakterisierun g diese r verwandte n 
Züge notwendig . 

Wesen un d Eigenar t de r Hägergericht e al s Grundherrschafte n solle n dahe r 
im folgende n untersuch t werden . Bislan g ha t ma n vo r alle m unte r de m 
Einfluß vo n Eric h Molito r di e Hägergericht e vo n de n ältere n Villikatione n 
scharf unterschieden 1 1*. Da s wesentlich e Unterscheidungsmerkma l wa r nac h 
Molitor da s Fehle n de s Fronhofes , de s grundherrschaftliche n Haupthofes , au f 
dem di e Hörige n z u Dienste n verpflichte t waren . Gena u da s triff t abe r nich t 
zu, wi e ic h bereit s verschiedentlic h u . a. be i de r Beschreibun g Everode s 
angedeutet habe . Molitor s Irrtu m is t au s de r z u einseitige n Quellenauswahl , 
die sic h i m wesentliche n au f da s Eschershäuse r Hägen-ech t un d di e i n Grimm s 
Weistümern abgedruckte n Recht e beschränk t un d da s Aktenmateria l de s 
16. un d 17 . Jahrhundert s unberücksichtig t läßt , z u erklären . Di e Gründ e fü r 
das Fehle n vo n Bestimmunge n übe r Frondienst e i m Eschershäuse r Rech t 
werden noc h z u erörtern sein . 

Bei mehrere n ältere n Hägergerichte n läß t sic h jedoc h gu t erkennen , da ß 
die Hägersiedlun g eine m Fronho f zuzuordne n ist , au f de m auc h Dienst e z u 
leisten waren . Zweifello s triff t da s nich t au f all e Hagensiedlunge n zu . Ic h 
möchte daher vie r Forme n vo n Hagensiedlunge n unterscheiden : 

1. Da s selbständig e Dor f i n Gestal t eine r Villikatio n mi t Villikationshaupt -
hof. Die s is t vermutlic h di e ältest e For m de s Hägergerichts . Ma n triff t si e 
in de r Nachbarschaf t ältere r Villikationen , abe r auc h al s vo n ältere n Sied -
lungen deutlic h abgesetzt e Rodun g an . Ein e Abspaltun g vo n Teile n i n 
späterer Zei t wa r möglich . 

2. Da s Dor f ohn e charakteristisch e Siedlungsfor m un d ohn e Villikation . 
Eine derartig e Siedlun g lehn t sic h i n de r Rege l en g a n eine n bestehende n 
Ort an , se i da s nu n seinerseit s ei n Hägergerich t ode r ein e Altsiedlung . Of t 
handelte e s sic h nu r u m ein e Grupp e vo n wenige n Höfe n ode r vielleich t 
einen Einzelhof , Dies e Siedlunge n sin d besonder s zahlreic h i n de r Wüstungs -
periode de s Spätmittelalter s aufgegebe n un d mi t de n Nachbarorte n ver -
einigt worden . 

3. Da s Hagenhufendorf , da s vo r alle m i n de r Grafschaf t Schaumbur g 
anzutreffen ist . Dies e späte , nac h 120 0 entstanden e For m de r Hagensiedlung , 

m W  i  1 1 i  c  h  ,  wi e Anm . 9 , S . 234-239 . -  C . G e s e n i u s , Da s Meierrecht , Bd . 1 , 
1801, S . 29 4 beton t di e Gleichartigkei t vo n Meier- , V o g t - un d Hägerdingen . 

ii« M o l i t o r , Pfleghafte , w i e Anm . 64 , S . 1 4 7 - 1 5 4 ; M o l i t o r , w i e Anm . 49 , 
S. 3 4 1 . -  Noc h pointierte r K r o e s c h e l l , wi e Anm . 65 , S . 125 . 
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als Waldhufendor f sofor t erkennba r durc h di e Anordnun g de r Höf e un d de r 
dahinter liegende n schmale n Hagenhufe n entlan g de r Straße , ho b sic h deut -
lich vo n de n Altsiedlunge n a b un d wa r auc h rechtlic h seh r günsti g gestellt . 
Sie soll , wi e bereit s i n de r Einleitun g angekündigt , i n diese m Aufsat z nich t 
näher untersuch t w e r d e n 1 1 2 3 . 

4. Di e Erweiterungsrodun g eine s bestehende n Dorfe s mi t ode r ohn e An -
legung neue r Höfe . E s is t wahrscheinlic h di e jüngst e Form , di e e s i m 14 . Jahr -
hundert un d vermutlich auc h späte r noc h gegeben hat . 

Wir wolle n un s de r erste n For m de r Hägergericht e zuwenden . Da s sol l 
exemplarisch a n de n Hägergerichte n Esperde , Everod e un d Langenholze n 
geschehen. Be i eine m Versuch , di e Grundherrschafte n de s Moritzstifte s be i 
Hildesheim i n ihre r Entwicklun g darzustellen , stie ß ic h au f da s Hägergerich t 
Esperde. E s lieg t i m jetzige n Krei s Hamel n zwische n It h un d Weser , i n jene m 
Teil de s Weserberglandes , de r un s bereit s durc h sein e Häufigkei t vo n 
Hagensiedlungen aufgefalle n ist , un d bildet e zusamme n mi t Renziehausen , 
Harderode, Dohnsen , Halle , Kreipk e eine n fas t geschlossene n Komple x vo n 
Dörfern mi t Hägergut . Ursprünglic h gehört e e s zu r Herrschaf t Hombur g un d 
zwar zu r Niederbörd e de s Amte s Wickense n wi e di e ander n genannte n 
Orte, ka m dan n abe r zu m Eversteine r Am t Ohsen , späte r zu m Am t Grohnd e 
und la g mitte n i n de r Spannungszon e zwische n de n miteinande r konkurrie -
renden, nac h eigene n Territorie n strebende n Dynasten , de n Edelherre n vo n 
Homburg, Grafe n vo n Everstei n un d Spiegelberg 1 1 2 b . Obwoh l da s Gebie t jen -
seits de s It h zu r Diözes e Minde n gehörte , wa r de r Bischo f vo n Hildeshei m 
hier i n einige n Orte n begütert . Ube r diese n Besit z verfügt e e r bereit s z u 
einer Zeit , al s di e erwähnte n Dynastengeschlechte r noc h kein e Roll e spielten : 
im 1 1 . Jahrhundert . Nu r Spekulatione n kan n ma n übe r di e Herkunf t diese r 
Güter, z u dene n auc h Esperde rechnete , anstellen . 

n*a Unterschied e zwische n de n Schaumburge r un d de n südniedersächsische n Hage n 
ergeben sic h daraus , da ß di e Schaumburge r -  seit  de m 13 . Jahrhundert Landes -
herren un d Grundherre n zugleic h -  di e Verhältniss e dadurc h freiheitliche r ge -
stalteten, da ß si e di e Hörige n abgaben frühe r al s andersw o i n Geldleistunge n 
umwandelten ode r gan z erließe n un d da ß i m Unterschie d zu m Weserberglan d 
und Hildesheime r Lan d di e Bindun g a n eine n Villikationshauptho f durc h Dienst e 
oder Abgabe n fehlt e -  di e Dienst e ware n a n de n Landesherr n z u leiste n 
(R. B 1 o  h m , Die Hagenhufendörfe r i n Schaumburg-Lippe , 1943 , S . 140 , 148 , 173) . 

»i2b N a c h de m Erbregiste r de s Amte s Wickense n vo n 158 0 (St A Wolfenbüttel , 1 9 Al t 
215, S . 12 ) la g Esperd e binnen  der  homburgischen  Schnede,  gehört e abe r a n da s 
Haus Grohnde , de m e s mi t Gebo t un d Verbo t unterworfe n war , un d sol l hiebe-
vorn vo n de r Herrschaf t Hombur g gege n Bisperod e un d Bessinge n vertausch t 
worden sein . Da s mu ß vo r 139 9 geschehe n sein , d a e s damal s bereit s al s Zubehö r 
des Amte s Ohse n erwähn t wurd e ( S c h n a t h , wi e Anm , 58 , S . 16) . Beziehunge n 
zu Ohse n werde n i n eine r Verpachtun g de r Villikatio n Esperd e durc h da s Moritz -
stift a n di e Herre n vo n Ohse n vo n 129 0 bi s 132 7 erkennba r (U B Höchst . Hild . 
Bd. 3  Nr . 887 ; HSt A Hann. , Hild . Br . 4  Nr . 67 : Designati o litt , supe r boni s i n 
Esperde). 152 5 gelangt e Esperd e vorläufig , 155 5 endgülti g a n das  Am t Grohnd e 
(H. B e r n e r , Da s Am t Ohsen,  1954 , S . 34). 
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Im Jahr e 1 1 5 1 bestätigt e Bischo f Bernhar d de m Moritzstif t de n Besit z de r 
Güter, mi t dene n Bisdio f Hezil o (1045-79 ) da s Stif t ausgestatte t h a t t e 1 1 3 . 
Diese Güte r umfaßte n 1 1 5 1 ein e Reih e vo n Villikatione n un d eine n größere n 
Komplex vo n Streubesitz . Ein e de r Villikationen , bestehen d au s eine m 
Vorwerk un d 1 8 Litenhufen , wa r Esperde . Vorwer k wa r ein e de r übliche n 
Bezeichnungen fü r Villikationshauptho f ode r Fronhof . Esperd e unterscheide t 
sich i m Urkundentex t durc h nicht s vo n de n ander n Villikatione n de s Stiftes , 
die un s i n de n Quelle n de s 16.-18 . Jahrhunderts , sowei t da s Stif t sei n 
Eigentum behaupte n konnte , al s Meierding e ode r al s locke r gefügt e grund -
herrliche Komplex e begegnen . Esperd e hingege n nimm t ein e Sonderstellun g 
ein, wi e z u zeige n sei n wird , Bischo f Hezil o ha t keinesweg s seine n gesamte n 
Besitz i n Esperd e de m Moritzstift überlassen , sonder n mehrer e Hufe n zurück -
behalten, di e späte r a n ander e Eigentüme r übergingen , wi e Urkunde n vo n 
1237-47, 133 3 und 1338 bezeugen 1 1 4 . 

Die wechselvoll e Geschicht e de r Grundherrschaf t Esperde , di e sic h bi s 
zur Säkularisatio n de s Stifte s verfolge n läß t -  ihr e zeitweilig e Verpachtung , 
Verlehnung ode r Vergab e al s Leibzucht , di e Bedrängniss e durc h benach -
barte Adelig e wi e di e Herre n vo n Hake , di e nu r mi t Hilf e de s Bischof s vo n 
Hildesheim abgewehr t werde n konnten , di e Ärgerniss e de s Stift s mi t wider -
spenstigen Meier n un d Häger n un d di e darau s resultierende n Besitzschmäle -
rungen könne n hie r nich t i m einzelne n nachgezeichne t werden ; si e zeuge n 
aber vo n de r außerordentliche n Müh e de r Besitzbehauptun g i m Mittelalte r 
und i n de r frühe n Neuzeit , wen n di e Güte r i n eine m fremden , entferntere n 
Territorium lagen . Au s de r Geschicht e de s Hägergericht s Esperd e werde n 
daher nu r solch e Ereigniss e herausgegriffen , di e zu m Verständni s seine r 
besonderen Struktu r von Bedeutung sind . 

In de n zahlreiche n Urkunde n übe r di e Verpachtun g ode r Verlehnun g de r 
Villikation erscheine n fü r de n Esperder Güterkomplex , di e „bon a i n Esperde" , 
die Bezeichnunge n villicatio , officiu m bzw . A m t 1 1 5 . Insofer n unterscheide t 
sich Esperd e nich t vo n de n übrige n Villikatione n de s Stiftes . Unte r de n 
mitübertragenen Pertinentie n un d Rechte n führt e da s Stif t i m 13 . un d 
14. Jahrhundert Holzungen , Weide , Äcker , Hufen , Leute , Mühl e un d Vogte i 
auf 1 1 6 . Mi t Vogte i wa r hie r nich t s o seh r ein e allgemein e Schutzgewal t de s 
Grundherrn, sonder n konkre t di e Ausübung de r Gerichtsherrschaft gemeint . 

UB Höchst . Hild. Bd. 1 Nr . 275. 
11 4 Urkund e vo n 1338 : F . v o n H a k e , Gesch . de r Freiherrl . Famili e vo n Hake , 

1887, S . 37 . -  Zwe i Hufe n i m Besit z de s Bischof s vo n Hildesheim : U B Hamel n Bd . 1 
Nr. 2 2 S . 1 9 (1237-1247) ; Besit z de s Michaeliskloster s z u Hildeshei m i n Esperde : 
UB Höchst . Hild . Bd . 4  Nr . 133 6 S . 72 3 (1333) ; ein e curi a de s Bischof s vo n Hildes -
heim 1338 : v . H a k e , S . 37. 

" 5 Villicatio : U B Höchst . Hild . Bd . 5  Nr . 32 6 (1349 ) un d 6  Nr . 133 8 S . 86 8 (1395) . 
Amt: U B Höchst . Hild . 5  Nr . 83 9 (1359 ) un d 6  Nr . 32 1 (1378 ) u . ö. Officium : U B 
Höchst. Hild. Bd. 3 Nr . 887 (1290) . 

ii« A m 22 . Juli 135 4 verkauft e da s Moritzstif t a n de n Ritte r Friedric h Schulthei ß 
und sein e Söhn e dat  ammecht  to  Eversvorde mid  voghedighe  unde  mid  alle  deme, 
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Das Gerich t i n Esperd e wir d erstmal s 142 8 i n Urkunde n de r Herzög e 
von Braunschwei g erwähnt . I m Herbs t 142 8 vereinbarte n di e Herzög e Bern -
hard un d Wilhel m de r Älter e ein e neu e Erbteilung , di e auc h di e Herrschafte n 
Everstein un d Hombur g mi t einbezog , un d begründete n dami t di e soge -
nannten „mittleren " Häuse r Lünebur g un d Braunschweig . I m Oktobe r 142 8 
übernahmen di e beide n Herzög e Wilhel m un d Heinric h vo n Braunschwei g 
das Am t un d di e Güte r de s Moritzstift s i n Esperd e fü r dre i Jahre , versprache n 
den Leute n de s Stift s nu r di e Dienste , z u dene n si e verpflichte t seien , 
abzufordern un d di e Bedienstete n („Knechte" ) de s Stiftes , d e ör  gerichte  dar 
sittende wirden,  z u schützen . Dafü r forderte n si e jährlic h ei n lübische s Pfun d 
Pfennige. Nac h Ablau f de r dre i Jahr e sollt e da s Moritzstif t übe r di e Esperde r 
Güter wiede r fre i verfüge n k ö n n e n 1 1 7 . Dies e Urkund e bezeug t nich t nu r 
erstmals di e Dienstpflich t de r Stiftsuntertanen , sonder n auc h da s Gerich t 
des Stift s i n Esperde , offenba r da s fü r da s Dor f zuständig e Niedergericht . 
Die Überlieferun g de s ausgehende n 16 . Jahrhunderts un d de r Folgezei t be -
lehrt uns , da ß e s ei n Hägergerich t war . 159 9 wurd e e s al s Hägergerich t be -
zeichnet 1 1 8 . Au s eine r Besitzaufstellun g vo n 152 5 geh t sein e räumlich e Zu -
ständigkeit genaue r hervor : dat  gerichte  buthen  und  binnen  dem  dorpe 
Eßforde119. Di e vo n ih m verhängte n Gerichtsstrafe n un d di e Koh r (kör  und 
broke) stande n de m Moritzstif t zu . 

1456 schlichtet e Bischofsverwalte r Bernhar d vo n Braunschwei g un d Lüne -
burg eine n Strei t zwische n de m Moritzstif t un d de n Grafe n vo n Spiegelberg , 
die sic h al s Pfandinhabe r de s Amte s Ohse n da s Gerich t un d di e Vogte i übe r 
Esperde angeeigne t un d de n Gerichtsvog t de s Stifte s festgesetz t hatten . Di e 
Grafen vo n Spiegelber g mußte n di e Gerichtsbarkei t de s Moritzstifte s an -
erkennen 1 2 0 . Au s de m starke n Interess e de r herzogliche n Landesherre n bzw . 
der Inhabe r de s zuständige n Amte s Ohse n a m Gerich t Esperd e dar f ma n 
wohl schließen , da ß e s sic h nich t u m ei n Meierding , sonder n da s dörflich e 
Niedergericht gehandel t hat . Ein e Urkund e vo n 146 3 bezeug t di e Auflassun g 
einer Huf e gelege n in  dem  velde  to  Everßforde  . . .  vo r unsem  gerichte  to 
Eversiorde i m Jahr e 145 6 mi t Zustimmun g de s Kapitels . Di e unkomplizierte n 

dat darlo  hört  (U B Höchst . Hild . Bd . 5  Nr , 55 9 S . 330) . 135 9 erfolgt e di e Verleh -
nung de s Amte s a n Arn d Hak e un d Heinric h vo n Volkse n mit  luden,  mit  gude, 
mit tynse,  mit  voghedye,  mit  alle:siechten  nut  in  dorpe  und  in  velde  (U B Höchst , 
Hild. Bd . 5 Nr . 83 9 S . 518) . Ähnlic h U B Höchst . Hild . 6  Nr . 887 S . 602. 

n ? Urkund e vo n 142 8 Okt . 1 6 (sünt e Gall i dage) , Abschrif t in : Statu s bonoru m i n 
Esperde (1731 ) S . 6  (HSt A Hannover , Hild . Br . 4  Nr . 67) . -  Ube r di e Erbteilun g vo n 
1428 s . W . H a v e m a n n , Geschicht e de r Land e Braunschwei g un d Lünebur g 
Bd. 1 , 1853 , S . 663 . 

n 8 Statu s bonoru m S . 5 , wi e Anm . 117 . 
I i » Statu s bonoru m S . 24 , wi e Anm . 117 . 
120 Vergleich  zwischen  denen  Gräften  von  Speigelberg  und  dem  Capitul  St.  Mauritii 

über die  vogtey  und  gerichte  zu  Esperde  de  anno  1456  (145 6 Augus t 20 : Abschr . i n 
Status bon. , wi e Anm . 117)) . -  143 6 hatt e Herzo g Wilhel m de n Brüder n Johann , 
Gerhard un d Morit z vo n Spiegelber g da s Schlo ß Ohse n mi t Zubehö r verpfände t 
(H. B e m e r , Am t Ohsen , 1954 , S . 20). 
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Umstände diese r Eigentumsübertragun g bestätigen , da ß diese s Gerich t nich t 
ein Meier- , sonder n ei n Hägerdin g gewese n ist . Vo n eine r Entlassun g de r 
bisherigen Eigentüme r de r Huf e au s de m Hörigenverban d un d de r Auf -
nahme de r neue n Eigentüme r al s Hörig e is t mi t keine r Silb e di e Rede . 
Das Stif t bekunde t lediglic h de n Verkau f de s Landes , da s al s „erve" , al s 
Erbgut, beschriebe n wird , un d sein e Zustimmun g z u diese m Rechtsgeschäft 1 2 1 . 
Ein Hägerrech t ode r Hägergerichtsprotokoll e habe n sic h nich t erhalten . Ic h 
nehme an , da ß e s di e nieder e Strafgerichtsbarkei t ähnlic h de m Hägergerich t 
des Hildesheime r Domkapitel s i n Langenholze n ausgeüb t un d außerde m 
die Grundstücksübertragunge n un d di e dami t zusammenhängende n Frage n 
geregelt h a t 1 2 2 . 

Eine undatierte , wahrscheinlic h u m 144 0 entstanden e Aufstellun g de r Güte r 
in Esperd e läß t erstmal s nac h 1 1 5 1 de n Umfan g de r Grundherrschaf t erkennen : 
Sie bestan d au s dre i Meierhöfe n vo n vie r bi s dre i Hufen , di e zu r Abgab e 
eines Drittel s de r Getreideernte , vo n 3 2 bi s 1 2 Schillingen , Hühner n un d Eier n 
verpflichtet waren , eine m wüste n Meierho f mi t zwe i Hufe n i n de m späte r 
ganz aufgegebene n Or t +  Rentzinghause n (Renziehausen ) un d eine m eben -
falls derzei t nich t i n Betrie b befindliche n Meierho f mi t vie r Hufe n i m be -
nachbarten Bessinghausen 1 8 3 . E s ware n insgesam t 1 6 Meierhufen . Außerde m 
gehörten siebe n Litenhufe n zu r Villikation , di e j e 2 1 Schilling e Erbenzin s 
und vie r Hühne r z u entrichte n hatten . Vergleich t ma n de n Besitzstan d mi t 
den Verhältnisse n vo n 1 1 5 1 , s o fäll t de r Rückgan g de r Litenhufe n vo n 1 8 
auf siebe n auf . Vermutlic h ha t ma n di e el f nich t meh r vorhandene n Liten -
hufen z u Meierhöfe n zusammengelegt . E s ha t sic h als o au s eine r Villika -
tion, bestehen d au s eine m Vorwer k vo n schätzungsweis e fün f Hufe n un d 
18 Litenhufen , ei n Besit z vo n 1 6 Meierhufe n un d siebe n Litenhufe n ent -
wickelt. Da s Vorwer k is t siche r i n eine m de r Meierhöf e aufgegangen . Di e 
örtliche Heimatforschun g glaub t da s Vorwer k identifizier t z u haben 1 2 4 . 

Die siebe n Litenhufe n ware n u m 144 0 keinesweg s meh r siebe n etw a gleic h 
große bäuerlich e Besitzeinheiten , Zwe i Hufe n gehörte n Leuten , di e si e nich t 
mehr selbs t bebauten , z . B. de m Pfarre r z u Heye n al s Pfandgu t (weddeschat) , 

Urk. von 146 3 Jul i 8  al s Abschrif t i n Statu s bon. , wi e Anm . 117 . 
IÄ2 D a s Gerich t i n Langenholze n s . unten S . 167 . 

Copionale secundu m . . . ecclesia e St . Mauritii, Dombibliothek Hildeshei m Hs . Nr. 516, 
S. l l l v - H 2 r . -  Ein e sicher e Datierun g is t schwierig , d a di e Eintragunge n i n de m 
Kopiar nich t chronologisc h geordne t sind . Di e Mehrzah l de r vo r de r Aufstellun g 
„Bona i n Eversforde " eingetragene n datierte n Urkunde n stamm t au s de n 1460e r 
Jahren. Di e Beschreibun g de r Güte r dürft e älte r sein . Ein e i n Schrif t un d Gliede -
rung ähnlich e Aufstellun g de r „Emolument a cellerarie " unmittelba r davo r au f 
S. l l l v läß t sic h au f da s Jah r 1437 , Güter - un d Einkünfteverzeichndss e fü r Gödrin -
gen un d Gr . Solsche n (S . 110 v ) lasse n sic h au f 143 1 un d 143 2 datieren . Woh l des -
halb ha t sic h de r Abschreibe r de r „Antiquissim a designati o bonoru m i n Eversforde " 
im Statu s bonoru m vo n 1731 , wi e Anm , 117 , S . 21 fü r di e zeitlich e Eingrenzun g 
„antra anno s 143 0 e t 144 0 conscripta " entschieden . 

« « H a n s B e r n e r , Da s Am t Grone , 1952 , S . 27 . 
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vier Hufe n ware n i n halbe , dritte l un d vierte l Hufe n aufgeteilt . Außerde m 
gehörte di e 135 9 zuers t genannt e Mühl e (curi a molendinis ) zu m Komple x 
der Erbenzinsgüter 1 2 5 . I n de r Aufstellun g vo n ca . 144 0 wir d erstmal s Besit z 
des Moritzstift s i n +  Renziehause n un d Bessinghause n erwähnt . Wahrschein -
lich wa r e r 1 1 5 1 bereit s Bestandtei l de r Villikatio n Esperd e un d al s solche r 
nicht besonder s genann t worden . Renziehause n wa r ein e westlic h vo n Harde -
rode a m Rebenstei n gelegen e Hägersiedlung , dere n Feldmar k späte r mi t 
der Harderode s vereinig t wurde . U m 144 0 lage n di e beide n de m Moritzstif t 
gehörenden Meierhufe n bereit s wüs t un d wurde n 152 5 vo n Bauer n i n Esperd e 
und Harderode bebaut 1 2 6 . 

Die Besitzbeschreibun g vo n 152 5 läß t nu r ein e gering e Veränderun g gegen -
über de r vo n 144 0 erkennen : vie r stat t dre i Meierhöfe , abe r nu r noc h zwöl f 
Hufen „pflugbares " Meierlan d stat t 16 . Daz u kame n zeh n Kotstelle n mi t etw a 
neun Hufe n Erbenzinsgut . Fü r di e Bezeichnun g Lite n hatt e sic h 152 5 de r 
Terminus Kötne r eingebürgert . 

Als wesentliche s Ergebni s de r Besitzaufstellunge n vo n 144 0 un d 152 5 
darf festgehalte n werden , da ß Hägergericht e mi t Villikationscharakte r auc h 
die vo n Werne r Wittic h beschriebene , mi t de r Auflösun g de r Villikations -
verfassung verbunden e Wandlun g mitgemach t haben : De r Hauptho f verlo r 
seinen Charakte r al s Vorwer k un d wandelt e sic h i n eine n Meierhof , de r 
zu Meierrech t vergebe n wurd e un d ei n Dritte l de r Ernt e abliefer n mußte . 
Einen Tei l de r Liten - bzw . Hägerstelle n ha t ma n z u Meierhöfe n zusammen -
gelegt, u m i m Vergleic h zu m niedrige n Häger-Rekognitionszin s wesentlic h 
höhere Erträg e z u erzielen . Da s erfolgt e siche r nich t durc h Bauernlegen , 
sondern nu r soweit , al s Litenfamilie n ausstarbe n ode r wegzoge n un d da s Gu t 
verkauften. 

Daß noc h u m 144 0 di e de m Stif t gehörende n Hufe n ebens o wi e i m 12 . Jahr -
hundert „mans i litonici " hieße n un d 152 5 vo n „kothöfen " gesproche n wurde , 
darf un s nich t verwundern . Lit e bedeutet e de n grundherrlic h Abhängige n seh r 
unterschiedlicher Rechtsstellung , übe r de n Gra d de r persönliche n Unfreihei t 
sagt de r Begrif f noc h nicht s a u s 1 2 7 . Offenba r ga b e s be i de r Zugehörigkei t 

1 2 5 135 9 stan d de m Marienalta r au f de m Moritzber g vo n de r Mühl e ein e Rent e vo n 
6 Schillinge n z u (U B Höchst . Hild . Bd . 5  Nr . 839) . Lau t „Copional e secundum" , wi e 
Anm. 123 , la g de r Anspruc h in  curia  molendini  et  agris  ad  idem  molendinum 
pertinentibus S . 112 . Späte r ginge n dies e Mühlenrecht e verlore n (Statu s bon „ wi e 
Anm. 117 , S . 29-32) . 

1 2 6 d e seith  de  menne  uth  Esiorde  und  Harderode  und  geven  von  dem  morgen  2  sehe-
pel koms  (Statu s bon. , wie Anm . 117 , S . 22) . 

i2? Ube r di e Parallelitä t zwische n Villikatione n un d Hägergerichte n i m Hinblic k au f 
die Umwandlun g vo n Litenhufe n i n Meierhöf e sieh e obe n S . 113 . -  Au f ein e Diffe -
renzierung de r Rechtsstellun g de r Lite n j e nac h de m Herrn , de m si e unterstanden , 
hat Theodo r Maye r hingewiese n (Th . M a y e r , Di e Königsfreie n un d de r Staa t 
des frühe n Mittelalters . In : Da s Proble m de r Freihei t i n de r deutsche n un d schwei -
zerischen Geschichte , 2 1963, S . 3 9 u . 33) . Maye r ha t hie r vo r alle m a n vo m Köni g 
abhängige Leut e gedacht . Doc h gal t e s auc h fü r di e „Rodungsfreien " de s Häger -
rechts. 

10 Nds . J a h r b . 
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zum Litenstan d erheblich e Unterschied e vo n de r Halbfreihei t de r schollen -
pflichtigen Hörige n übe r di e Hägerfreihei t zu r Königsfreihei t de r Freidings -
leute. 

Es bleib t noc h di e Frag e z u erörtern , o b Esperd e vo m Ursprun g he r ein e 
Rodungssiedlung wa r ode r o b di e Rodun g sic h nu r a n ein e umfangreiche , 
schon bestehend e Altsiedlun g angeschlosse n hat . Dies e Frag e läß t sic h -
wenn überhaup t -  nu r aufgrun d eine s umfangreiche n archäologische n 
und siedlungsgeographische n Forschungsprogramm s beantworten . Trotzde m 
müssen natürlic h di e schriftliche n Quelle n daraufhi n befrag t werden , o b 
sie nich t wenigsten s ein e vorläufig e Antwor t ermöglichen : Einig e Indizie n 
deuten darau f hin , da ß Esperd e i m wesentliche n ei n alte r Rodungsor t ist , wa s 
das Vorhandensei n eine s kleinen , noc h ältere n Kern s un d später e Erweite -
rungsrodungen nich t ausschließt . Da s Hägergerich t de s Moritzstift s umfaßt e 
als dörfliche s Niedergerich t offenba r da s gesamt e Dor f mi t Flu r un d Wal d 
und grif f dami t i n erhebliche m Umfan g übe r de n ursprüngliche n Besit z de s 
Moritzstifts, wahrscheinlic h abe r auc h übe r de n quellenmäßi g faßbare n Besit z 
des Bischof s vo n Hildeshei m hinaus . Di e neuzeitliche n Quelle n bezeuge n 
nicht unbedeutend e Besitzkomplex e nebe n de r Grundherrschaf t de s Moritz -
stifts. Nac h Auswei s de s Grohnde r Erbregister s vo n 166 9 lage n i n Esperd e 
außer de n zwe i Vollmeierhöfe n de s Stifte s noc h sech s weiter e i n de r Größ e 
von dre i bi s zwe i Hufen , di e Bartol d Boc k i n Voldagse n (Nr . 2) , Jobs t 
von Waldhause n z u Munze l (Nr . 3 un d 4) , de m Hau s Ohse n (Nr . 5), Ludol f 
Klencke z u Hämelschenbur g (Nr . 6) un d de n Grafe n vo n Waldec k z u Pyrmon t 
(Nr. 8) gehörten . Außerde m wie s Esperd e noc h sech s klein e ode r Halbmeier -
höfe auf , vo n dene n zwe i de m Stift , di e übrige n ander n Grundherre n ge -
hörten 1 2 8 . 

Ein weitere s Indi z dafür , da ß di e Hägersiedlun g i n ihre m ursprüngliche n 
Umfang erheblic h übe r de n Besit z de s Moritzstifte s herausgereich t hat , is t 
dessen Streulag e i m 17 . Jahrhundert. Da s Erbregiste r vo n 166 9 vermerk t 
über di e Lag e de r Ländereie n de r de m Moritzstif t gehörende n Meier - un d 
Erbenzinshöfe, abe r auc h de r ander n Höf e vornehmlic h da s Linnenbrings -
feld, Westerfel d un d Osterfeld , nich t jedoc h de n Hagen , Gerad e hie r läß t 
sich kei n Grundbesit z de s Stifte s meh r nachweisen . De r sechst e Vollmeierhof , 

1 2 8 Erbregiste r vo n 1669 , wi e Anm . 23 . -  E s läß t erkennen , da ß di e Hufenzahl , übe r 
welche di e einzelne n Meierhöf e de s Moritzstifte s i n Esperd e 166 9 verfügten , sei t 
der Aufstellun g vo n 152 5 weite r zurückgegange n war : De r erst e Meierho f besa ß 
nur noc h 3  Hufe n (stat t 1525 : 4  Hufen) , de r zweit e Ho f 2V 2 Hufe n (stat t 3  Hufen) , 
der dritt e IV 2 Hufe n (stat t 2  Hufen) . Diese n Angabe n la g zweifello s ein e erheblic h 
genauere Erfassun g de r einzelne n Hofländereie n zugrund e al s de r Beschreibun g 
von 1525 . Auc h da s Moritzstif t wa r i n de r Zwischenzei t nich t untäti g gewesen . 
Einem woh l au f sein e Veranlassun g entstandenen , leide r nich t meh r vorhandene n 
Feldregister vo n 164 8 läß t sic h entnehmen , da ß zu m erste n Ho f 97V a Morge n Acker -
land un d dre i Wiesen : insgesam t 10 8 Morgen , zu m zweite n 78V * Morge n Ackerlan d 
und 3  Wiesen : insgesam t 85V 2 Morgen , zu m dritte n Ackerho f 5 0 Morge n un d 
zwei Wiesen : insgesam t 5 3 Morge n gehörte n (Statu s bon. f wi e Anm . 117 , S . 26) . 



Grundherrschaft un d Freihei t 1 4 7 

der dre i Hufe n hinter , au f un d vo r de m Hage n besaß , gehört e de n Klencke s 
zu Hämelschenburg . Ei n geschlossene r Komple x vo n Hägerland , di e Flu r 
einer nachträglic h mi t Esperd e vereinigte n Rodungssiedlung , läß t sic h nich t 
ausmachen. De r Antei l de s Hägerlande s a m Esperde r Grundbesit z de s 
Stiftes wa r nu r noc h sehr ger ing 1 2 9 . 

Die ausführlich e Beschreibun g de s Hägergericht s Esperd e wa r notwendig , 
um a n eine m infolg e günstige r Quellenlag e instruktive n Beispie l de n ältesten , 
aus de r Villikationsverfassun g hervorgegangene n Ty p de r Hägergerichte , 
den di e Forschun g bishe r nich t beachte t hat , vorführe n z u können . Z u diese m 
Typ gehört e da s bereit s eingehen d behandelt e Hägergerich t Everod e de s 
Michaelisklosters. Ei n Tei l de r Grundherrschaf t stammt e au s de m Privat -
vermögen de s Bischo f Bernwar d un d dami t wahrscheinlic h au s de m Besit z 
seiner Familie , eine r sächsische n Adelsfamilie 1 3 0 . E s se i denn , da ß Bernwar d 
den Besit z i n Everod e selbs t erworbe n hat . Da s Testamen t de s Bischof s vo n 
996, da s Everod e mi t ander n fü r da s Michaeliskloste r bestimmte n Güter n 
aufführt, läß t erkennen , da ß e s sic h be i diese n verschiedene n Besitzunge n 
und dami t auc h be i Everod e u m Villikatione n handelte 1 3 1 . Z u diese n sic h 
über mehrer e -  mindesten s sech s -  Ort e verteilende n „predia " gehörte n 

12« Das Erbregiste r vo n 1669 , wie Anm. 23, S. 148-161 , führ t 1 6 Kötnerstellen auf , di e 
den „Pape n z u Hildesheim " gehör te n ode r Kapitelslan d besaßen . Di e meis te n 
gaben de m Stif t 3  Hühner , 3  Stieg e Eier , eine n ode r mehrer e Grosche n Hofzins . 
Vielfach gal t da s Lan d nich t meh r al s Hägerland , sonder n al s Erbland , gelegentlic h 
auch al s Pacht - ode r Meierland . A n Hägerlan d führ t da s Erbregiste r noc h 4 1 Mor -
gen auf . Sowei t Flurbezeichnunge n angegebe n werden , la g da s Hägerlan d i m 
Oster-, Wester- , Linkenbrings - ode r Maifelde . 

iso Zur Herkunf t Bernward s au s de m sächsische n Hochade l jetz t W e n s k u s , w i e 
Anm. 94 , S . 142. 

1 3 1 Di e Everod e betreffend e Stell e i m Testamen t Bernward s lautet : . , .  trado ..  .  villam 
meam Luti  villa,  Stemnum  quoque,  ..  .,  Ekihem,  quantum  ibi  possidemus,  Avenin-
garoth [Everode] , quod  nostri  iuris  est,  Eganstedi,  quod  ibi  possidemus,  Silstidi, 
quantum ibi  habemus,  Sianstidi,  quantum  nostri  est,  cum  centum  iamiliis  litorum 
cum omnibus,  que  ad  illa  predia  pertinent  (U B Höchst. Hild . Bd . 1 Nr. 38). Bernwar d 
gab als o seine n Besit z i n 7  Dörfer n zusamme n mi t 10 0 Litenfamilie n un d allem , 
was z u diese n Güter n gehörte . Da s bedeute t ein e durchschnittlich e Zah l vo n 
14 Familie n j e Villikation . Di e in der zweite n Hälft e de s 12 . Jahrhunder ts gefälscht e 
Urkunde Bischo f Bernwards , datier t au f 102 2 Nov. 1, di e diese n Passu s au s de m 
Testament Bernward s übernimmt , bezieh t di e Angab e übe r di e 10 0 Familien allei n 
auf di e letztgenannt e Villikatio n Seinsted t (Senstid ) (U B Höchst . Hild . 1  Nr . 67 , 
vgl. a.a.O . Anm . S . 67) . Doc h ha t ein e solch e Angab e weni g Wahrscheinlichkei t 
für sich , d a Villikatione n i n de r Größ e vo n 10 0 Familien (i n diese r Zei t woh l noc h 
mit 10 0 Litenhufen gleichzusetzen ) i m Besat z Hildesheime r Klöste r ode r Stifte r seh r 
selten sin d -  meis t geh t ein e Villikatio n nich t übe r 2 0 Litenhufe n hinaus , v ie l e 
waren auc h erheblic h kleine r -  un d außerde m de r Besit z de s Michaeliskloster s i n 
Seinstedt i m Jahr e 132 1 nur eine n Ho f un d 5 1/t (ode r 8 ) Hufen , 1 5 Litenhufen mi t 
Höfen un d 2  Lehnshufe n ausmacht e (U B Höchst , Hild . Bd . 4  Nr . 638 , vgl . G OV 
Braunschweig, Art . 191 0 Seinsted t §  4  b). Di e Formulierun g quod  nostri  iuris  est 
deutet an , da ß Bernwar d nu r ei n Tei l vo n Everod e gehörte , wa s auc h de m Befun d 
späterer Jahrhunder t e entspricht . 

1 0 * 
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100 Litenfamilie n (cum  centum  familiis  litorum).  Wieviel e davo n i n Everod e 
ansässig waren , wir d nich t gesagt . 

Dem gleiche n Ty p sin d di e Hägergericht e Langenholze n un d Alte s Dor f 
bei Alfel d zuzurechnen , welch e wahrscheinlic h de r Bischo f vo n Hildeshei m 
in unmittelbare r Nachbarschaf t seine r alte n Villikatio n Alfel d angeleg t hat . 
Besonders gu t ha t sic h da s Hägergerich t Langenholze n behauptet , d a de r 
spätere Grundherr , da s Hildesheime r Domkapitel , dan k seine r Sonderstellun g 
die anderswo , etw a i n Esperd e erkennbar e Tenden z z u Verfal l un d Auf -
lösung z u verhinder n gewuß t hat . Da s Hägergerich t selbs t wir d ers t relati v 
spät, i m Winzenburge r Erbregiste r vo n 157 8 erwähnt . Genauer e Kenntni s 
von seine m innere n Aufba u erhalte n wi r au s de m Häger - un d Lagerbuc h 
1646-1804, welche s da s Domkapite l 164 6 nac h de r Wiedererrichtun g de s 
Gerichts anlege n lie ß un d da s dahe r einig e Modernisme n enthalte n mag . 
Meierhof un d Hägersiedlun g stande n hie r ebens o wi e i m benachbarte n 
Everode al s Bestandteil e eine r Grundherrschaf t i n enge m Zusammenhang . 
Dem Meierhof , de r 157 8 dre i Hufe n (1646 : zwe i Hufe n un d 2 2 Morgen ) um -
faßte, hatte n di e Dorfbewohne r Herrendienst e z u leisten , un d zwa r eine n 
Tag wöchentlich ; außerde m stan d ih m de r Zehn t vo n Dor f un d Feldmar k 
z u 1 3 2 . Da s Hägerbuc h vo n 164 6 setzt e fest : Die  Diensten  gehören  dem  Ober-
heger, solange  das  Hegerbuch  nicht  ein  anders  ausweise 133. Herrendienst e 
waren nich t nu r i n Esperde , sonder n auc h i n de n ander n Hägergerichte n 
des Weserberglande s üblich . S o werde n di e Hägerstelle n i n de r Herrschaf t 
Homburg 173 5 al s teutsche  Erbenzinsgüter  bezeichnet , di e eine n geringe n 
jährlichen Kano n un d di e Koh r de m Gutsherr n gebe n sowi e diese m jährlic h 
etwa a n ach t ode r zwöl f Tage n de n Diens t le isten 1 3 4 . I n de r Beschreibun g 
des Hägergericht s de s Kloster s Amelungsbor n i n Stadtoldendor f heiß t es , 
daß di e Häge r wege n de r Dienste , Kohr und Gebühre n (d . h. de s Rekognitions -
zinses) „fü r Erblinge " gehalte n würden 1 3 5 . 166 2 gestattet e de r Landesher r 
dem Gutsherr n Christia n Geor g vo n Grone , Spandienste  zu  Westerbrak,  so 
einen Wagen  zusammen  machen  und  nebst  dem  Pflugdienst  auf  24  Taler 
kommen, z u fordern 1 3 6 . Da s Besonder e a m Hägergerich t Langenholze n war , 
daß e s nich t nu r di e Regelun g de r Grundstücksübertragunge n un d erbrecht -
licher Frage n wahrnahm , sonder n sic h übe r de n Dreißigjährige n Krie g hinwe g 
als da s fü r di e nieder e Strafgerichtsbarkei t zuständig e Dorfgerich t behauptete . 
Das la g a n de r herausgehobene n Stellun g seine s Oberhägers , de s Dom : 

kapitels, un d a n de m relati v geschlossene n Gerichtsbezirk , de r da s gesamt e 
Dorf mi t Ausnahm e de r Heerstraß e un d eine s privilegierte n Hofe s umfaßte . 

182 Winzenb . Erbreg. , wi e Anm . 23 , S . 370 v [806] . 
133 HStA Hannover , Hann . 7 4 Alfel d Nr . 15 8 S . 51 . 
*»4 St A Wolfenbüttel , 4 0 Slg . 776 7 S . 4 : Entwur f fü r da s Schreibe n i n St A Wolfen -

büttel, 2  Al t 389 5 S . 1 3 (Immediat-Berich t de r Regierun g z u Wolfenbütte l a n de n 
Landesfürsten vo m 19 . Okt . 175 3 betr . Hägergerichte) . 

las St A Wolfenbüttel , 2  Al t 380 8 S . 40. 
13» StA Wolfenbüttel , 2  Al t 380 8 S . 6 . 
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Die Häge r bildete n de n größte n Tei l de r Grundeigentümer , Hägersiedlun g 
und Dorfgemeind e ware n i m wesentliche n identisc h i m Unterschie d z u ander n 
stärker zersplitterte n Hägergerichte n un d de n Meierdinge n mi t ihre m relati v 
weit gestreute n Besitz , Dahe r konnt e da s Hägergerich t Langenholze n auc h 
bestimmte gemeindlich e Aufgabe n wahrnehme n un d tru g i n diese r Hinsich t 
ausgeprägter al s ander e Gericht e de n ursprüngliche n Charakte r eine r z u 
einheitlichem Rech t angelegte n Rodungssiedlung . 

Von besondere m Interess e is t da s i n de r Herrschaf t Homburg , i n de r 
Niederbörde de s Amte s Wickense n gelegen e Hägergerich t vo n Kirchbrak , 
da e s verschieden e Gemeinsamkeite n mi t de m Gerich t vo n Esperd e hat . Auc h 
wenn de r Or t ers t 126 5 i n eine r Urkund e erscheint 1 3 7 , dürft e e s keinesfall s 
jünger al s da s benachbarte , kleiner e Westerbra k sein , da s bereit s 103 3 
eine Besitzbestätigungsurkund e Konrad s II . fü r da s Martinsstif t i n Minde n 
nennt 1 3 8 . Offenba r bildet e e s de n kirchliche n Mittelpunk t un d Gerichtsplat z 
eines Kranze s kleinere r Hägersiedlunge n wi e +  Meinershagen , Breiten -
kamp, Buchhagen 1 3 9 , Heinrichshagen 1 4 0, Westerbra k un d +  Wendtfeld , di e 
sich u m Kirchbra k gruppiere n un d wahrscheinlic h vo n dor t au s i n de n Vogle r 
hineingerodet wurden . Auc h i n Kirchbra k selbs t ga b e s Hägergut , wi e da s 
Erbregister de s 16 . Jahrhunderts ausweist , allerding s nu r i n geringe m Um -
fang 1 4 1 . 126 5 hatte n di e Grafe n vo n Everstei n vo m Bischo f vo n Minde n di e 
„villicatio i n Brac " z u Lehen , 139 7 wa r si e Pfandlehe n de r vo n Hall e unte r 
der Bezeichnun g „amp t t o Kirchbrak " 1 4 2

f eine m ander n verbreitete n Ter -
minus fü r ein e Villikation , de r un s i n Esperd e un d Dohnse n auc h begegnet . 
Aus de r Villikatio n ginge n offenba r zwe i Rittergüte r hervo r (Ober - un d 
Niederhof). Vermutlic h habe n di e Bischöf e vo n Minde n da s Hägergerich t 
Brak gegründet . Di e Güte r ware n späte r homburgisch e Lehe n a n di e vo n Halle . 
Vom 16 . bi s 18 . Jahrhundert gehörte n si e de n vo n Grone 1 4 3 . Sei t 146 8 lasse n 
sich di e vo n Gron e al s Lehnsleut e de r Grafe n vo n Spiegelber g i n Kirch -
brak, Meinershage n un d Brockense n nachweisen . Außerde m gin g ei n Tei l 

1 " GO V Braunschweig , Art . Kirchbra k §  1  a ; U B Hameln Bd . 1  Nr . 57 . 
188 GO V Braunschweig , Art . Westerbra k §  1  a ; M.G.D.K . I L Nr . 138 . 
f*9 GO V Braunschweig , Art . Kirchbra k §  2d : De r Verkau f vo n Besit z i n Buchhage n 

an vo n Hak e fan d 146 0 uppe  dem  Tyg  to  Brake  stat t (v . H a k e , wi e Anm . 114 , 
S. 96) . Offenba r wa r da s Hägergu t i n Buchhage n vo n s o geringe m Umfang , da ß 
sich di e Abhaltun g eine s eigene n Hägergericht s nich t lohnte . Grundher r i n Buch -
hagen wa r i m 16 . Jahrhundert v . Hake , i n Wester - un d Kirchbra k vo n Grone . 
Im 18 . Jahrhundert nannte n sie  sic h Hägererbherre n (wi e Anm . 136 , 2  Al t 3808) . 
Anspruch au f Rottkor n au s de m Kirchspie l Bra k (Kirchbrak , Breitenkamp , Buch -
und Heinrichshagen ) hatt e da s Am t ( 2 Alt 380 8 S . 8). 

1 4 0 Gege n di e Vermutun g K l e i n a u s (GO V Braunschw. , Art . Heinrichshage n §  2a) , 
daß de r Or t ers t nac h 154 0 gegründe t worde n sei , erhebe n sic h Bedenken , auc h 
wenn de r Or t nich t frühe r erwähn t wird . Wahrscheinlic h is t de r zeitweis e wüst e 
Heinrichshagen ein e Gründun g de r Homburger , wi e de r Nam e vermute n läßt . 

141 St A Wolfenbüttel , 1 9 Al t 21 4 S . 4 8 ff . 
l « GO V Braunschw. , Art . Kirchbra k §  4 a, b. 
i « Ebd . §  4 d. 
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ihres Besitze s vo m Kloste r Abdingho f z u Paderbor n z u Lehen : ei n Zei -
chen de r grundherrschaftliche n Zersplitterun g i n diese m Gebiet 1 4 4 . An -
gelegenheiten de r freiwillige n Gerichtsbarkei t wurde n 141 1 au f de m „richt e 
to Kärckbrack" , 146 0 au f de m „Ty g t o Brake " verhandelt 1 4 5 . Nac h de n 
darüber ausgestellte n Urkunde n kan n e s sic h wede r u m ei n Meier - noc h 
um ei n Godin g gehandel t haben . Wahrscheinlic h wa r e s ei n Hägerding . 
Ein Urtei l de s vo n Gronesche n Gesamtgericht s de r Hägergericht e z u 
Brak (156 2 ode r 1662) , da s irrtümlic h i n Grona u ode r Grohnd e lokalisier t 
wurde, druck t Jaco b Grim m i n seine n Weistümer n a b 1 4 6 . Nac h de m Erb -
register de s 16 . Jahrhunderts gehörte n Hals - un d Niedergerich t de m Landes -
herrn, abe r di e Brüch e vo n de n „betunde n hoifen " un d de m Ackerlan d de n 
von Grone : ei n Abglan z de s alte n grundherrliche n Niedergerichts . All e hie r 
angeführten Umständ e deute n darau f hin , da ß da s Hägergerich t Bra k ebens o 
wie da s vo n Esperd e au s eine r Villikatio n hervorgegange n ist . 

Dem zweite n Ty p vo n Hägergerichten , di e selbs t kein e Villikatio n waren , 
aber noc h i n deutliche r Verbindun g z u eine r ältere n Villikatio n standen , 
ist da s mehrfac h erwähnt e Hägergerich t Eschershause n zuzurechnen 1 4 0 4 . Zwa r 
ist e s da s a m früheste n gu t bezeugt e Hägergerich t -  dan k jene s i m 13 . Jahr -
hundert „iur a hegerorum " genannte n Vertrage s zwische n de n Siedler n un d 
Bischof Ud o ( 1079-1 1 14) , doc h siche r nich t da s älteste . Di e zuvo r beschriebene n 
Hägergerichte mi t Villikationsverfassun g dürfte n i n de r Rege l 10 0 Jahr e 
älter sein . Vo n ihne n unterscheide t sic h da s Hägergerich t Eschershause n 
dadurch, da ß di e Häge r kein e Frondienst e au f de m Meierho f z u leiste n 
hatten. Di e Gründ e dafü r lage n au f de r Hand : Gewi ß wa r di e bereit s i n 
Eschershausen bestehend e Villikatio n s o organisiert , da ß di e dor t ansässige n 
Hörigen -  si e werde n homine s ecclesia e genann t -  di e notwendige n Dienst e 
versahen. Dahe r braucht e ma n de n durc h Rodungsarbeite n belastete n Neu -

1 « Gutsarchi v v . Gron e z u Westerbrak , Urk . Nr . 7 2 (Findbuc h F . A. 14 0 i m Haupt -
staatsarchiv). Scho n 106 2 besa ß de r Bischo f vo n Paderbor n predia  et  possessiones 
in diese r Gegen d (U B Höchst . Hild . Bd. 1  Nr . 103) . 
S. Anm . 139 . 

1 4 6 G  r  i m m ,  Weistümer Bd . 4  S . 67 6 f . E s handel t sic h wede r u m da s Hägergerich t z u 
Gronau, wi e G r i m m a.a.O . glaubt , noc h u m Grohnd e ( I l l e m a n n , wi e Anm . 3, 
S. 107) , sonder n u m de r vo n Grona u ( = vo n Grone ) sampt  gerichte  hegerschen 
gerichte zu  Bracke  {—  Brak). Ein e Abschrif t de s Texte s auc h in : HSt A Hannover , 
Hann. 7 4 Lauenstei n I , 3  Nr . 1  [5] , künfti g Nr . 10 . Zu m Inhalt : M o I i t o r , wi e 
Anm. 49 , S . 341 . -  Ma n hiel t fü r mehrer e benachbart e Hägersiedlunge n ei n Gesamt -
gericht i n Kirchbra k a b (vgl . Anm . 139) . Vo m 16 . bi s 18 . Jahrhundert gehörte n di e 
Güter i n Kirchbra k de n vo n Grone , di e eine n größere n Komple x vo n Hägergu t i n 
Kirchbrak, Westerbrak , Dielmissen , Halle , Heyen , Bremk e un d Kreipk e vereinig t 
hielten ( R u s t e n b a c h , wi e Anm . 60 , S. 625) . 

146a Möglicherweis e hänge n mi t diese r Villikatio n di e sei t 114 6 bezeugte n Herre n vo n 
Eschershausen zusammen , di e sic h auc h Herre n d e Curi a ode r d e Allo d nannte n 
( R u s t e n b a c h , wi e Anm . 60 , S . 617 ) un d di e sic h nac h Auflösun g de r Villika -
tion Eschershause n vo m Villikusstan d z u eine r freie n Adelsfamili e emporschwan -
gen. Curi a un d Allo d sin d geläufig e Bezeichnunge n fü r de n Villikationshaupthof . 
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Siedlern nich t noc h zusätzlich e Frondienst e aufzuladen . Gemeinsa m wa r 
beiden Hägergerichtstype n di e Leistun g de s Besthaupt s bzw . de r Kohr , da s 
Recht au f freie n Abzu g un d de r Besit z de s Lande s z u Erbenzinsrecht . Ver -
suche, au s einige n Sonderbestimmunge n de s Eschershäuse r Vertrage s ei n an -
deres Besitzrecht herau s z u interpretieren , erscheinen mi r nich t überzeugend 1 4 7 . 

Die i n Eschershause n angesiedelte n Einwandere r erhielte n ei n bessere s 
Recht al s di e ansässige n Hörigen , vo n dene n si e sic h deutlic h abhoben . Si e 
bildeten ein e selbständig e Gerichtsgemeinde . Ih r Gerich t tra t unte r eine m 
eigenen Vog t zusammen , de n allerding s de r Bischo f bestellte . We r seine n 
Besitz veräußer n wollte , braucht e lediglic h a n de n Villiku s de s Bischof s ein e 
Gebühr vo n 6  Pfennige n z u entrichten . Dan n konnt e e r vo n danne n ziehen . 
Für un s is t di e Zuordnun g de r Hägersiedlun g z u eine r bereit s bestehende n 
Villikation vo n Interesse . De r Meie r diese r Villikatio n hatt e gewiss e be -
grenzte Ansprüch e a n di e Häger , Be i de r Mas t diente n unverkennba r di e 
gleichen Waldbereich e Hörige n un d Ansiedlern , wobe i dies e schlechte r ge -
stellt wurde n al s di e Alteingesessenen . Ein e Sterbfallabgab e mußte n eben -
falls beid e entrichten ; allerding s kenne n wi r nich t ihr e Höh e be i de n Alt -
siedlern. Auc h di e Zuteilun g de r Hofstelle n un d Äcke r nah m de r bischöflich e 
Villikus vo n seine m Fronho f au s fü r di e Häge r vor . Diese r kurz e Uberblic k 
dürfte deutlic h gemach t haben , da ß auc h di e Hägersiedlun g Eschershause n 
trotz ihre r unverkennbare n Sonderstellun g nich t völli g au s de m Fronhofs -
verband herausgelös t war . 

Eine charakteristisch e Gemeinsamkei t vo n Hörige n un d Häger n is t di e 
Entrichtung eine r Sterbfallabgabe . Auc h si e deute t au f di e gemeinsam e Her -
kunft de r Häger - un d Meierding e au s de r Villikationsverfassun g hin . Wäh -
rend abe r de r Grundher r ursprünglic h au f di e gesamt e Fahrhab e de s Hörige n 
Anspruch hatt e (Buteilung , Bulevinge , exuviae) , stan d ih m be i de n Häger n 
nur di e Auswah l de s Besthaupt s ode r Bestkleid s z u (Kurmed e ode r Kohr) , 
wahrscheinlich sei t de m 15 . Jahrhundert nu r da s zweitbest e Stüc k Vieh . Di e 
Härte, di e i n de r Abgab e de r gesamte n Fahrhab e lag , un d da s Vorbil d de s 
günstigeren Hägerrecht s veranlaßte n di e Grundherre n vermutlic h sei t de m 
13. Jahrhunder t zu r schrittweise n Vereinheitlichun g de r Abgaben . Ma n for -
derte de n Meierdingsleute n eine n Tei l de r Baulebun g un d schließlic h nu r 
noch di e Koh r ab . Di e Entrichtun g vo n Baulebun g ode r Koh r beschränkt e 
sich keinesweg s nu r au f Häger - un d Meierdingsleute ; i m Am t Winzenbur g 
mußte si e vo n alle n Amtsuntertane n -  o b Meie r ode r Kötne r -  mi t Ausnahm e 

w M o I i t o r , Di e Pf leghaf ten . . . , wi e Anm . 64 , S . 146 , häl t da s Rech t de r Eschers -
häuser Siedle r fü r ei n Mit te ldin g zwische n Meierrech t un d Erbleihe , d a nu r vo n 
einer Vererbun g de s Gute s au f di e Ehefrau , nich t jedoc h vo n eine r solche n au f di e 
Abkömmlinge ode r au f Se i tenverwandt e di e Red e sei . Dies e Behauptun g beruh t 
auf de r einseitige n In terpre ta t io n de s §  1 de s Eschershäuse r Rechts . §  1 1 läß t kla r 
erkennen, da ß Ehefra u un d Kinder , wahrscheinlic h auc h ent fernter e Verwand t e 
erbberechtigt ware n ( Q u e l l e n . . . , wi e Anm . 61 , S . 185) . I rgende in e Ähnlichkei t mi t 
dem Meierrech t is t nich t z u e rkennen . 
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der Freie n un d Untertane n de r Stifte r un d Klöste r nac h Auswei s de r Winzen -
burger Erbregisters vo n 157 8 geleiste t werden 1 4 8 . 

Besonders Eric h Molito r ha t sic h u m ein e Erklärun g dafü r bemüht , da ß 
die Häge r al s „Freie " ein e Hörigen- , ein e „Halseigenen"-Abgab e entrichte n 
mußten. E r glaubt e i n de r Mun t de n Schlüsse l fü r di e Besonderhei t de r Häger -
rechte gefunde n z u haben . Di e Munt , au s de m germanische n Rechtsdenke n 
hergeleitet, wa r eine r de r Lieblingsbegriff e de r Verfassungsgeschicht e de r 
30er Jahre . Vo r alle m Adol f Waa s ha t di e Munt , si e al s Verbindun g vo n 
Schutz un d Herrschaf t begreifend , i n seine m Buc h übe r „Herrschaf t un d Staa t 
im deutsche n Frühmittelalter* 1 (1938 ) zu m Zentralbegrif f de r deutsche n mittel -
alterlichen Verfassungsgeschicht e erhoben . Eric h Molito r verstan d di e Mun t 
als grundherrschaftlich e Schutzgewal t nich t s o umfassen d wi e Adol f Waas , 
sondern i m engere n rechtliche n Sinn e etw a gleichbedeuten d mi t de r V o g t e i 1 4 9 . 
Seine Argumentatio n hin g dami t zusammen , da ß e r kein e Verbindung zwische n 
Hägergerichten un d Fronhofsverfassun g sehe n wollte , sonder n Häge r vo n 
Hörigen schar f trennte . De n Bewei s mußt e ei n Soeste r Privile g vo n 1 18 6 
liefern, da s zwa r vo n de r Muntfreihei t Freie r i n Fronhofsverbänden , nich t 
aber vo n Häger n handelt . Zwa r spiel t di e Vogtei , Ausdruc k de r grundherr -
lichen Niedergerichtsbarkeit , be i de n Hägergerichte n ein e groß e Rolle , abe r 
der Begrif f de r Munt , ei n vo r alle m i m Frühmittelalte r geläufiger , schwe r 
eingrenzbarer Terminus , komm t i n de n Hagenrechte n nich t vor . Schließlic h 
sei noc h hervorgehoben , da ß auc h di e Königsleut e i n de r Munt , i m Schut z de s 
Königs standen , ohn e Koh r entrichte n z u müssen , wi e wi r de n Freidings -
rechten entnehme n können . 

Näherliegend al s di e etwa s gewaltsam e Konstruktio n Molitor s is t de r 
Zusammenhang zwische n de r Koh r un d de m Obereigentu m de s Grundherrn . 
Mit de r Leistun g de r Koh r anerkannt e de r Häge r da s Obereigentu m de s 
Herrn, da s verbunde n wa r mi t de m Anspruc h au f Dienste , kur z di e Zu -
gehörigkeit zu m Fronhofsverband . Al s sic h di e Beziehunge n späte r gegrün -
deter Hage n zu m Hauptho f eine r Villikatio n lockerten , behiel t ma n 
den Herrenanspruc h au f di e Koh r bei , mi t de r Konsequenz , da ß de n Häger n 
nur ein e Minderfreihei t i m rechtsständische n Sinn e zuzubillige n is t un d di e 
Grundherren si e mi t de n Hörige n gleichzusetze n trachteten . Al s Zeiche n 
der Anerkennun g de s dominiu m directum , de s grundherrliche n Obereigen -
tums, habe n auc h di e Verwaltungsbeamte n un d Juriste n de s 18 . Jahrhundert s 
die Koh r verstanden 1 5 0 (u m di e Rechtslag e i n de r Grundherrschaf t mi t de m 

* « HSt A Hannover , Hann . 74 Alfel d Nr . 497. Vgl . obe n S . 11 0 un d Anm. 11. 
1 4 9 E . M  o 1 i t o r , Die Pfleghafte n . . . , wi e Anm . 64 , S . 14 7 ff . 
wo StA Wolfenbüttel , 1 9 Al t 215 , wi e Anm . 23 : Imgleichen  müssen  die  Erblinge  des 

Oisternhagens zu  Einem  [Eimen] , wa n de r eltiste  von  den  erben  vorieldt  [stirbt] , 
einen kohr,  wie  sie  es  nennen,  nach  dem  hause  Wickensen  geben  und  damit 
Illustrissimum alse  directum  dominum  bekennen.  -  St A Wolfenbüttel , 5 8 Al t 305 : 
Gebräuchlich, daß  bei  jeden  Sterbial  des  possessoris  entweder  ein  pferd  oder  kuh, 
nach der  Vielheit  der  länderey  pro  recognitione  (köhr  genant)  gegeben  werden 
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römisch-rechtlichen Eigentumsbegriff , de m „dominium" , i n Einklan g z u brin -
gen, führt e di e a m Römische n Rech t geschult e Jurispruden z ein e Unter -
teilung i n ei n dominiu m directu m [Obereigentu m de s Grundherrn ] un d ei n 
dominium util e [Untereigentu m de s Grundholden ] ein) . Folglic h billigt e ma n 
den Häger n nu r ei n dominiu m util e zu . Allerding s sin d di e Äußerunge n 
zum Eigentumsrech t de r Häge r nich t einheitlich . S o sprich t da s hägerfreund -
liche Wickense r Erbregiste r vo n ca . 154 5 vo n Erbeigen  un d irien  hegersehen 
betunden hoven  (i n Bremke) , wobe i mi t Freihei t hie r di e Exemtio n au s de m 
Landgericht gemein t w a r 1 5 0 a . 

Die Koh r wa r i m Leine - un d Weserberglan d di e allgemei n verbreitet e 
Abgabe. E s läß t sic h kau m ei n Hägergerich t nennen , vo n de m si e nich t über -
liefert wäre . Auc h i m Lippische n wa r si e der  Kernpunkt  der  Hagenver-
fassung1*1. Weni g sinnvol l erschein t dahe r di e vo n Fran z Enge l vorgeschla -
gene Unterscheidun g zwische n de m vo m Muntrech t geprägte n Hagenrech t be i 
Eschershausen un d de m grundrechtlic h gebundene n Hagenrech t i m Weser -
bergland un d i n Lippe . Den n köhrpflichti g un d i n Grundherrschafte n einge -
bunden ware n di e Hägergericht e überal l i n de n genannte n Landschaften 1 5 2. 
Man hiel t di e Koh r fü r derar t charakteristisch , da ß ma n de n Häge r gelegent -
lich auc h al s „Körmann" , da s Lan d al s Köhrlan d bezeichnete 1 5 3 . Ursprünglic h 
war e s da s Besthaup t ode r da s Bestkleid , sei t de m 15 . Jahrhundert da s 
zweitbeste Stüc k Vieh . I m Amt Wickense n variiert e man , je nachdem , o b Man n 
oder Fra u gestorbe n waren , zwische n Pfer d un d K u h 1 5 4 . Ebens o wi e be i de n 
Meierdingen wa r di e Abgab e auc h nac h de r Größ e de s Lande s gestaffelt . S o 
gab de r Häge r i m 18 . Jahrhundert ei n durc h ein e Geldleistun g ablösbare s 
beliebiges Stüc k Vieh : vo n eine r Huf e ein e Ku h ode r fün f Taler , vo n eine m 
Ackerhof ei n Pfer d ode r zeh n Taler . Be i Hofteilunge n verfuh r ma n nac h 
dem Grundsatz : S o manni g Gut , s o manni g Kohr 1 5 5. 

Die Parallele n zu m Laten - ode r Meierdingsrech t führte n gelegentlic h dazu , 
daß di e Grundherre n di e Häge r al s „Eigenleute " ode r „Ministeriales " bezeich -
neten un d vo n de r „servitu s hegaria " sprachen , 146 8 lie ß sic h ei n Häge r 
des Michaeliskloster s i n Hildeshei m förmlic h vo m Grundherr n au s de r servitu s 
hegaria entlasse n un d befreien 1 5 6 . 

muß. G r i m m , Rechtsaltertümer , 81881 , S . 37 2 u . 374 : Sterbfal l lass e au f Un -
freiheit un d Dienstverhältniss e schließe n un d bedeut e Anerkennun g de r Grund -
herrschaft. 

isoa Ein  Everode r Hägergerichtsprotokol l vo n 165 2 verwandt e de n Begrif f „Proper -
und Eigengu t * (St A Wolfenbüttel , 8  Al t Gandershei m 207) . 

i « H a n s K i e w n i n g , Da s lippisch e Hagenrecht . In : Mitteilunge n au s de r Lipp -
Geschichte un d Landeskund e Bd . 16 , 1938 , S . 75 . 

152 F . E n g e 1 , wie Anm . 60 , S . 4 . 
1 5 8 st A Wolfenbüttel , 2  Al t 380 9 (1722) . Vgl . 1 11 e  m a n n , wie Anm . 3 , S . 11 4 Anm . 98 : 

kormedeslude. 
154 st A Wolfenbüttel , 1 9 Al t 21 5 S . 52 . 
15« StA Wolfenbüttel , 2  Al t 380 9 S . 2 1 (Frag e 11) . 
15« HStA Hannover , Hild . Br . 3 , 1  Nr . 686 ; vgl , daz u 1 11 e  m a n n , wi e Anm . 3 , S . 112 . 
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Angesichts de r vielfache n Einschränkunge n de r Freiheitsrecht e is t di e 
Frage berechtigt , wi e di e vielzitiert e Freihei t de r Häge r z u beurteile n ist . 
Bekanntlich nannte n sic h nich t nu r di e Hage n i m Schaumburgischen , i n 
Lippe un d Westfale n „Frei e Hagen" , auc h di e Gericht e i m Weserberglan d 
wurden al s „frei e Hägergerichte " bezeichnet . S o lie ß 169 5 de r Generalfeld -
marschall vo n Wartenslebe n da s alt e Nordholze r „frei e Hägergericht" , da s 
auch al s freie s adelige s Gerich t charakterisier t wurde , au f seine m Gu t Ma -
rienau trot z de r Protest e de s Amtmanne s vo n Lauenstei n abhalten 1 5 7 . Noc h 
1731 nannt e da s Moritzstif t i n Hildeshei m sei n Gerich t i n Esperde , da s e s 
wahrscheinlich bi s 163 2 alljährlic h a m Tag e nac h St . Jacobi durc h seine n 
Vogt halte n ließ , ein  echt,  recht  und  freies  Gericht  oder  hegerding 1*8. I n 
Bremke stande n de n adelige n Grundherre n i m 16 . Jahrhundert di e Brüch e 
des Gericht s übe r de n frien  hegerschen  betunden  hoven  z u 1 5 9 . Dies e Beispiel e 
lassen erkennen , da ß di e Freihei t de r Häge r wenige r au f eine m freiheit -
lichen Besitzrech t al s au f de r Exemtio n ihre s Gericht s au s de m Landgerich t 
beruhte. Di e Sonderstellun g gal t i n gleiche r Weis e fü r Grundherre n un d 
Häger. 

Die Leistunge n de r Häge r a n de n Grundherr n umfaßte n nich t nu r di e 
Kohr, di e Dienst e un d de n relati v niedrige n Hägerzins , sonder n auc h di e 
Umsaat (be i Besitzwechse l i n Esperde) 1 6 0 un d be i de r „Ansetzung " da s 
Manngeld vo n eine m Tale r sowi e de n Einstan d (i n Langenholzen) 1 6 1 . Di e 
Umsaat wa r ein e Gebühr , di e Häger - un d Meierding e gemeinsa m hatten . Ein e 
Einschränkung de s freie n Eigentum s de s Häger s wa r auc h da s sogenannt e 

*57 HStA Hannover , Hann . 74 Lauenstei n I , 3  Nr . 1  (5) : Protestatio n vo m 26 . April 1695 ; 
Gegenprotestation de s wartenslebensche n Verwalter s Wilhel m S . Goppe l vo m 
6. Sept . 169 5 (dabe i Gerichtsfrage n un d -Protokolle) . -  Di e Hägergericht e ware n i m 
Fürstentum Calenber g u m 170 0 z u eine r seltene n un d weithi n unbekannte n Ein -
richtung geworden , s o da ß Kanzle r un d Rät e i n Hannove r au f di e Unterrichtun g 
des Amtmanne s vo n Lauenstei n übe r da s wartenslebensch e Hägergerich t 169 5 
darüber Berich t anforderten , w o da s Hegerecht  ode r Hegeland  se i un d was  es 
damit vor  eine  bewandnüße  habe . D a e s i m Am t Lauenstei n kau m noc h Hägerlan d 
außer de m Wartenslebensche n Besit z ga b (nu r eine n Meierhof , de r Hägerlan d 
hatte), mußt e de r Amtman n sic h i n de n angrenzende n braunschweigische n Ämter n 
und Gerichte n Wickensen , Bisperod e un d Westerbra k erkundigen , w o e s noc h 
einige Hägerleut e gab . -  Ähnliche , wen n auc h wenige r krass e Informationslücke n 
gab e s auc h i n de r Wolfenbüttele r Verwaltun g i m 18 . Jahrhundert, wi e de r Imme -
diatbericht vo n 175 3 erkenne n läß t (Anm . 134) . 

158 Statu s bonorum , wi e Anm . 117 , S , 6 . -  Da s is t di e frühest e Charakterisierun g de s 
Esperder Hägergerichte s al s „freie s Gericht " (1731) . Di e Angabe n übe r di e Abhal -
tung de s Gerichte s a m Tag e nac h St . Jacobi (26 . Juli) dürfte n de r Urkund e vo n 
1456 Aug . 2 0 entstammen , d a 173 1 i n Esperd e kei n Hägergerich t meh r geheg t 
wurde. 

15» s tA Wolfenbüttel , 1 9 Al t 214 , wi e Anm . 23 , S . 33 . -  Da s Homburge r Hägerrech t 
spricht vo n „freien " Schöffe n (St A Wolf . 2  Al t 380 9 Frag e 2 5 =  G r i m m , Weis -
tümer Bd . 4  S . 67 5 Anm . 2). 

ie« Statu s bon. , wie Anm . 117 , S . 9 . 
i6i HSt A Hannover , Hann . 7 4 Alfel d Nr . 15 8 S . 5 1 §  16 ; S . 71 , 10 . Frage. 
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„Näherrecht". Wurd e Hägergu t versetz t ode r verkauft , s o hatt e i n Langen -
holzen de r Oberhäge r vo r alle n da s nächst e Recht . Wen n diese r nich t wollte , 
so rangiert e de r Häge r vo r eine m Nichthäge r un d unte r Häger n ei n Bluts -
verwandter vo r eine m Nichtverwandten 1 6 2 . De r Verkau f konnt e als o nu r 
mit Konsen s de s Oberhäger s rechtskräfti g werden 1 6 3 . De m Verkau f mußt e 
sich di e Auflassung , di e Besitzübertragun g a n de m unmittelba r folgende n 
Hägergerichtstermin i n feierliche r For m (Übergab e eine s grüne n Zweig s durc h 
den Richter ) anschließen . De r grün e Zwei g al s Symbo l de r Besitzübertragung , 
gewissermaßen al s „par s pr o toto " wa r kein e Eigentümlichkei t de s Häger -
rechts. Allerding s überga b hie r nich t wi e nac h Landrech t ein e Parte i de n 
Zweig a n di e andere , sonder n de r Richte r al s Vertrete r de r Gerichtsgemeind e 
und de s Grundherr n wa r al s Ubermittle r dazwische n geschaltet . Hie r ergib t 
sich ein e auffallend e Parallel e zwische n Meierdings- , Häger - un d Freidings -
recht. Illeman n nimm t nun , de r Auffassun g B . Schneiders folgend , an , da ß di e 
gerichtliche Auflassun g i m Hofrech t kein e echt e Gerichtsverhandlun g war , 
sondern de r Richte r al s Vertrete r de s Grundherrn , a n de n da s Gu t zunächs t 
hätte zurückgegebe n werde n müssen , selbs t privatrechtlic h beteilig t w a r 1 6 4 . 
Diese Thes e is t anfechtbar , d a di e For m de r Auflassun g mi t Einschaltun g de s 
Richters auc h be i Freidingen , z . B. de m Freidin g z u Hasekenhusen-Winzen -
burg, un d Hägerdinge n vorkommt , be i dene n unterschiedlich e Eigentums -
rechte vorliegen . Ic h möcht e di e rechtssymbolisch e Besitzeinweisun g dahe r 
so deuten , da ß de r Richte r i m Name n de r Gerichtsgemeinde , di e j a durc h 
ihr Urtei l di e Zustimmun g zu r Besitzübertragun g gebe n mußte , u n d de s 
Grundherrn täti g wurde . Desse n Obereigentu m fan d auc h i n de r For m de r 
Auflassung seine n Ausdruck . Ein e gerichtlich e Auflassun g wa r e s au f jede n 
Fall. 

Gustav Enge l ha t di e Hägerfreihei t seh r negati v beurteilt : Befrei t se i 
der Häge r nu r vo n gewisse n Pflichte n gege n seine n Herr n un d vo n gewisse n 
Einschränkungen seine s Besitzrechtes . Fü r sein e Perso n se i e r de r Leib -
herrschaft eine s Leibherrn , fü r seine n Grundbesit z de m grundherrschaftliche n 
Obereigentum unterworfen . Dahe r könn e ma n de n „Hagenfreien " nu r al s 
„Halbfreien" bezeichnen 1 6 5 . Grundsätzlic h is t Enge l zuzustimmen . Doc h sollte n 
bei alle r Ähnlichkei t zwische n Häger - un d Meierdingsrech t di e erhebliche n 
Unterschiede nich t übersehe n werden . S o gehörte n nac h F . Lütge zu r Eigen -
behörigkeit (Halseigenschaft ) u . a. Schollenpflichtigkei t un d da s Rech t de s 

1*2 Ebd . S . 79 . 
i«s Ebd . S . 12 6 §  6  un d §  7 : Der  Oberheger  habe  für  allen  daß  näheste  recht  dazu 

[beim Verkauf] . Wa n derselbe  nicht  will,  alsdan  ein  heger  für  einen  andern  so 
kein heger. 

i * 4 De r grün e Zwei g wa r allgemei n verbrei te t be i Besitzeinweisunge n i m Grundstücks -
geschäft ( I l l e m a n n , wi e Anm . 3 , S . 95-96 ; Art ike l Besitzeinweisun g i m Hand -
wörterbuch zu r deutsche n Rechtsgeschicht e Bd . 1  Sp. 393) . 

ISÖ G . E n g e l , wi e Anm . 7 , S . 25 . 
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Herrn, eine n vo m Eigenbehörige n präsentierte n Erbe n zurückzuweisen 1 6*. 
Wie bereit s mehrfac h hervorgehoben , wa r kei n Häge r schollenpflichtig . Di e 
Gerichtsgemeinde hatt e darübe r z u befinden , o b ei n Häge r al s Erb e a n de m 
ererbten Gu t angesetz t werde n durft e ode r nicht . Schwierigkeite n konnte n 
nur be i Erbstreitigkeite n entstehen . Ei n Einspruchsrech t de s Grundherr n läß t 
sich de n Hägerrechte n nich t entnehmen . De n Begrif f de r Halbfreihei t habe n 
die rechtsgeschichtliche n Darstellunge n fü r di e schollenpflichtige n Hörige n 
eingeführt. Ma g e r auc h de n Quelle n frem d un d dahe r sein e Verwendun g 
umstritten sein , s o charakterisier t e r doc h gu t dere n Zwischenstellun g zwi -
schen de r weitgehende n Unfreihei t de r serv i un d de r Vollfreiheit . Ma n kan n 
aber di e Häge r mi t Hörige n nich t gleichsetzen , sonder n mu ß ihne n ein e besser e 
Rechtsstellung zubilligen , un d zwa r zwische n Schollenpflichtige n un d Frei -
dingsleuten. 

Wie wi r gezeig t haben , wa r Häger n un d Meierdingsleute n manche s ge -
meinsam: Hie r wi e dor t bestan d ei n Fronhof , i n desse n Näh e -  e s braucht e 
nicht unbeding t dasselb e Dor f z u sei n -  sic h di e z u bestimmte n Dienste n 
verpflichteten Litenstelle n befanden . Di e Bezeichnun g Liten , de r Terminu s 
für di e grundherrschaftlic h Abhängigen , gal t nich t nu r fü r di e Laten , sonder n 
auch fü r Grundholde n mi t bessere m Besitzrecht . I n beide n Fälle n bildete n 
die grundherrliche n Untertane n Gerichtsgemeinden , di e regelmäßig , sei t de m 
16. Jahrhundert meis t einma l i m Jahr , i n de r Rege l unte r eine m vo m Grund -
herrn bestellte n Gerichtsvog t zusammentraten . Au f diese n Versammlunge n 
wiesen di e Gerichtsgemeinde n i m Zusammenwirke n mi t de m Grundherr n 
in Frag e un d Urtei l da s fü r si e verbindlich e Meierdings - ode r Hägerrecht . 
Trotz de r Einwirkungsmöglichkei t de s Grundherr n wir d ma n i n diese r For m 
der Rechtsbildun g ei n Elemen t de r Freihei t un d de r Rechtssicherhei t fü r 
die Grundholden erblicke n müssen . 

Gustav Enge l ha t di e ansprechend e Thes e geäußert , da ß di e Koh r al s 
Abgabe de r Häge r darau f hindeute , da ß dies e au s de r Schich t de r Hörige n 
hervorgegangen s ind 1 6 7 . Fü r si e allei n wa r di e Hägerfreihei t i n ihre r ältere n 
Form attrakti v genug , u m sic h de n Strapaze n de r Waldrodun g au f Böde n 
von of t nu r mäßige r Güt e z u unterziehen . Währen d abe r di e Sterbfallabgab e 
bei de n Häger n grundsätzlic h al s „Kohr " bezeichne t wurde , treffe n wi r si e 
bei de n Meierdingsleute n noc h bi s in s 18 . Jahrhundert unte r ihre r ursprüng -
lichen Benennun g „Baulebung" . Si e gal t zusamme n mi t ander n Abgabe n wi e 
dem Halshuh n un d de r Bedemun d al s Zeiche n de r Halseigenschaft . Di e Bede -
mund wa r ein e Heiratsabgabe , mi t de r ursprünglic h wahrscheinlic h di e Ge -
nehmigung de r Heira t durc h de n Grundherr n verbunde n war , Si e trit t be i 
den Häger n ebensoweni g i n Erscheinun g wi e di e manumissio , di e Freilassun g 
in de r For m de s Freikaufs , di e 144 8 da s Hildesheime r Moritzstif t i n seine n 
Grundherrschaften noc h dadurc h erschwerte , da ß au s de r Hörigkei t Ent -

i M L ü t g e , wi e Anm . 1 , S . 103 . 
167 G. E n g e l , wi e Anm . 7 , S . 20. 
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lassene eine n Ersatzman n stelle n mußten 1 6 8 . Auc h Häge r entrichtete n Hühne r 
als Abgabe , s o z . B. i n Esperde ; doc h stan d si e offensichtlic h i n keine m 
Zusammenhang mi t eine r Halseigenschaft 1 6 9 . Dahe r se i di e obe n vertreten e 
Auffassung wiederholt , da ß di e Minderfreihei t de r Häge r trot z verschiedene r 
Gemeinsamkeiten deutlic h übe r di e Halbfreihei t de r schollenpflichtige n Höri -
gen (Laten , Halseigene , Meierdingsleute ) hinausging , abe r nich t a n di e 
Rechtsstellung de r ebenfall s grundherrschaftlic h gebundene n Freidingsleute , 
der Nachfahre n vo n Königsleute n de s Frühmittelalters , heranreichte . 

4. Di e Hägerdinge al s Gerichtsgemeinde n 

Die Hägergericht e i n Niedersachse n nahme n di e Aufgabe n de r freiwillige n 
und de r Niedergerichtsbarkei t wahr . Di e Ausübun g de r niedere n Strafgerichts -
barkeit unterscheide t si e vo n de n ebenfall s au s de n Villikatione n hervor -
gegangenen Meierdingen , mi t dene n si e hinsichtlic h de r Gerichtsverfassun g 
vieles gemeinsa m haben , wi e bereit s angedeute t wurde : Di e Meierding e 
beschränkten sic h au f di e freiwillig e Gerichtsbarkeit . Allerding s konnte n 
auch viel e Hägerdinge , dere n Verfassun g ers t i m 16 . un d 17 . Jahrhunder t 
deutlich erkennba r wird , di e Niedergerichtsbarkei t gege n de n Widerstan d 
der landesherrliche n Gericht e nich t behaupten : Auc h si e mußte n sic h mi t 
der freiwillige n Gerichtsbarkei t begnügen . I n ihre m ursprüngliche n Zustan d 
waren di e Hägergericht e exemt , d . h. au s de r Gerichtsbarkei t de r Land - ode r 
Gogerichte un d ihre r Vorläufer , de r au s de r Karolingerzei t stammende n 
Nachbarschaftsgerichte bzw . de r Grafengerichte , herausgelöst 1 7 0 . 

Die Grundherrschafte n i m Frankenreic h habe n i n merowingische r un d 
karolingischer Zei t di e Entscheidun g übe r di e causa e minore s ihre r Immuni -
tätsleute gehabt 1 7 1 . Si e bedeutet e eine n Eingrif f i n di e Zentenargerichtsbar -

*«« HStA Hannover , Hild . Br . 4  Nr . 18 5 S . 432 . -  Da s Kopia r de s Moritzstifte s „Copio -
nale secundum" , wi e Anm . 123 , enthäl t zahlreich e Freilassunge n vo n Hörigen , 
gerade auc h au s de m 15 . Jh. (Beispiel : Manumissi o Fredeke n Moller s d e offici o i n 
Goder inghe [Gödringen ] 1487 , S . 139) . 

i«» S . Anm . 129 . 
1 7 0 ü b e r di e sächsische n Nachbarschaftsgericht e i n de r For m de s „Handhaftgo " al s 

Vorläufer de r Gogericht e s . L . D e i k e , „Burschaft" , „Go M un d Terri torium . In : 
Die Anfäng e de r Landgemeind e un d ih r Wese n Bd . 1  (Vortr . u . Forschunge n Bd . 7) , 
1964, S . 360-361 ; übe r di e Her le i tun g de r Gogericht e au s alte n Einrichtunge n 
S c h l e s i n g e r , wi e Anm . 47 , S . 74 . Di e Herlei tun g au s de m Handhaftg o bedar f 
für Südniedersachse n noc h de r Nachprüfung . Si e kan n nich t di e spätere n Aufgabe n 
der Gogericht e i m Aufgabenbereic h de r „freiwillige n Gerichtsbarkeit" , z .B . be i 
Grunds tücksüber t ragungen e rk lä ren . Wahrscheinlic h ha t e s hie r Aufgabe n de s 
Grafengerichts übernommen . Vgl . E . M e i s t e r , Ostfälisch e Gerichtsverfassun g 
im Mittelal ter , 1912 , S . 15 7 ff . 

1 7 1 H . B r u n n e r . D t Rechtsgeschichte , ^1928 , Bd , 2  S . 402-403 . 
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keit. Ma n wir d vermute n dürfen , da ß di e sächsische n Villikatione n ursprüng -
lich ähnlich e Gerichtsrecht e besesse n haben , sic h dies e Gerichtsbarkei t späte r 
aber i m wesentliche n au f di e Regelun g vo n Grundstücksübertragunge n sowi e 
Eintritt un d Verlasse n de r Villikatio n beschränke n mußte . Wahrscheinlic h 
erschwerte di e stark e Besitzzersplitterung , de r nu r i n besonder s günstige n 
Fällen z u steuer n war , di e Behauptun g eine r umfassendere n Gerichtskompe -
tenz, d a e s dan n leich t z u Unzuträglichkeite n un d Komplikatione n komme n 
konnte, wen n de m Grundherr n auc h ein e begrenzt e Strafgewal t zustand . 
Außerdem versuchte n di e Inhabe r de r reguläre n Niedergerichtsbarkeit , d . h. 
die aufstrebende n Territorialherren , dies e Immunitäte n wiede r aufzulösen , 
und erzwange n da s auch . Treffe n wi r be i de n alte n Villikationen , di e i n de n 
Meierdingen fortlebten , ein e Schwächun g de s Immunitätscharakter s an , s o 
erlebte de r Immunitätsgedank e i n de n Hägergerichte n ein e kraftvoll e Wieder -
geburt i m Hochmittelalter . 

Deutliche Unterschied e i m innere n Verfassungsaufba u weise n Meier - un d 
Hägerdinge auf . Be i de n Meierdingen , de n Nachfahre n de r Villikatione n i m 
Altsiedelgebiet, überwo g de r Streubesit z teil s i n eine m Dorf , teil s übe r 
mehrere Dörfe r verteilt . Selte n umfaßte n si e ei n Dor f allein , sonder n meis t 
nur eine n Teil , s o da ß wi r mehrer e Villikatione n ode r Meierding e i n eine m 
Dorf gleichzeiti g antreffen : wahrscheinlic h di e Folg e zahlreiche r Besit z Ver-
änderungen i m Lauf e de r Jahrhunderte . Di e Hägergericht e hingege n ware n -
jedenfalls i n ihre m Anfangsstadiu m -  stet s deutlic h au f ei n Dor f bezogen , 
das be i günstige n Bedingunge n i m Zug e eine s weitere n Ausbau s weiler -
artige Kleinsiedlunge n u m sic h schare n mochte . De r Charakte r eine r ge -
schlossenen Gemeind e erklär t sic h au s de r Ar t de r Entstehung : Ein e Ge -
nossenschaft vo n Siedler n plant e un d organisiert e ei n einheitliche s Ganzes , 
rodete di e Flu r un d legt e da s Dor f an . Ein e solch e Siedlergrupp e sehe n wi r 
in de r Rodun g be i Eschershause n a m Werk . Ih r gewährt e de r Grundher r 
die Freiheitsrechte , welch e si e vo r de n Altansässige n auszeichnete . Si e bildet e 
eine Gemeind e mi t Selbstverwaltun g un d eigene m Niedergerich t -  unte r 
der Gerichtsherrschaf t de s Grundherr n m . 

Für di e Eschershäuse r Siedle r bestellt e de r Bischo f vo n Hildeshei m eine n 
besonderen Vog t (advocatus) , de r al s Richte r de m Niedergerich t vorsaß . 
Ähnlich wa r e s i n Esperde . Fü r dies e Hägergerichtsbarkei t stoße n wi r i n 
Esperde un d auc h andersw o au f di e Bezeichnun g „advocatia" . S o sprich t 
eine Urkund e vo n 132 2 davon , da ß di e Grafe n vo n Hohnstei n übe r bestimmt e 
Güter i n Sachs a quoddam  ius  dictum  hegeres  recht...  sive  advocatiam  be -
säßen 1 7 3 . I n eine r Verkaufsurkund e vo n 1354 , di e di e Villikatio n Esperd e 

1 7 2 De n Charakte r eine r geschlossene n Gemeind e beton t auc h G . E n g e l , wi e Anm. 7, 
S. 25. 

1 7 3 J  a  n s s e  n , wi e Anm . 51 , S . 73 . -  „Advocatia " al s Verfolgun g vo n Gesetzesver -



Grundherrschaft un d Freihei t 159 

betrifft, heiß t es : dat  ammecht  to  Eversvorde  mid  voghedighe  unde  mid 
alle deme,  dat  darto  hört 174, ähnlic h i n eine r Urkund e vo n 1 3 5 9 1 7 5 . De r Begrif f 
der Vogte i is t mehrdeutig : E r kan n di e Schutzgewal t („Munt" ) de s Grund -
herrn, abe r auc h i m engere n Sinn e sein e Gerichtsbarkei t bedeuten . Beid e 
Bedeutungen dürfte n en g miteinande r zusammenhängen , d a di e Gerichts -
rechte au s de r grundherrliche n Schutzgewal t z u erkläre n sind . I n unser m Fal l 
sehen di e Verfasse r de r Urkundentext e i n de r Vogte i offenba r i n erste r 
Linie di e Gerichtsbarkei t de s Grundherrn , wi e sic h au s de n Streitigkeite n 
mit de n Grafe n vo n Spiegelber g i m Jahr e 145 6 von  wegen  des  gerichte  und 
vogedie to  Eversforde  ergibt . Di e Grafe n vo n Spiegelber g hatte n der  herrn 
(d. h. de s Kapitel s de s Moritzstifts ) knecht  unde  voget,  genand  Cord  Dorman f 

gelangen, darümme,  dat  he  dat  gerichte  an  dem  anderen  dage  na  Sünte 
Jacobes dage  to  Eveßforde  alse  wontlik  waß,  von  der  Herren  wegen  sitten 
wolde1™. De r Zusammenhan g mach t deutlich , da ß hie r unte r Vogte i di e vo n 
dem Vog t ode r Knech t ausgeübt e nieder e Gerichtsbarkei t i m Dor f Esperd e 
gemeint war . Darübe r hinau s konnt e Vogte i auc h „Gebo t un d Verbot" , d.h . 
Herrschaftsausübung i n eine m Gebie t sein . I n diese m Sinn e vertra t de r 
Vogt di e Grundherre n gegenübe r dere n Untertanen , inde m e r de n grund -
herrlichen Güter n „vorstand" 1 7 7 . 

Besonders ausgepräg t wa r de r Immunitätscharakte r de r Hägergericht e i n 
Westfalen. Gusta v Enge l ha t da s a n de m noc h au s de m 13 . Jahrhunder t 
stammenden Wygenhusene r Hagenrecht , de m nac h de r Eschershausene r Ur -
kunde älteste n überlieferte n Rech t eine r Hägergemeinde , nachgewiesen . Da -
nach besa ß hie r de r Grundher r soga r di e Hochgerichtsbarkeit , da s Gerich t 
über Kapitalverbrechen , d a ausdrücklic h da s Gerich t de s Gografe n ohn e 
irgendeine Einschränkun g ausgeschlosse n w i r d 1 7 8 . Kräfti g ausgebildet e Immu -
nitäten ware n auc h di e „Freie n Hagen " i m Osnabrückischen . I m 16 . Jahr -
hundert besa ß de r Grundher r de s Freie n Hage n be i Gesmol d formel l di e 
Blutgerichtsbarkeit; di e Exekutio n stan d allerding s de m Gogerich t z u Mell e 
zu. Da s Lagerbuc h vo n 159 1 umreiß t di e Recht e de s Gesmolde r Freienhagen s 
folgendermaßen: Freihei t vo n Glockenschla g (Landfolge) , Erhebun g de s Rauch -
huhns (Gogerichtsabgabe ) sowi e Schätzun g un d Diensten ; Rech t au f Gebo t 
und Verbot , Verhaftun g un d Auslieferun g vo n Verbrecher n a n di e landes -
herrlichen Beamte n a n de r Grenze , au f Brüchte n vo n Blutronne , Schlägereien , 

stoßen i m Sinn e de r Hochgerichtsbarkei t wa r zunächs t di e besonder e Aufgab e de r 
Klostervögte, solang e si e noc h nich t abgelös t worde n ware n (U B Höchst . Hild . Bd . 1 
Nr. 28 0 vo n 115 2 Okt . 13) . 

174 U B Höchst . Hild . Bd . 5  Nr . 55 9 S . 330 . 
175 Ebd . Nr . 83 9 S . 518 . 
nö Vergleic h .  .  . , wi e Anm . 120 . 
177 Kennzeichnun g de r Tät igkei t de s Vogte s al s or  [de r Herren ] gude  dar  vorstan  i n 

der Urkund e vo n 1428 , wi e Anm , 117 , 
178 G . E n g e l , wi e Anm . 7 , S . 178 . 
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Scheltworten un d falsche n Maßen , au f Asylrech t auße r be i Totschla g un d 
Friedensbruch sowi e au f Leichenbergung 1 7*. De r Rodungscharakte r de r Osna -
brücker Hage n is t unverkennbar , abe r übe r Entstehun g -  etw a aufgrun d 
bischöflicher Initiativ e - , Alte r un d inner e Struktu r (Pflich t zu r Köhrleistun g 
u, a. ) is t nicht s bekannt . 

Die Hägergericht e i n Weser - un d Leineberglan d habe n -  trot z verwandte r 
Einzelzüge -  wahrscheinlic h auc h i n ihre r Frühzei t nu r ein e erheblic h be -
scheidenere Rechtsstellun g erringe n können . Leide r lasse n sic h di e frühe n Ver -
hältnisse nu r zu m Tei l rekonstruieren , d a di e Quellenlag e meis t ers t i m 
16. Jahrhundert un d späte r eine n Einblic k i n ihr e Verfassun g erlaubt , al s 
ein erstarkende s Landesfürstentum , derartige n Sonderforme n weni g gewogen , 
die Gerichtsrecht e de r Grundherre n z u stutze n trachtete . Ein e eigen e Nieder -
gerichtsbarkeit unte r eine m grundherrliche n Vog t wa r ursprünglic h siche r 
die Regel . Au f alt e Immunitä t deute n noc h di e zahlreiche n Bestimmunge n 
hin, welch e di e Anrufun g eine s fremde n Gerichts , auc h de s landesherrliche n 
Amts, verbot . Allerding s bestande n di e Landesherre n i m 16 . bi s 18 . Jahrhun -
dert meis t darauf , da ß di e Appellation a n ihr Gerich t gestatte t w a r 1 8 0 . 

Viel hin g vo n Ran g un d Stellun g de s Grundherr n i m Territoriu m ab , o b ei n 
Hägergericht sein e ursprünglich e Freihei t bi s i n di e früh e Neuzei t hatt e 
retten können . Woh l a m beste n bewahrte n dahe r da s Hägergerich t Langen -
holzen de s Hildesheime r Domkapitel s ode r da s Hägergerich t Stadtoldendor f 
des sei t de r Reformierun g 156 8 i m Besit z de s Landesherr n befindliche n 
Klosters Amelungsbor n ihr e ursprünglich e Rechtsstellung . Abe r auc h i n diese n 
beiden Fälle n mu ß ma n vermuten , da ß i m Lauf e de r Entwicklun g ein e Ver -
änderung de r ursprüngliche n Rechtslag e zugunste n de s Grundherr n erfolg t 
ist. Da s anfänglich e Bestreben , di e Häge r fü r ihr e schwer e Rodungsarbei t 
durch ein e freiheitlich e Rechtsstellun g z u entschädigen , schwan d be i spätere n 
Grundherrengenerationen. All e i n de r frühe n Neuzei t noc h einigermaße n 
intakten Hägergericht e sin d trot z beachtliche r genossenschaftliche r Verfas -
sungselemente durc h di e stark e Positio n de s Oberhägers , de s Grundherrn , 
gekennzeichnet. Auc h wen n di e Gerichtsgemeind e di e Urteil e fällte , s o 
waren doc h sein e Einflußmöglichkeite n durc h Bestellun g de s Richters , An -

G. W r e d e , Gesch . Ortsverzeichni s de s ehem . Fürstentum s Osnabrück , Bd . 1,1975 , 
S. 18 4 Nr . 486 ; O . M e r k e r , Da s Werde n de s Territorialstaate s a m Beispie l de s 
Amtes Gronenberg . In : Osnabrücke r Mittlgn . Bd . 73 , 1966 , S . 3 1 f . 

iso StA Wolfenbüttel , 2  Al t 380 8 S . 40* : Di e Häge r vo n Stadtoldendor f hatte n da s 
Recht, a n de n Landesherr n z u appellieren . I n Gandershei m ga b e s wege n de r 
Appellation Schwierigkeiten . Lau t St A Wolf. , 8  Al t Gandershei m Nr . 264 , pro -
testierte de r Hägerjunke r vo n Oldershause n dagegen , da ß beklagt e Häge r a n da s 
Amt appellierten . Da s se i gege n Herkomme n un d Gerechtigkei t de s Hägergerichts . -
Bezeichnenderweise wende t sic h scho n de r Sachsenspiege l (Landrech t II I 7 9 §  1 ) i m 
Zusammenhang mi t de r Anlag e eine s Dorfe s au s wilde r Wurze l gege n jed e 
Schmälerung de r Recht e de s Landrichters , welch e da s Hägerrech t durc h da s Verbot , 
Hägersachen vo r ei n andere s Gerich t z u bringen , bewirke n mußte . 
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Wesenheit i m Gerich t sowi e geschickte , au f sein e Interesse n zielend e For -
mulierung de r Gerichtsfragen groß . 

Allerdings setzte n i m 15 . un d 16 . Jahrhundert da s Strebe n alle r Landes -
herren, ihr e Territorialhohei t z u stärken , i m 17 . un d 18 . Jahrhundert unver -
kennbare absolutistisch e Tendenze n alle r Oberhägerherrlichkei t Grenzen . 
Sie richtete n sic h gege n all e autonome n Gerichtsrecht e de r Grundherren , 
vor alle m de s Adels . Deutlic h wurd e da s a n de m obe n beschriebene n Strei t 
zwischen de n Grafe n vo n Spiegelber g un d de m Moritzstif t wege n de s Gericht s 
Esperde. Noc h instruktive r is t di e Neuordnun g de r Gerichtsrecht e de s Adel s 
in de r Herrschaf t Hombur g 152 9 durc h Herzo g Heinric h de n Jüngeren . Diese r 
berief z u de n zwische n Heye n un d Brockense n a m Eichber g gelegene n 
Gerichtsbänken a n de r Grenz e zwische n Gerich t Grohnd e un d Am t Wickense n 
die letzt e Landgoe , auc h gemeine s hochadelige s Landgerich t genannt , au f 
welchem de r Ade l de r Herrschaf t Hombur g selbe r al s Gerichtsgemeind e 
das Urtei l spreche n mußte , da ß de m Herzo g allei n Halsgericht , Hoch - un d 
Niedergericht, all e Brüch e vo n Straftate n au f de r Straße , i n un d außerhal b de r 
Dörfer, au f Wegen , Wasserströme n un d alle n Gemeinheite n zuständen 1 8 1 . Ei n 
Auszug au s dem Wickenser Erbregister von 1580 formulierte e s kurz un d eindeu -
tig: Alle n Homburge r Knappe n se i wege n Vernachlässigun g di e Jurisdiktio n 
(Ober- un d Untergericht , Gebo t un d Verbot ) durc h Urtei l un d Rech t abge -
sprochen worden . Lediglic h di e hägersche n Gericht e übe r ihr e hägersche n 
Güter un d di e Brüch e vo n „Blutraunen 1 1 un d „Dumschlägen " au f ihre n be -
zäunten Höfe n bliebe n de n Junker n frei . Di e Straßengerichtsbarkei t i n de n 
Hägerdörfern behiel t sic h de r Landesher r v o r 1 8 1 a . De n Junker n wa r gestattet , 
die Hägergericht e s o of t z u halten , wi e si e e s fü r nöti g hielten . Allerding s 
durften kein e Eingriff e i n di e Recht e de r hohe n Obrigkei t de s Hause s Hom -
burg erfolgen . Deswege n wurd e de r Gogra f z u de n Gerichte n geschickt , de r 
darauf z u achte n hatte , da ß kein e immission,  auspiandung,  einlager  oder  ander 
gehöht erkand  werde 192. Be i Ungehorsa m drohte n Geldstrafe n fü r de n Grund -
herrn. Auc h wurd e de n Häger n ausdrücklic h di e Appellatio n an s Am t ge -
stattet. Di e Exekutio n de r Hägergerichtsurteil e wa r Sach e de s landesherr -
lichen Beamten , wen n kein e Appellatio n erfolgte 1 8 2 3 . Wen n ein e „Blutrunne " 
oder Schlägere i sic h au f de n bezäunte n Höfe n zutrug , stan d de n Junker n ei n 
Gulden, vo n „Dumschlägen " 5  Schilling e zu . Di e Straf e wurd e vo m Land -

*8i B e g e , Letztes  Gogerich t i n de r Herrschaf t Homburg , vo n Herzo g Heinric h de m 
Jüngeren gehalten . In : Vaterl . Archi v Jg . 183 5 (1836 ) S . 228-242 , bes . S . 232-233 . 
Vgl. daz u S c h n a t h , wi e Anm . 58 , S . 27 . 

i s la i n Langenholze n be i Alfel d gebührt e de m Oberhäge r da s Untergerich t (nieder e 
Strafgerichtsbarkeit) md t Ausnahm e de r Heerstraß e un d eine s privilegierte n Hofe s 
überall (HSt A Hannover , Hann . 7 4 Alfel d Nr . 15 8 S . 128) . 

182 St A Wolfenbütte l 2  Al t 380 8 S . 21 , vgl . auc h S . 16* ; R u s t e n b a c h , wi e Anm . 60, 
S. 633. 

182a st A Wolf. , 2  Al t 380 8 S . 27 . 

1 1 Nds . Jahrb . 
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gericht verhäng t un d dan n a n de n Junke r entrichtet 1 8 3 . I n diese r reduzierte n 
Form ha t sic h di e Hägergerichtsbarkei t -  vo n de n Braunschweige r Herzöge n 
wiederholt privilegier t -  bi s in s 18 . Jahrhundert erhalten . 

Auch i n andere n Landesteile n verhiel t sic h de r Landesher r de n Häger -
gerichten gegenübe r ähnlich , s o i m frühere n Reichsstif t Gandershei m gegen -
über de m vo n Oldershausensche n Gericht , un d i m Am t Lauena u bedrängt e 
der Amtman n da s Nordholze r Hägergericht 1 8 4 . Ma n gestattet e di e sei t alter s 
bestehenden Hägergerichte , wen n sichergestell t war , da ß si e sic h au f di e 
zivile un d freiwillig e Gerichtsbarkei t beschränkte n un d di e Aufsich t sowi e 
die Exekutio n de r Urteil e durc h de n landesherrliche n Beamte n erfolgte . Au f 
besondere Förderun g durc h de n Landesherr n konnte n di e Hägergericht e nich t 
rechnen. Lie ß de r Oberhäge r si e verfalle n ode r ware n di e Häge r selbe r 
desinteressiert, braucht e ma n mi t eine m Einspruc h de r hohe n Obrigkei t 
nicht z u rechnen . Da s läß t di e Beschreibun g de r Hägergericht e i m Erbregiste r 
des Amte s Winzenbur g vo n 157 8 seh r deutlic h erkennen . 

Zweifellos habe n di e Homburge r Junke r ebens o wi e da s Moritzstif t i n 
Esperde di e grundherrlich e Niedergerichtsbarkei t noc h i m 15 . Jahrhunder t 
selbst wahrgenommen . De r nieder e Adel , i n desse n Han d sic h i m 16 , Jahr -
hundert di e Hägergerichtsbarkei t de r Herrschaf t Hombur g befand , ha t dies e 
zu eine r nich t meh r siche r auszumachende n Zei t vo n de n Dynastenfamilien , 
den Bischöfe n vo n Hildeshei m un d Minden , i n dene n wi r di e Initiatore n de r 
Rodungen vermuten , übernomme n -  unte r Berücksichtigun g eine r Mittler -
rolle de r Edelherre n vo n Homburg . Da s bedeutete , da ß Landes - un d Gerichts -
herrschaft i m 15 . Jahrhundert nich t meh r i n eine r Han d waren , eine r Zeit , 
in de r u m Intensivierun g ihre r Herrschaf t bemüht e Landesherre n bereit s ver -
suchten, di e alte n Hägerimmunitäte n i n ihr e Gewal t z u bekomme n un d ihr e 
Sonderstellung z u beseitigen . Diese r Tren d hiel t i m 16 . un d 17 . Jahrhunder t 
an un d ha t siche r di e Verfassun g de r Hägergerichte , di e diese n Proze ß über -
dauerten, erheblic h verändert . Ähnliche n Angriffe n durc h de n Landesherrn , 
den Bischo f vo n Osnabrück , wa r übrigen s auc h de r Frei e Hage n vo n Gesmol d 
ausgesetzt. 

1 8 3 Au s einem  Schreibe n vo n Grone s (ca . 1702 ) geh t hervor , da ß di e Grundherre n z u 
den Hals - un d Landgerichte n au f de m Am t Wickense n hinzugezoge n un d ihne n 
die Strafe n vo n excesse  auf  ihrer  leute  höfen  abgefolget  und  durch  die  voigte 
exequiret wurde n ( 2 Al t 3808) . -  A m 4 . Oktober 166 2 gestan d Herzo g Augus t de m 
Christian Geor g vo n Gron e z u Westerbra k de n gewöhnlichen  Zwang  zu , d . h. ein e 
begrenzte Strafgewalt , dami t e r durc h mäßig e Geldbußen , Einlage r de s Vieh s un d 
Halseisen di e Leistun g de r Spanndienst e durc h bestimmt e Höf e erzwinge n konnt e 
(2 Alt 380 8 S . 5-6) . 

184 p r i v i ieg Anto n Ulrich s vo n 1711 : St A Wolfenbüttel , 8  Gandershei m 26 8 (3) . 16Ö 5 
mußte da s Gu t Mariena u eine n Protes t de s Amtmanne s vo n Lauenstei n wege n 
Abhaltung de s Hägergericht s i n Nordhol z abwehre n mi t de m Argument , da ß da s 
freie adelig e Gerich t i n Nordhol z sei t undenkliche n Zeite n auc h ohn e Zutu n de s 
kurfürstlichen Amte s geheg t worde n se i (vgl . Anm . 157) . 
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Daher empfiehl t sic h di e näher e Betrachtun g vo r alle m solche r Häger -
gerichte, dere n Grundherre n wi e z . B. da s Hildesheime r Domkapite l ein e 
Sonderstellung einnahmen , au f di e de r Landesher r Rücksich t nehme n mußte . 

Uber di e Verhandlunge n eine s Hägergericht s un d di e dor t geübt e For m 
der Rechtsfindun g gib t a m beste n da s vo n 164 6 bi s 180 4 geführt e Langen -
holzener Häger - un d Lagerbuc h Aufschluß . Da s Buc h is t durc h de n Hildes -
heimer Domkapitula r Johan n Reinhar d Schal l vo n Bel l angeleg t worden , 
der Oblegariu s un d zugleic h Inhabe r de r Pfarr e Langenholze n war , d . h. da s 
Hägergericht Langenholze n gehört e z u seine m Oblegium 1 8 5 . E s beginn t mi t 
einer kurze n Besitzgeschicht e de s Hägergericht s sei t seine r Verlehnun g a n 
Dietrich vo n Ordenber g durc h de n Bischo f vo n Hildeshei m i m Jahr e 1228 : 
Dieser verlehnt e e s a n verschieden e Besitze r ode r verkauft e e s au f Wieder -
kauf. 123 7 übertru g de r Bischo f di e Güte r de m Moritzstift , da s si e 124 1 a n 
das Domkapite l verkaufte . Seitde m gehört e Langenholze n de m Domkapitel , 
wurde 152 1 nac h de r Stiftsfehd e vo n Heinric h de m Jüngere n entfremdet , 
1629 durc h Reichskammergerichtsurtei l restituiert , abe r ers t 164 3 an s Dom -
kapitel zurückgegeben 1 8 6 . Da s Buc h enthäl t weite r di e allgemeine n Gerichts -
fragen un d ein e Aufstellun g de s Besitze s de r 3 0 Hägerstelle n sowi e di e 
Protokolle de r jährlic h einma l stattfindende n Gerichtstage . Derartig e Proto -
kollbücher existiere n ode r sin d nachweisba r i n Alfel d (Alte s Dorf) , Ulrichs -
hagen un d Gandersheim (vo n Oldershausen) 1 8 7 . 

Das Hägergerich t wurd e einma l i m Jah r i n Gegenwar t de s Oberhägers , 
d. h. de s Oblegarius , gehalten , wi e e s auc h be i de n ander n Hägergerichte n 
die Rege l sei n sollte . Tatsächlic h gib t e s Beispiel e dafür , da ß de r Oberhäge r 
das Gerich t 2 0 un d meh r Jahr e nich t einberie f (vo n Oldershausensche s Ge -
richt i n Gandersheim , vo n Gronesche s Gerich t i n Westerbrak) 1 8 8 . Da s Gerich t 
von Langenholze n setzt e sic h zusamme n au s de m Richter , de r au s de r Mitt e 
der Häge r stammte , zwe i Beisitzern , de m Prokurator , de r di e Rechtsuchende n 
zu vertrete n hatte , zwe i Urteilsträger n un d de r Gerichtsgemeinde . Anwe -
send wa r auc h de r Oberhäger . Frage n durfte n nu r de r Oberhäger , de r Richte r 
und i m Auftrag e de r Häge r de r Prokurato r stellen . Au f di e Frage n brachte n 
die Urteilsträge r di e Urteil e ein , di e offenba r zuvo r di e au s de n Häger n be -
stehende Gerichtsgemeind e gefunde n hatte . Schöffe n ga b e s i n Langenholze n 
im Unterschie d z u de n Hägergerichte n i m Weserberglan d ers t sei t 1766 . 

1 8 5 HSt A Hannover , Hann . 7 4 Alfel d Nr . 158 : „Heger - un d Lagerbuc h de r Dor f schaff 
und Undergerich t z u Langenhol tense n vo n 164 6 bi s 1804" , Ei n ältere s Buc h wa r i m 
30jährigen Krie g ver lorengegangen . 

1 8 6 Zu r Geschicht e Langenholzens : I l l e m a n n , wi e Anm . 3 , S . 106 . 
1 8 7 Ube r da s Hägerbuc h de s Hägergericht s z u Alfel d (Alte s Dorf ) s . I l l e m a n n , wi e 

Anm. 3 , S . 12 9 ff. -  Da s Hägerbuc h vo n Ulrichshage n wir d erwähn t in : St A Wolfen -
büttel 1 1 Al t 5 6 S . 3 . - Gandershei m s . Anm . 286 . 

1 8 8 Da s vo n Gronesch e Gerich t i n Wes te rbra k hat t e zwische n 165 4 un d 168 2 nich t 
getagt (St A Wolfenb. , 2  Al t 380 8 S . 17v) ; vo n Oldershausensche s Hägergericht , w i e 
Anm. 180. 



1 6 4 Jürgen Asc h 

Im vo n Gronesche n Hägergerich t z u Westerbra k amtierte n ei n Häger , de r 
aus de m vo n Wensesche n Hägergerich t i n Rühl e au f Vorschla g vo n Münch -
hausens berufe n war , al s Richte r un d sech s Schöffe n au s ander n Gerichte n 
(drei vo n Münchhausensch e Hägermänne r un d dre i vo n Wensesch e Häger -
männer au s Dohnsen , Tuchtfelde , Bodenwerde r un d Pegestorf) 1 8 9 . I m Ame -
lungsborner Hägergerich t z u Stadtoldendor f bildete n Bürgermeiste r un d Ra t 
der Stad t da s Gericht , d . h. Richter , frei e Schöffe n bzw . Achtleut e kame n 
aus ihre n Reihen . Ei n Bürgermeiste r versa h di e Aufgab e de s Hägervogt s un d 
Richters 1 9 0 . Urteilsträge r ware n di e beide n holtersche n Vorsteher , 164 3 wa r 
ein Bürgermeiste r Urteilsträger . Da s „Präsidium " de s Gericht s i n Wester -
brak führte n zwe i Herre n vo n Grone , i n Stadtoldendor f de r Ab t vo n Ame -
lungsborn. I n Langenholze n „hielt " de r zuständig e Domkapitular , de r zeitliche 
officiant oblegiomm  da s Gericht 1 9 1 , I m Gerich t vo n Westerbra k fungiert e 
1722 de r Gogräf e de s Amte s Wickense n al s Beisitzer , i n Stadtoldendor f ware n 
Beisitzer de s Präsidium s di e Brüde r vo n Campen , de r Prio r sowi e de r Gerichts -
schultheiß un d Oberverwalte r de s Klosters 1 9 2 . A m Richtertisc h saße n de s 
Richters Beisitzer , di e vo n de n Beisitzer n de s Hägerherr n z u unterscheide n 
sind. Jewei l s a n getrennte n Tische n nahme n da s Präsidium , de r Richte r mi t 
seinen assessores  sowi e di e Achtleute , d . h. di e Schöffen , Platz . I n Langen -
holzen wurd e de r Domküste r sowi e de r Pasto r de s Ortes , de r ebenfall s 
Hägergut besaß , al s Mitanwesend e un d Beisitze r de s Hägerherr n besonder s 
hervorgehoben. Zwe i Häge r wurde n ausdrücklic h al s Beisitze r de s Richter s 
bezeichnet. 

Besonders komplizier t ware n di e Verhältniss e i n Everode . Da s Häger -
gericht wurd e i m Abstan d vo n dre i bi s vie r Jahre n vo m Praelaten  gehalten 1 9 8 . 
Zeitweilig schein t hie r de r Oberhäge r auc h di e Richteraufgabe n wahrgenom -
men z u haben . I m Jahr e 148 8 hegte n nämlic h de r Prio r un d ei n Frate r da s 
Gericht, 150 2 ta t e s de r Vog t de s Kloster s i n Gegenwar t de s Prior s un d eine s 
Fraters, 1 5 1 3 un d 152 0 de r Vog t bzw . Knech t i n Gegenwar t zweie r Mönch e 
als Beis i tzer 1 9 8 0 . Da s Kloste r gerie t i m 17 . Jahrhundert i n eine n Konflik t 
mit de m Am t Winzenburg , wei l e s auc h di e Häge r vo n Eyershause n un d 
Dankelsheim au f sei n Hägergerich t forderte , fü r di e de r Amtman n vo n Win -
zenburg di e grundherrliche n Recht e al s Oberhäge r de s Hägergerichte s de s 
Amtes beanspruchte , währen d andererseit s di e Häge r vo n Everod e au f da s 
landesherrliche, zu m Am t gehörend e Hägergerich t vo n Hasekenhuse n kamen : 
Angesichts de r bescheidene n Größ e de r einzelne n Grundherrschafte n lohnt e 

is» St A Wolfenb. , 2  Al t 380 9 S . 9-10 . 
"»<> StA Wolfenb. , 2  Al t 380 8 S . 36v . 
« i HSt A Hannover , Hann . 7 4 Alfel d Nr . 158 S . 48 : 164 6 Okt . 21 . -  De r Oberhäge r 

„hielt" da s Gericht , währen d de r angesetzt e Richte r au s de r Mitt e de r Häge r da s 
Gericht „hegte" . 

1 9 2 St A Wolfenb. , 2  Alt 380 8 S . 36v . 
*»» 111 e m a n n , wie Anm . 3 , S . 10 4 und 120 . 
193* G r i m m , Weistüme r Bd . 4  S . 683-685 . 
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sich nämlic h nich t imme r di e Abhaltun g eigene r Gerichtstage , wa s zu r Un -
klarheit übe r di e Ausdehnun g un d Grenze n de r verschiedene n Hägergericht e 
führen konnte . Offenba r besa ß da s Michaeliskloste r Hägergu t i n Eyershause n 
und Dankelsheim , da s ih m zwa r da s Am t streiti g machte , ih m abe r doch , 
soweit e s i n Eyershausen lag , auc h im 18 . Jahrhundert erhalte n b l i eb 1 9 4 . 

Man dar f vielleich t au s diese n schwe r durchschaubare n Besitzverhältnisse n 
im Am t Winzenbur g de n Schlu ß ziehen , da ß di e beide n genannten , nich t 
allzuweit voneinande r entfernte n Hägergericht e au s de r Zei t ihre r Grün -
dung -  möglicherweis e de r Gründun g durc h denselbe n Grundherr n -  Ge -
meinsamkeiten bewahr t haben , di e au s de r Zugehörigkei t z u eine m größere n 
Verband vo n Hägersiedlunge n z u erkläre n sin d un d au f di e Ausgestaltun g 
der Gerichtsverfassun g bi s i n da s 17 . Jahrhundert eingewirk t haben . I n 
Everode braucht e ebensoweni g wi e i n Langenholze n de r Gogräf e ode r ei n 
landesherrlicher Beamte r zugege n z u sein . Lediglic h wege n de r Dankels -
heimer un d Eyershausene r Güte r beansprucht e de r Winzenburge r Amtmann , 
hinzugezogen z u werden . 

Die Gerichtsverhandlunge n liefe n -  wi e üblic h bei m deutsche n Gerichts -
verfahren -  nac h festen , übe r Jahrhundert e hinwe g weni g veränderte n 
Formen ab , wi e di e Langenholzene r Protokoll e zeigen . De r Richte r eröffnet e 
die Verhandlun g mi t de r dreimalige n Hegun g de s Gerichte s un d de m Gebo t 
des Gerichtsfrieden s aufgrun d de r darau f gerichtete n Frage n un d Urteile , 
die i n ähnliche r Formulierun g be i ander n Hägergerichten , Go- , Frei- , Meier -
und Holtdinge n wiederkehren 1 9 5 . Di e Bewirkun g de s Gerichtsfriedens , ein e 
wichtige Aufgab e de s Richters , erfolgt e nich t nu r durc h di e allgemeine n Ver -
bote vo n Haßmut , Scheltworten , Weh r un d Waffen , sonder n auc h i m An -
setzungsverfahren be i de r Einführun g neue r Häge r i n ihre n Besitz . Woh l 
nicht be i jede r Gerichtsversammlun g wurd e da s gültig e Hagenrech t erfrag t 

I M 1 1 1 e  m a  n n , wie Anm . 3 , S . 105 . 
1 M Gemeinsa m ware n de n verschiedene n Gerichtsarte n di e allgemeine n Gerichtsfra -

gen, di e de r Richte r z u Begin n de r Sitzun g z u stelle n pflegte , etw a o b Zei t un d Ta g 
recht wären , wa s e r gebiete n soll e (Antwort : Was  Recht  wäre) , wa s e r verbiete n 
solle (Antwort : Hastigen  Mut  [Haßmut] , Scheltworte,  Wehr  und  Waffen).  Di e Ähn -
lichkeit de r ländliche n Gericht e au s de m grundherrschaftliche n Bereic h mi t de n 
Go- un d Landgerichte n i n Hinsich t au f Verfassun g un d Gerichtsbräuch e is t offen -
kundig. Auc h be i de n Landgerichte n versa h ei n vo m Gerichtsherr n bestellte r Rich -
ter da s Richteramt , i n desse n Aufgabenbereic h hie r wi e dor t nich t di e Verkündi -
gung de r Urteil e lag . De r Hägerrichte r entstammt e i n de r Rege l nich t de r ddng -
pflichtigen Gerichtsgemeinde . Ebens o wi e de r Oberhäge r entsandt e di e Obrigkei t 
ihre Deputierte n z u de n Gerichtssitzungen , meis t woh l de n zuständige n Amtmann . 
Hier wi e dor t stande n de m Richte r zwe i Beisitze r zu r Seite , formulierte n Schöffe n 
und Achtsleut e da s Urteil , gabe n Urteilsträge r e s bekann t un d vertrate n Prokura -
toren di e Prozeßparteien . Hinsichtlic h ihre r Verfassun g stande n di e Hägergericht e 
den städtische n Gerichte n woh l kau m nähe r al s di e ander n ländliche n Gericht e 
auch (Parallele n z u de n Holtingen : H . V e r h e y , Waldmar k un d Holtingsleut e 
in Niedersachse n i m Licht e de r Volkskunde , 1935 , S . 16 0 ff. Z u de n Go - un d Land -
gerichten: G . L a n d w e h r , Di e althannoversche n Landgerichte , 1964) . 
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oder verlesen , jedenfall s lasse n sic h i n Langenholze n derartig e General -
repetitionen nu r 164 6 un d 166 0 nachweisen . Nachde m de r Prokurato r sic h 
bedingphalet hatte , ba t e r di e Urteilsträge r au s de n Reihe n de r Häger , ih r 
Amt z u übernehmen 1 9 6 . De r Prokurato r hatt e wege n de r mi t seine r Aufgab e 
verbundenen Gefahre n Anspruc h au f besondere n Schutz . I n Stadtoldendor f 
erhielt e r deshal b di e besondere n Prokurationsprivilegie n durc h Urtei l de r 
Häger ausdrücklic h zugesprochen . Ih m wurd e zugesichert , da ß e r i m Fall e 
eines durc h di e übertragen e Sach e bedingte n Schaden s s o fre i au s de m 
Gericht trete n dürfe , wi e e r hinzugekomme n sei . Au f di e Frage n vo n Richter , 
Oberhäger ode r Prokurato r brachte n di e Urteilsträge r i n Langenholze n di e 
Urteile de r Gerichtsgemeinde , i n de r Herrschaf t Hombur g i m allgemeine n di e 
der freie n Schöffe n ein . Grundsätzlich e Frage n konnte n auc h hie r durc h 
Urteile de r gesamte n Hägergemeind e beantworte t werden , z . B. wen n e s 
um di e Klärun g vo n Rechtsnorme n ode r di e Anerkennun g de s jeweilige n 
Grundherrn ging . Di e Recht e de r einzelne n Häge r wurde n dadurc h einge -
schränkt, da ß vo r Gerich t nu r ihr e Vertreter , Prokuratore n un d Achtleut e 
reden, werben  und  handeln  durften . De r Sonderrechtscharakte r de r Häger -
gerichte blie b bi s in s 17 . un d 18 . Jahrhundert unveränder t erhalten . S o durf -
ten sic h Fremd e nich t meh r al s au f 6 0 Schrit t de m Gerich t vo n Stadtoldendor f 
nähern 1 9 7 . 

Das Rech t de r Häger , wi e e s sic h i n de n Antworte n au f di e allgemeine n 
Gerichtsfragen un d de n Urteile n niederschlägt , läß t di e dominierend e Stellun g 
des Oberhägers , de r sic h auc h „ H ä g e r - E r b h e r r H ä g e r - ode r Oberher r 
nennen ließ , erkennen . 

In eine m 163 9 eingebrachte n Urtei l erkannte n di e Häge r vo n Stadtolden -
dorf aufgrun d eine r geschickte n Frag e de s Prokurator s de n Ab t al s rechten 
oben eigenthum-  und  guhtsherrn  an . Dagege n wurd e i n eine r undatierten , 
vermutlich spätere n Abhandlun g übe r de n Stadtoldendorfe r Hägergerichts -
prozeß festgestellt , da ß di e Häge r de n Ab t zwa r al s Gutsherrn , nich t abe r 
als Eigentumsherr n anerkenne n wol l ten 1 9 8 . D a si e sic h selbs t al s Erbling e un d 
ihr Gu t al s Erbgu t bezeichneten , fürchteten si e offenba r u m ihr e eigene n Eigen -
tumsrechte. Di e juristisch e Unterscheidun g i n ei n Ober - un d ei n Untereigen -
tum wa r ihne n nich t geläufig . Vielleich t fürchtete n si e auch , mi t Leibeigene n 
verwechselt z u werden . 

Der Initiativ e de s Oberhäger s ware n di e Gerichtszusammenkünft e ode r 
die Wiedererrichtun g verfallener , i n Vergessenhei t geratene r Gericht e -  wi e 
1646 i n Langenholze n -  z u danken . Di e Häge r konnte n au s eigne m Entschlu ß 

i»« Bedingphale n (mittelniederdeutsch : bedincpalen ) bedeutete , sic h durc h Erklärun -
gen be i de r Übernahm e de s Vorspraken(Prokuratoren)-Amtes z u sicher n ( L a s c h -
B o r c h l i n g , Mittelniederdt . Handwörterbuc h Bd . 1  S . 164) . 
StA Wolfenb. , 2  Al t 380 8 S . 40 . Ähnlich e Bestimmunge n ga b e s auc h be i de n 
Meierdingen. 

» 8 St A Wolfenb. , 2  Al t 380 8 S . 46 ^ 
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keinen Gerichtsta g abhalten . Si e konnte n lediglic h de n Gerichtsherr n u m 
Einberufung bitten , u m ihr e Grundstücksangelegenheite n i n Ordnun g bringe n 
zu können . Au f di e Daue r garantierte n allei n di e Gerichtstag e di e Erhaltun g 
des Hagenrechts sowi e de r grundherrlichen Recht e un d Einkünfte . 

Bei vo m Hägergerich t i n Langenholze n verhängte n Strafe n gebührt e de m 
Oberhäger ei n Anteil , etw a be i de r Geldbuß e fü r Fernbleibe n de r dritt e 
Pfennig. Of t stellt e da s Gerich t di e Bemessun g de r Straf e ode r ein e beson -
ders kompliziert e Entscheidun g i n da s Ermesse n de s Oberhägers , i n sein e 
„Willkür". Da s gal t besonders , wen n Auswärtige , etw a Alfelde r Bürge r ode r 
Untertanen benachbarte r Grundherren , sic h strafba r gemach t hatten . Di e 
Niedergerichtsbarkeit stan d de m Domkapite l i m Dor f Langenholze n un d 
außerhalb de r alte n Grenze n de s Dorfe s bi s z u eine r Entfernun g vo n 12 0 Fu ß 
z u 1 9 Ä . Ausgenomme n ware n lediglic h ei n privilegierte r adelige r Ho f un d 
die Heerstraße : Ausdruc k de s landesherrliche n Straßenregals . Be i Exzesse n 
wie Unzucht , Schlägerei , Scheltwor t un d dergleiche n gehört e di e Straf e 
dem Oberhäger 2 0 0 . Be i schwere n Kriminalexzesse n wi e Ehebruch , Dieberei , 
Totschlag (sowei t e r nich t a n Lei b un d Lebe n z u bestrafe n war ) hatt e de r 
Oberhäger de n Angriff , e r sollt e de n Täte r 2 4 Stunde n bewahre n un d dan n 
dem Am t 12 0 Schu h vor s Dor f liefern . Außerde m hatt e e r ei n Begnadigungs -
recht: Verwirkt e Strafe n konnte n z u des Herrn  Gnade  gestell t werden . 

Einen nich t unerhebliche n Tei l de r Hägergerichtsurteil e vo n Langenholze n 
machte dahe r di e Verhängun g de r Strafe n un d Buße n de r niedere n Gerichts -
barkeit aus . Dabe i gin g e s u m Korndiebstahl , Schlägereie n i m Krug , di e ma n 
auch aburteilte , wen n Auswärtige , z . B. Alfelde r Bürger , beteilig t waren , 
von i m Kor n weidende m Vie h angerichtete n Schaden , Beschimpfunge n un d 
Beleidigungen. Bauermeiste r un d Krüge r wurde n fü r straffälli g erklärt , wei l 
sie Scheltwort e verschwiege n hatten , di e Bestrafun g abe r z u de r herrn  gnade 
gestel l t 2 0 1 . Al s ma n de n Mülle r de s Diebstahl s durc h Verwendun g eine s fal -
schen Mühlenkopfe s überführ t hatte , verurteilt e ma n ih n z u eine r Straf e 
von 3 0 Reichstalern . Rech t wei t faßt e ma n di e Haftun g fü r unehrliche s Ge -
sinde. S o mußt e de r Mülle r fü r de n Holzdiebstah l eine s flüchtige n Knechte s 
haften 2 0 2 . Schar f achtet e ma n darauf , da ß derartig e Straffäll e vo r de m Häger -
gericht un d seine m Gerichtsjunker , abe r nich t vo r de m Am t abgeurteil t wur -
den. Au f übergehung  des  rechten  iorums  stan d ein e Straf e vo n dre i Gulden . 
Wegen eine r Klag e vo r de m Am t Winzenbur g stellt e ma n di e Straf e zu  des 
gerichtsjunkers discretion 203. Da s entsprac h auc h de m Rechtsbrauc h bei m Stadt -

*»9 HSt A Hannover , Hann . 7 4 Alfel d Nr . 15 8 S . 128 . 
200 Ebd . S . 5 0 §  12 . 
2<>i Z . B. 5  Mariengrosche n fü r jede n de r Schläger , ggf . auc h Schadenersat z be i schwe -

reren Verletzungen . -  Ebd . S . 140 . 
202 Ebd. S . 14 3 un d 138 . 
2 0 3 Ebd . S , 1 17-119 . -  Hie r gin g e s u m ein e 165 9 i m Kru g vorgegangen e Schlägerei , 

wegen de r eine r de r Beteiligten bei m Am t Winzenbur g klagte . 
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oldendorfer Hägergericht : Di e dortige n Hägerleut e ware n verpflichtet , all e 
Hägersachen un d dami t zusammenhängende n Streitigkeite n vo r da s Häger -
gericht z u bringen . We r sic h sofor t a n di e Obrigkei t wandte , riskiert e di e 
willköhrliche strafe  de s Abt s vo n Amelungsborn . Ers t nac h eine m Häger -
gerichtsurteil durft e de r mi t de m Urtei l Unzufrieden e sic h mi t eine r Suppli k 
an de n Ab t ode r eine r Appellatio n a n di e landesfürstlich e Obrigkei t wen -
den. Di e Abgrenzun g zu m Am t Wickense n wa r 159 3 durc h eine n „  Abscheid" 
zwischen Kloste r un d Am t erfolgt . Dadurc h wurd e de m Hägergerich t da s 
Recht garantiert , Urtei l un d Rech t z u sprechen , au f Klage n de r Häge r 
Arrest aufzuerlegen , Buße n z u verhängen , Verbo t un d Gebo t hinsichtlic h 
der Hägergüte r auszusprechen . Lediglic h i m Fal l de s Ungehorsam s sollt e 
der Amtman n zu r Vollstreckun g vo n hägergerichtliche n Gebote n un d Ver -
boten schuldi g s e i n 2 0 4 . 

Relativ schwieri g wa r es , di e Exemtio n vo n Adelsbesit z z u verhindern . 
So trachtete n di e Steinberg s i m Jahr e 166 0 dahin , ihre n Besit z i n Langen -
holzen, de n Schafferhof  oder  Schafferey,  vo n de r Botmäßigkei t un d de m Zwan g 
des dörfliche n Niedergericht s z u befreien . E s wa r ihne n abe r nu r ei n be -
scheidener Teilerfol g beschieden : Nac h alte m Brauc h bestraft e de r Ober -
häger strafbar e Handlunge n au f diese m Ho f selbst . De r Täte r durft e lediglic h 
24 Stunden au f de m Ho f nich t angegriffe n werden 2 0 5 . 

Die Strafgerichtsbarkei t de r Hägergericht e i n Northolz , Gu t Marienau , 
Amt Lauenstei n un d i n de r Herrschaf t Homburg , di e ei n gemeinsame s Häger -
recht fü r Hehlen , Brack , Hunze n un d Bisperod e besaß , beschränkt e sic h i m 
allgemeinen au f Feld - un d Waldfrevel . Di e Bestimmunge n verrate n eine n 
starken Einflu ß de s Oberhäger s au f ihr e Abfassung . S o bedroht e da s Nort -
holzer Hägerrech t gewaltsame s Eindringe n i n de s Junker s ode r ande r Leut e 
Holz un d Erbe , Niederreiße n vo n Zäune n un d Knicks , Schädigun g de r 
Junkerwiesen durc h weidende s Vie h sowi e Gewaltanwendun g de r Häge r 
in de n Junkergüter n mi t Brüche n un d Geldstrafen 2 0 6 . Gan z ähnlich e Bestim -
mungen finde n sic h auc h i m Hägerrech t fü r di e Herrschaf t Homburg 8 0 7 . Fü r 
das Hägergerich t Stadtoldendor f läß t sic h kein e Langenholze n vergleichbar e 
Niedergerichtsbarkeit nachweisen . Da s dürft e dami t zusammenhängen , da ß 
das Stadtgerich t nac h Wüstwerde n de r Hage n dies e Aufgabe n mi t wahr -
nahm. Di e Häge r nahme n fü r sic h keinerle i Strafbefugni s i n Anspruch , jedoc h 

«04 st A Wolfenbüttel , 2  Al t 380 8 S . 42v , 47 . 
1 0 5 Wi e Anm , 19 9 S . 12 9 (1660) . -  Richte r Han s Bertra m erklärte , da ß e r diese n Rechts -

satz vo n seine r verstorbene n Mutte r gehör t hatte . 
2 0 6 Interrogatori a speciali a de s Northolze r Hägergericht s Nr . 18 , 19 , 2 2 un d 2 4 (HSt A 

Hannover, Hann . 7 4 Lauenstei n I  3  Nr . 1  [Nr . 5]). Nich t abgedruck t i n de r unvoll -
ständigen, au f eine r Inhaltsangab e W . Hartmann s beruhende n Wiedergab e be i 
I l l e m a n n , wi e Anm . 3 , S . 132-133 , unte r Zitierun g eine r nich t meh r zutreffen -
den Archivsignatu r (di e Datierung mu ß laute n 169 5 stat t „u m 1700") . 

w ' G r i m m , Weistüme r Bd . 4  S . 671-675 , s . besonder s S . 674-67 5 (Bestimmunge n zu m 
Schutz de s Junkergutes) . De r Tex t teilweis e auc h in : Akt e wi e Anm . 206. 
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stellten si e i n eine m Urteilsspruc h 163 9 ausdrücklic h fest , da ß de m Ober -
häger Gebo t un d Verbot , Arres t un d Kummer , Dienste , Zehnte n un d Koh r 
zuständen 2 0 5 . Mi t „Gebo t un d Verbot " gestande n si e ihre m Oberhäge r di e 
gerichtsherrliche Banngewalt , d . h. di e mi t de r Gerichtsbarkei t verbunden e 
Exekutivgewalt zu . Zwa r wa r sei t de m 16 . Jahrhundert i n de r Herrschaf t 
Homburg -  wi e obe n dargeleg t -  i m Unterschie d z u Langenholze n di e Exe -
kution vo n Arrest , Gebo t un d Verbot , di e Einziehun g de r Buße n un d Ent -
setzung eine s Häger s au s seine m Gu t nu r durc h de n landesherrliche n Amt -
mann möglic h (fü r Stadtoldendor f se i noc h besonder s au f de n Vertra g vo n 
1539 hingewiesen) . Doc h läß t da s Urtei l vo n 163 9 di e ursprünglic h vorhandene , 
mit de r Niedergerichtsbarkei t verbunden e Zwangsgewal t de s Oberhäger s 
noch gu t erkennen . E s wa r zugleic h wesentliche r Inhal t de r Dorfherrschaft , da s 
Recht, unte r Strafandrohun g z u gebiete n un d zu verbieten 2 0 0 . 

Der Gerichtsher r konnt e di e Behandlun g bestimmte r Gegenständ e be -
fehlen 2 1 0 . I n Stadtoldendor f hatte n de r Oberhäge r un d sein e Beisitze r da s 
Recht, zweifelhaft e Urteil e a n di e Hägergemeind e zurückzuverweisen 2 1 1 . I n 
Langenholzen konnt e ei n mangelhaf t eingebrachte s Urtei l Geldbuße n zu r 
Folge haben . 164 8 erhiel t de r Oberhäge r da s Urteil , da ß ih m i n eine m solche n 
Fall fün f Körtling e wi e bei m Ansetze n gebührten 2 1 2 . E s dürft e einleuchten , 
daß de r Oberhäge r mi t derartige n Rechtssätze n ei n Druckmitte l gegenübe r 
einer widerspenstige n Hägergemeind e i n der Han d hielt . 

Die Hauptaufgab e de s Hägergericht s la g i n de r Regelun g de r Grundstücks -
übertragungen. J ed e Besitzübertragun g mußt e vo r de m Hägergerich t i n feier -
licher For m erfolgen , wen n si e rechtskräfti g werde n sollte . Dies e ähnelt e 
sehr de n be i de n Meierdinge n übliche n Rechtsbräuchen 2 1 3 . 

2 0 8 st A Wolfenbüttel , 2  Al t 380 8 S . 47 . 
so» B r u n n e r, wi e Anm . 2 , S . 330 ; R . S p r a n d e l , Verfassun g u . Gesellschaf t i m 

Mittelalter, 1975 , S . 190 . 
2 1 © St A Wolfenbüttel , 8  Al t Gandershei m Nr . 26 4 S . 6 . 
211 St A Wolfenbüttel , 2  Al t 380 8 S . 47 . 
212 Wi e Anm . 19 9 S . 70 . 
2 t s I l l e m a n n , wi e Anm . 3, S . 95-96. -  I n eine r Darstellun g de s Meierdingsrecht s de s 

Hildesheimer Moritzstifte s heiß t es : We r meierdingsgüter  verkaufen  und  selbige 
verlassen will,  der  tastet  in  des  richters  huht  und  hiemit  tuet  er  die  verlassung, 
worauf der  kauf  er ebenfalls  in  den  selbigen  huht  greifet  und  al  solches guht  hin-
wieder empfängt,  welchem  vorgange  ein  urteil  zu  recht  gefraget,  ob  käufer  an  das 
gekaufte und  nunmero  verlassene  guht  erblich  solle  angesetzet  werden.  Wa n nu n 
die urtellträgers  solches  einbringen,  alsdan  wird  sofort  dem  guht  der  friede  ge-
wurket, zum  ersten,  andern  und  dritten  mahl.  Auf  gleiche  weiße  geschieht  es  mit 
den pfandschillingsansätzen,  wobei  nur  noch  zu  melden,  daß  zu  Westfeld  und 
Woltershusen nach  geschehenem  huhtgreifen  dem  käufer  oder  auch  dem  creditori 
zum zeichen  des  geschehenen  ansatzes  ein  grüner  zweig  von  heide  überreicht  wird 
(HStA Hannover , Hild . Br . 4  Nr . 18 5 S . 436) . -  I m Hägerbuc h vo n Langenholze n 
lautet di e Forme l auch : mit  Hand  und  Mund  und  Überreichung  eines  grünen  Zweigs 
als Erb e ansetze n (S . 159) . -  Ähnlic h lautet e di e Forme l i m Lehnsverfahren : 
. .  .  belehne  hiemit  .  .  .  mit  hand  und  munde  zu  einem  rechten  Erb-Man-Lehen  .  .  . 
N. N . .  . .  mit einer  wiese  (1773 , HSt A Hannover , Dep . 11 0 E  Nr . 3 5 a). 
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Die rechtssymbolisch e Handlun g began n mi t de r „Verlassung" . De r Ver -
käufer zeigt e a n ode r lie ß durc h de n Prokurato r anzeigen , da ß e r da s fraglich e 
Gut verkaufe n wolle . Dan n war f e r eine n Pfenni g i n de s Richter s Hu t zu m 
Zeichen, da ß e r da s Gu t verlasse n habe . Ähnlic h verfuh r man , wen n ei n 
Häger sei n Gu t zugunste n seine s Sohne s verlasse n w o l l t e 2 1 4 . Di e über -
wiegende Mehrzah l de r Eintragunge n i m Hägerbuc h vo n Langenholze n be -
schäftigt sic h mi t Grundstücksübertragungen . De r Einflu ß de s Oberhäger s 
auf Entscheidunge n de s Hägergericht s übe r Besitzveränderunge n gal t vo r 
allem fü r Verkäufe , fü r di e Überlassun g vo n Hägergu t a n Nichthäge r un d 
für Ausnahmeregelungen . Wollt e ei n Häge r sei n Gu t a n Fremd e verkaufen , 
so besa ß de r Oberhäge r ei n Vorkaufsrecht . Ei n Verkau f a n Nichthäge r ohn e 
Vorwissen de s Oberhäger s wa r ebens o wi e i n ander n Hägergerichte n nich t 
statthaft 2 1 5 . 

Vor de r Ansetzun g de s neue n Besitzer s mußt e da s Näherrech t geklär t sein , 
d. h. di e Reihenfolg e de r Anspruchsberechtigte n vo r alle m bei m Verkauf . 
Beim Hägergerich t vo n Stadtoldendor f gal t folgend e Rangordnung : 1 . di e 
Erben, d . h. di e Häger , 2 , de r Gutsherr , 3 . di e Vorstehe r de r Hägergemeinden , 
4. Fremde 2 1 6 . I n Langenholze n be i Alfel d hatt e de r Oberhäge r vo r alle n da s 
nächste Recht : ein e fü r di e Häge r ungünstig e Regelung , auc h wen n de r 
Oberhäger selte n vo n seine m Rech t Gebrauc h macht e (vgl . obe n S . 155) . Di e 
in Stadtoldendor f geltend e For m de s Näherrecht s bo t de r Hägergemeind e 
Schutz gegenübe r Absichte n de s Grundherrn , Hägergu t i n eigene n Besit z 
zu überführen . Da s hatt e sein e Bedeutun g be i etwaige n Tendenze n de r Grund -
herren, Hägergu t i n Meiergu t umzuwandeln , u m höher e Erträg e z u erzielen . 
1703 geriete n einig e Einwohne r vo n Kreiense n un d de r Her r vo n Olders -
hausen aneinander , wei l diese r ein e Wies e vermeier n wollt e un d de r Mei -
nung war , da ß ih m al s Gutsherr n mi t seine n Güter n z u schalten  und  nach 
belieben zu  gebahren  mi t Fu g un d Rech t nich t verwahr t werde n könne , di e 
Einwohner aufgrun d ihre s Näherrechte s abe r di e Wies e nich t aufzugebe n 
bereit w a r e n 8 1 7 . Da s Näherrech t wa r kein e Eigentümlichkei t de r Häger , 
sondern ka m auc h be i ander n Rechtsgenossenschafte n vor , z . B. be i Frei -
und Meierdingen 2 1 8 . Entscheiden d is t abe r i n unser m Zusammenhang , da ß 
es de n Grundherre n un d Häger n be i de r Erhaltun g de s hägerische n Besitzkom -
plexes ein e eindeutig e Vorrangstellun g einräumte . -  Nac h Stadtoldendorfe r 
Recht durft e de r Verkau f vo n Hägergu t nu r unte r mündigen , volljährige n 
Hägern erfolgen . 

2 1 4 Langenholzene r Hägerbuch , wi e Anm . 199 , S . 115 : 1658 , 
2 1 5 11 1 e m a n n ,  wie Anm . 3 , S . 117 . Ähnlich auc h i m Lipper Hägerrecht . 
2i« St A Wolfenbüttel , 2  Al t 380 8 S . 40 , 48v . 
217 st A Wolfenb. , 8  Al t Gandershei m Nr . 264 S . 9 . 
2 1 8 11 1 e m a n n ,  wie Anm . 3 , S . 72 : Näherrech t be i de n Meierdingen . -  St A Wolfenb. , 

2 Al t 381 0 S . 4 : Näherrech t bei m Freiengerich t z u Volkersheim . -  Ein  frühe r Bele g 
für da s Näherrech t s . oben Anm . 18 . 
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Auch i m Fall e de s Übergang s de s Hägergute s vo m verstorbene n Vate r 
auf de n Soh n mußt e ei n Urtei l z u Rech t gefrag t werden , o b de r Soh n al s 
nächster Erb e angesetz t werde n so l le 2 1 9 . Wa r ei n positive s Urtei l einge -
bracht, konnt e de r neu e Besitze r a n da s Gu t angesetz t werden . Bei m Verkau f 
vor alle m a n Nichthäge r wa r di e Prozedu r wege n de r Prüfun g de s Näher -
rechts meis t noc h komplizierter . De r eigentlich e Verkau f wa r i n de r Rege l 
der Auflassun g un d Besitzeinweisun g vo r de m Hägergerich t vorausgegange n 
gemäß de r fü r da s älter e Rech t typische n Aufteilun g de r Grundstücksüber -
tragung i n Sal a un d Investitu r (Kau f un d Besitzübertragung) 2 2 0. Di e Auf -
lassung mußt e jedoc h a n de m unmittelba r folgende n Hägergerichtstermi n 
erfolgen. Außerde m konnt e de r Verkau f nu r mi t Konsen s de s Oberhäger s 
rechtskräftig werden . Ei n Erb e vo n Hägergut , de r außerhal b de s Gericht s 
ansässig war , mußt e vo r de m Weiterverkau f de s Gute s ers t Häge r gewor -
den s e i n 2 8 1 . 

Waren all e Bedenke n hinsichtlic h de s Näherrecht s ausgeräumt , s o erfolgt e 
die „Ansetzung " i n bestimmten , feierliche n Rechtsformen . Wen n si e nich t au f 
dem de n Kaufverhandlunge n folgende n Hägerdin g vorgenomme n werde n 
sollte, konnt e nu r de r Oberhäge r Aufschu b gewähren . Be i Versäume n de r 
Ansetzung wa r da s Gu t verfallen , e s se i denn , de r Oberhäge r lie ß Gnade 
mit Recht  ergehen , wi e e s i n Langenholze n hieß . Dies e Bestimmun g hin g 
auch mi t de n be i Erwer b vo n Hägergu t fälli g werdende n Gebühre n zusamme n 
(Manngeld, Umsaat ) 2 2 2. Ube r ein e Ansetzun g bemerk t da s Langenholzene r 
Hägerbuch: Weiln  dan  kein  näher  mehr  vorhanden,  als  ist  derselbe  mit 
urteil und  recht  mit  darreichung  eines  grünen  zweigs  angesetzet  worden 
und dem  gut  ein  frieden  gewirket 223. A n eine r ander n Stell e vermerk t da s 
Hägerbuch, da ß de r N . N . au f sei n Begehre n un d au f eingebrachte s Urtei l 
der Hägerleut e mit  hand  und  mund  und  Überreichung  eines  grünen  zweigs 
als ei n Erb e angesetz t w u r d e 2 2 4 . Als o ers t nac h eine m zustimmende n Urtei l 
der Gerichtsgemeind e nah m de r Richte r di e Ansetzun g vor . Anschließen d 
hatte de r Neuangesetzt e de m Oberhäge r di e ih m zustehend e Abgab e un d 
den Häger n j e nac h de r Größ e de s erworbene n Gute s ein e halb e ode r 
eine Tonn e ode r auc h zwe i Tonne n Bier , eine n Schinke n un d dre i haus -
gebackene Brot e al s Einstan d z u entrichten 2 2 5. Da s Stadtoldendorfe r Häger -
recht bestimmte, da ß di e Auflassun g vo r de m Gutsherr n erfolge n müsse 2 2 6 . 

21* Wie Anm . 19 9 S . 79 . 
220 Wie Anm . 19 9 S . 80. 
2 2 1 Ebd . S . 12 6 §  6  un d §  7 : Der  ober  heger habe  iur  allen  daß  näheste  recht  dazu 

[beim Verkauf] , Wan  derselbe  nicht  will,  alsdan  ein  heger  für  einen  andern  so  kein 
heger. -  Ebd . S . 82 . 

222 Ebd . S . 5 1 §  16 ; S . 71 , 10 . Frage. 
223 Ebd . S . 143 . 
224 Vgl . Anm . 213 . 
225 Wi e Anm . 19 9 S . 9 4 un d 102 . 
2 2 6 st A Wolfenbüttel , 2  Al t 380 8 S . 7lv . 
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Ergaben sic h au f de r Hägergerichtsversammlun g Schwierigkeiten , wurd e 
der Verkau f nich t rechtskräftig . Al s i m Jahr e 166 0 eine m Käufe r i n Langen -
holzen wege n seine r Ehefra u ei n Kriminalverfahre n vo r de m Am t Winzen -
burg drohte , meldet e di e Hägerversammlun g Bedenke n an . Außerde m ver -
merkten di e Häger , da ß di e Verkäufe r de n Kau f „hinterrücks " außerhal b 
des Hägergericht s vollzoge n hätten . Dahe r ersuchte n si e de n Oberhäger , de n 
Kauf fü r nichti g z u erklären . De r Oberhäge r annulliert e darau f de n Verkauf , 
übernahm fü r 2 2 Reichstale r selbs t de n umstrittene n Morge n Lan d un d 
verkaufte ih n a n eine n Häger , de r unmittelba r darau f angesetz t wurde 8 8 7 . 
Beide Rechtsakt e -  Verkau f un d Besitzübertragun g vo r Gerich t -  ware n ebe n 
die Voraussetzung fü r di e Unanfechtbarkei t de s Besitzerwechsels . 

Das Grundverhältni s zwische n Oberhäge r un d Häger n wa r ebens o wi e 
zwischen Landesherr n un d Untertanen , Lehnsherr n un d Lehnsmanne n sowi e 
Grundherrn un d Grundholde n manche r Grundherrschaftstype n ei n gegen -
seitiges Treueverhältnis , da s au f eine m Treuei d basierte . Bei m Amtsantrit t 
eines neue n fü r di e Gerichtsherrschaf t zuständige n Domkapitular s mußt e di e 
Langenholzener Hägergemeind e de m neue n Oberhäge r als  ihrem  ordent-
lichen Gerichtsherrn  den  Homagialeyd  abstatten , eine n typische n Huldigungs -
eid: Mi t „aufgestreckten " Finger n schwore n di e Häger , ihre m Oberherr n 
und Gerichtsjunke r tre u un d hol d z u sein , desse n Beste s z u suchen , Böse s 
fernzuhalten un d alle s da s z u tun , wa s Untertane n ihre m gehuldigte n Herr n 
schuldigen 8 2 8. Besonder e Eid e mußte n de r Gerichtsvog t un d de r Krüge r 
schwören. Ein e Wechselbeziehun g zwische n grundherrliche m Rechtsschut z un d 
hägerischer Treueverpflichtun g beton t da s lippisch e Hagenrech t vo n 1567 . 
Während di e Hagenherre n schuldi g seien , di e Hagengenosse n be i older 
hergebrachter Gerechtigkeit  des  Hagengerichts  un d be i ihre n Hagengüter n 
zu schützen , solle n di e Hagengenosse n ihre n Hagenherre n tre u un d hol d 
sein un d all e geburende  Hagenzins e un d Plichte  entrichten*** . Vielleich t 
ist e s bemerkenswert , da ß derartig e Treueid e gegenübe r de m Herr n be i de n 
Meiern i n de r Rege l nich t üblic h waren : woh l ei n Zeiche n dafür , da ß e s sic h 
bei de m Meierrech t u m ei n relati v spätes , „versachlichtes " Besitzrech t han -
delte -  ohn e di e fü r di e älter e Grundherrschaf t typische n persönliche n Bin -
dungen zwische n Grundherr n un d -holden 2 8 0 . 

Im 18 . Jahrhundert dran g zu m Tei l ei n modernere r „absolutistischer " Sti l 
in di e Hägergerichtsverhandlunge n ein . S o benutzt e de r Oberhäge r 175 1 
das Hägergerich t z u Langenholze n zu r Verkündigun g polizeiliche r Verord -
nungen un d Mandate . Si e betrafe n di e Schwelgereie n i m Kruge , da s über -
mäßige Hüte n vo n Ziege n i n de n Holzungen , di e Nachtwachen , di e Feuer -

« 7 Wi e Anm . 19 9 S . 130-131 . 
« 8 Wi e Anm . 199 , Protokol l vo m 10 . Maa 1751 . 
« • K i e w n i n g , wi e Anm . 151 , S . 69 : Hagenrech t de r 5  Hage n i m Kirchspie l Heide n 

im Lippischen. 
*w C G e s e n i u s , Da s Meierrecht , 2 . Band , 1803 , S . 135 . 
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Ordnung un d de n Hirten 2 8 1 . Rei n obrigkeitliche n Verordnungscharakte r trage n 
die Statuta  und  Häger  Articul,  welch e da s Kloste r Amelungsbor n mi t landes -
herrlicher Privilegierun g un d Bestätigun g i m 18 . Jahrhundert fü r sein e Häge r 
in Stadtoldendor f verfaß t hat , Si e erinner n i n ihre r Rechtsfor m nich t meh r 
an da s durc h de n Richte r vo n de r Gerichtsgemeind e erfragt e Hägerrecht , da s 
ihnen inhaltlic h zugrund e l i eg t 2 3 2 . 

Neben de r Positio n de s Oberhäger s solle n abe r auc h nich t di e Aufgabe n 
der Hägergemeind e al s Gerichts - un d Selbstverwaltungskörperschaf t über -
sehen werden . Di e Tatsache , da ß jed e Entscheidun g de s Gericht s al s vo n 
den Urteilsträger n vorgetragene s un d vo m Gerichtsumstan d gebilligte s Urtei l 
formuliert sei n mußte , ga b de r Hägergemeind e jedenfall s i n de r Epoch e 
vor 170 0 Selbständigkei t un d Eigengewicht . Dies e Selbständigkei t zeigt e 
sich i n Langenholze n seh r deutlic h be i eine m Urtei l übe r di e mi t de m 
Hägergut verbundene n Herrendienste . Dies e hinge n nac h de m Urteilsspruc h 
der Häge r a m Haus , nich t a m Land , auc h wen n ei n wüstgewordene r Ho f 
dazugehörte (solange  kein  hauß  darauf  stehe,  könne  keiner  davon  dienst 
tuen, aber  die  hegerzinße  müsse  davon  jahrlich  entrichtet  werden)* 9*. De r 
Oberhäger wa r mi t diese m Prinzi p nich t einverstanden , vo r alle m nac h de m 
30jährigen Krieg , al s viel e Höf e wüs t geworde n un d vo n de n Nachbar n 
bebaut wurden . E r lie ß dahe r 165 3 ei n Urtei l fragen , o b nich t fü r zwe i Jahr e 
das halb e Dienstgel d ode r scho n nac h Ablau f vo n zwe i Jahre n da s voll e 
Dienstgeld z u entrichte n sei . Di e Häge r ließe n sic h jedoc h nich t z u eine r 
Zustimmung herbei , sonder n brachte n da s Urtei l ein : D a di e Höf e zu m Tei l 
keine fün f Gulde n wer t seien , müßt e da s Dienstgel d ausgesetz t bleiben . 
Man woll e sic h abe r u m Bau  und  Besserung  bemühe n un d niemande n a n 
einem Kau f hindern 2 8 4 . Diese s Beispie l zeigt , da ß de r Oberhäge r keinesweg s 
jedes fü r sic h günstig e Urtei l erzwinge n konnte . Wen n ei n Ho f de n Besitze r 
wechselte, abe r nu r ei n Tei l de s Landes , mußt e de r Diens t vol l geleiste t 
werden: E s gienge  der  dienst  nicht  vom  lande,  sondern  von  den  hoffen 2 3 8 . 

Die Hägergerichtsversammlunge n regelte n auc h di e Problem e eine r dörf -
lichen Gemeinschaft , o b e s sic h d a nu n u m Feldbestellung , überfahr - un d 
Wegerecht ode r di e gerecht e Verteilun g de r finanziellen Laste n de r Gemeind e 
handelte. Be i eine r strittige n Frag e de s Wegerecht s folgt e ma n de m Spruc h 
des Landgerichts : Wa r de r Zugan g z u eine m Grundstüc k nu r übe r bebaute s 
Land z u erreichen , daß alsdan  der  acker,  so  auf  den  wegk  schießet,  durchge-

231 w i e Anm . 199 , Protokol l vo m 10 . Mai 1751 . -  Be i de m landesherrlichen , au s eine r 
alten zu r Winzenbur g gehörende n Villikatio n hervorgegangene n Latengerioh t z u 
Hasekenhusen sin d derartig e Tendenze n bereit s i n de r zweite n Hälft e de s 17 . Jh . 
zu erkennen . 

232 St A Wolfenbüttel , 1 1 Al t Amelungsbor n 10 9 b S . 16 . 
233 Wi e Anm . 199 , S . 73 . 
2M Ebd . S . 85 . 
235 Ebd . S . 113 . 
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hauwen werden  softe 2 8 6 . Di e Frage , wi e ei n außerhal b de s Dorfe s wohnende r 
Besitzer vo n Hägergu t i m Hinblic k au f Schul d un d Schätzun g z u behandel n 
sei, lie ß sic h rasc h beantworten : Nach  vermüge  der  guter  gleic h eine m Dorf -
einwohner 2 3 7 . Da s Hägergerich t regelt e Fragen , di e vermutlic h andersw o vo n 
den Bauerschaftsversammlunge n unte r Vorsit z de r Bauermeiste r geklär t un d 
geschlichtet wurden . Auc h i n de n Hägersiedlunge n ga b e s Bauermeister , wi e 
sich a m Beispie l Langenholze n nachweise n läßt : Si e unterstande n ebenfall s 
der Gerichtsbarkei t de r Häger. Wen n da s Hägergericht Langenholze n al s Dorf -
gemeinde fungierte , nannt e e s sic h i n seine n Protokolle n „Gemeind e Langen -
holtensen". S o gescha h e s i n eine m Fall , al s ei n Häge r vie r Tale r fü r di e 
Versorgung schwedische r Soldate n währen d de s 30jährige n Kriege s de r Ge -
meinde vorgestreck t hatt e un d übe r de n Modu s de r Rückzahlun g entschiede n 
werden mußt e 2 8 8 . 

5. Di e Begründer und ersten Grundherren der Hägergerichte 

Als weitere r Punk t is t jetz t di e Frag e z u erörtern , waru m e s z u de n Häger -
siedlungen ka m und we r di e Initiatore n waren . Erst e Voraussetzun g war , daß 
noch größer e nu r schwac h besiedelt e Waldgebiet e zu r Verfügun g stande n 
und infolg e steigende r Bevölkerungszahle n i n de n Altsiedelgebiete n genü -
gend rodungswillig e Bauer n berei t waren , sic h de r Mühe n de r Kultivierungs -
arbeit z u unterziehen . Darübe r hinau s sin d di e politische n Absichte n de r a n 
der Sicherun g ode r Ausdehnun g ihre s Herrschaftsgebiete s Interessierten , di e 
auf de n Aufba u ode r di e Abrundun g vo n Territorie n zielten , mi t i n Rechnun g 
zu stellen . Da s Mitte l daz u wa r di e Begründun g tre u ergebene r Grundherr -
schaften -  etwa s andere s sin d dies e frühe n Hägergericht e nicht . Dahe r is t di e 
Entstehung de r Hägergericht e auc h ei n Kapitel , da s i n de n Problemkomple x 
„Ausbildung de r Landesherrschaft " hineingehöTt.  Vo r alle m i m Weserberg -
land ga b es , wi e bereit s dargestellt , auffallen d geschlossen e Komplex e vo n 
Hägersiedlungen, wi e di e Beispiel e Esperd e un d Kirchbra k zeigen . Abe r da -
neben fäll t auf , da ß sic h ei n große r Tei l de r Hagensiedlunge n i n deutliche r 
Nähe vo n Altsiedlunge n befand , dies e Hägerdörfe r als o nich t zu r Erschließun g 
eines siedlungsfreie n Waldgebiete s gegründe t wurden , sonder n de r Siedlungs -
verdichtung bereit s locke r besiedelte r Kulturlandschaf t dienten . Hiermi t häng t 
auch di e groß e Zah l a n Wüstunge n unte r de n Hagensiedlunge n zusammen : 
Das Prinzi p de r Grundherren , de m Bevölkerungswachstu m sei t de m 10 . Jahr-
hundert durc h di e Gründun g kleinere r Ausbausiedlungen , di e zugleic h eigen e 
Gemeinden bildeten , i n unmittelbare r Nachbarschaf t de r ältere n Ort e un d 
ihrer Flure n Rechnun g z u tragen , fan d zwa r i n de r Gründungsphas e große n 
Anklang -  den n jed e neu e Siedlergrupp e strebt e größtmöglich e Selbständig -

sse Ebd. S. 84. 
2 8 7 Ebd . S. 81. 
2 3 8 Ebd . S. 103. 
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keit i n Gestal t eigene r Selbstverwaltun g un d Niedergerichtsbarkei t a n e s 
wurde abe r i m 14 . un d 15 . Jahrhundert zugunste n eine r Konzentratio n au f 
wenige größer e Dörfe r unte r Verzich t de r Bebauun g minderwertige r Böde n 
aufgegeben. Dafü r ware n folgend e Gründ e ausschlaggebend : Größer e Sicher -
heit un d meh r Kommunikatio n i n de n große n Orten , de r Bevölkerungsrück -
gang nac h de r große n Pes t vo n 135 0 un d schließlic h di e sinkend e Attraktivitä t 
des Selbstverwaltungsgedanken s angesicht s steigende r Ansprüch e neue r 
Grundherren un d eine r erstarkende n Landesherrschaf t sowi e di e Ausbreitun g 
des Meierrechts , da s z u größere n Besitzeinheite n führte . Auc h älter e Rodun -
gen konnte n de n Kristallisationspunk t fü r später e Ausbausiedlunge n abge -
ben, wi e da s Beispie l Everode s zeigt . A n Altsiedlunge n mi t sic h anschlie -
ßenden Hage n seie n Stadtoldendor f mi t Ulrichshagen , Holtense n un d Quat -
hagen, Eschershause n mi t seine m Hagen , Medenhei m (wüs t be i Northeim ) 
mit de m Medemerhagen , Alfel d mi t de n Hage n Alte s Dor f un d Langenholze n 
genannt. 

Die Frag e nac h de n Begründer n de r Hagensiedlunge n se i zunächs t a n de r 
Herrschaft Homburg , eine m Gebie t mi t besonder s große r Zah l a n Hägergerich -
ten, erörtert . Di e frühe r vertreten e Auffassung , dies e vo r alle m au f di e Tätig -
keit de r Edelherre n vo n Hombur g zurückzuführen , verma g nich t rech t z u 
überzeugen 2 3 9 . Mindesten s ei n Tei l de r hie r nachweisbare n Hage n ode r Dör -
fer mi t Hägerantei l läß t sic h au f Besit z de r Grafe n vo n Northei m zurück -
führen, di e bi s z u ihre m Aussterbe n -  ih r letzte r Vertrete r Gra f Siegfrie d 
von Boynebur g star b 114 4 -  eine n Herrschaftsschwerpunk t i n de r Hombur g 
hatten. Zweifelsfre i lasse n sic h Ulrichshage n un d Quathage n sowi e da s eben -
falls durc h Hägerlan d gekennzeichnet e Hunze n be i Stadtoldendor f au f Nort -
heimer Besit z zurückführe n 2 4 0 . Auc h de r Medemerhage n be i de m ihne n ge -
hörenden Medenhei m dürft e au f ihr e Gründun g zurückgehen . 148 7 erwar b 
das Kloste r Amelungsbor n vo n Stepha n vo n Stockhause n de n späte r Stock -
häuser Ho f genannte n freie n Burgho f i n Stadtoldendorf , de r Versammlungs -
ort de s Hägergericht s war , zusamme n mi t de r Hagensiedlun g Holtensen . De r 
Hof wa r siche r mi t eine m de r zwe i Höf e i n Oldendor f identisch , di e i m 
Allodialverzeichnis de s Grafe n vo n Boynebur g erscheinen 2 4 1 . Dahe r halt e 
ich de n Schlu ß fü r berechtigt , auc h Holtense n de m Northeime r Grundbesit z 
zuzurechnen. Di e Oldendorfe r Höf e un d Hägergericht e gehörte n eine m gro -
ßen Villikationskomple x vo n 20 0 Hufe n an , welche r de r Versorgun g un d 
Ausstattung de r Hombur g dient e 2 4 2. Vielleich t häng t di e bereit s jenseit s de r 
Weser gelegen e Wüstun g Sievershage n (Siegfriedshagen ) auc h mi t de n Nort -
heimern zusammen 2 4 3 . Ungewi ß bleibt , o b Harderod e ursprünglic h Northei -
mer ode r Billunge r Besit z gewese n is t (s . o . S . 135) . E s kan n al s siche r gelten , 

239 s  c  h n a  t  h ,  wie Anm . 58 , S. 13 und 24. 
2*0 K.-H. L a n g e , De r Herrschaftsbereic h de r Grafe n vo n Northeim , 1969 , S . 76 , 78 , 
241 Ebd . S . 76 . -  S  c h  n a  t  h  ,  wie Anm . 58 , S . 19 . 
2 4 2 L  a n  g  e  ,  wie Anm . 240 , S. 76. 
243 s  c  h n  a  t  h  ,  wie Anm . 58 , S. 24. 
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daß di e Edelherre n vo n Homburg , di e al s Lehnsleut e de r Bischöf e vo n Hil-
desheim da s Erb e de r Northeime r antraten , de n Landesausbau durc h Anset -
zimg vo n Rodungsbauern fortsetzten : Name n wi e Bodenhagen (Bodo s Hagen ) 
deuten darau f hin . Nicht entscheide n läß t sic h di e Frage, o b der später wüst e 
Langenhagen au f de r Flur vo n Wickensen , de n die Edle n vo n Hombur g 1 18 4 
mit Zustimmun g ihre s Lehnsherrn , de s Bischofs vo n Hildesheim, de m Kloste r 
Amelungsborn gaben , scho n vo r 114 4 zur Grundherrschaft de r Burg Hombur g 
gehörte ode r ers t von den Edelherren angeleg t worde n i s t 2 4 4 . 

Mit Sicherhei t habe n di e Homburge r di e Ansiedlun g vo n Häger n al s 
Mittel zu r Festigun g ihre r Herrschaf t besonder s i n de n Randzone n ihre s 
Territoriums angewandt . Darau f deute n di e zahlreiche n i n Homburge r Besit z 
befindlichen -hagen-Ort e i n späte r hinzugewonnene n Gebiete n wi e de n Äm-
tern Lauenstei n un d G r e e n e 2 4 5 . Besonder s hervorgehobe n se i da s de n 
Böcken vo n Northol z gehörende , noc h i m 17 . Jahrhundert bestehend e Häger -
gericht i n Marienau . De r Stammvater de r Böck e vo n Northolz , Ud o de Inda -
gine ode r Ud o vo n Hombur g genannt , wa r Burgman n au f de r Homburg e 4 Ä . 
Auch i n dem zum Besitz de r Homburger zählende n Stroi t i m Amt Greene ga b 
es noc h i m 16 . un d 17 . Jahrhundert ei n Hägergericht , z u de m di e Häge r i n 
Stroit, Brunsen , Voldagse n un d Wenzen , d . h. i m Homburge r Güterverzeich -
nis vo n 1400 erwähnten Orten , gehörten® 4 7 . Di e Quelle n de s 16.-18 . Jahrhun -
derts nenne n dan n verschieden e Familie n de s niederen Adel s al s Eigentüme r 
von Hägergüter n i n de r Herrschaf t Homburg 2 4 8 . Nich t mi t Sicherhei t z u klä -
ren is t die Frage , o b bereit s di e Billunger , di e Vorläufe r de r Northeime r i m 
Weserbergland, Rodungssiedlunge n angeleg t habe n fi48a . 

2<* GOV Braunschweig 126 8 (Langenhagen). 
" « S c h n a t h , wi e Anm. 58 , S. 29-30. 
2 « R u s t e n b a c h , wi e Anm. 60 , S. 614 . 
» « R u s t e n b a c h , wi e Anm . 60 , S . 615 ; S c h n a t h , wi e Anm . 58 , S . 31 » GOV 

Braunschweig, 1898 , Art . Stroit §  2 d. 
*** An de r Landgo e i n de r Herrschaf t Hombur g vo n 152 9 nahme n folgend e Häger -

junker teil : vo n Bevern , vo n Grone , vo n Hake , vo n Klenk e un d vo n Werde r 
(StA Wolfenbüttel , 2  Al t 380 8 S . 20) . Die landesherrlich e Konfirmatio n de s Privi -
legs übe r di e Hägergerichtsbarkeit vo m 16. März 175 4 erfolgt e fü r folgend e Häger -
gerichtsherren: Geh . Legationsra t vo n Gron e z u Westerbrak , Hofrichte r [Levi n 
Adolf] vo n Hak e wege n de s Gute s Buchhagen , Oberhauptman n Christop h Achat z 
Hake wege n de s Oberhofe s z u Kirchbrak , Geor g vo n de r Wense , Majo r vo n 
Münchhausen z u Bodenwerder un d der Vormund de s unmündigen Thede l Christia n 
Albrecht vo n Gron e z u Kirchbra k (St A Wolfenbüttel , 2  Al t 389 5 S . 32 , vgl . auc h 
S. 1 3 v : vo n Grone , vo n Metternic h z u Bisperode , vo n Nöltin g z u Harderode , vo n 
der Wens e i m Zellischen, vo n Münchhausen i n Bodenwerder [19 . Okt. 1753] ; s . auch 
StA Wolfenbüttel , 40 Slg. 7767 un d 2 Alt 380 8 S . 17v: Hägerjunke r vo n Grone , v. Heim-
burg, vo n der Wense, vo n Schläge l [u m 1700] , S . 3 : Nac h einem  Dekre t de r Rät e 
des Herzog s Juliu s a n di e Oberamtleut e weserwärt s un d i m Lan d z u Göttinge n 
von 158 6 befan d sic h da s Hägergerich t de r vo n de r Wens e i n de r Niederbörd e 
[wohl de s Amte s Wickensen ] nach  dem  Bodenwerder  werdts).  Vgl . V o g e l l in : 
Arch. d. hist. Vereins f . Nds . N F 1846 S . 261-274 . 
Vgl. obe n S . 1 3 5. 
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Auch andersw o trate n di e Angehörige n de s hohe n Adels , di e Dynasten -
geschlechter, al s Begründe r vo n Hägersiedlunge n hervor . E s sin d jen e Fa -
milien, dere n Grundherrschafte n zu m Tei l s o ausgedehn t waren , da ß si e 
sie i n de r For m vo n Villikatione n organisiere n mußten , un d di e aufgrun d 
ihrer Grafschafts - un d Vogteirecht e (Hoch - un d Niedergerichtsbarkeit ) di e 
Möglichkeit zu r Territorialbildun g i n de r Han d hielten . Nu r si e ware n i n 
der Lage , de n Hägergerichte n di e ihne n eigentümlich e Immunitä t z u gewäh -
ren. De r Köni g trit t nich t al s Gründe r vo n Hagenorte n i n Erscheinung . Da s 
nur noc h al s Wüstun g nachweisbar e Königshage n i m Harzvorlan d dürft e 
von de n Grafe n vo n Scharzfeld-Lauterber g al s Siedlungsunternehmer n au f 
Königsland angeleg t worde n sei n 2 4 9 . 

Als Gründe r vo n Hagensiedlunge n wirkte n i n Südniedersachse n außerde m 
die Herre n vo n Plesse , di e Grafe n vo n Dasse l un d möglicherweis e auc h di e 
Grafen vo n Everstein . A n di e Herre n vo n Pless e erinner n zwe i Ort e mi t 
dem Name n Plesserhagen , de r ein e be i Northeim , wahrscheinlic h südlic h 
Hammenstedt gelege n un d i m 16 . Jahrhundert Erbeige n de s Kloster s Katlen -
burg, de r ander e südwestlic h Atzenhause n bei m Forstor t Pless e i m Hede -
mündener Gemeindewal d z u vermute n 2 5 0 . Ei n au s Plesse r Besit z stammen -
des Hagengerich t wa r fü r di e Dorfschafte n Hammensted t un d +  Sonderhage n 
zuständig, e s gin g 149 3 i n de n Lehnsbesit z de r Stad t Northei m über ; seitde m 
nahm de r Ra t di e Gerichtsaufgabe n (Urteil e übe r Markfreve l un d Grund -
stücksangelegenheiten) w a h r 2 5 1 . A n ih n mußte n di e Hammenstedte r ihr e 
Köhrkuh entrichten . Ein e weiter e Hagensiedlun g de r Plesse r wa r de r Hel -
moldeshagen be i Rotenkirchen 2 M a . Hägerrech t i n de r Umgebun g vo n Dasse l 
und i m Reinhardswal d geh t au f di e Rodungstätigkei t de r Grafe n vo n Dasse l 
zurück 2 5 2 . I n de r Grafschaf t Everstei n konzentriert e sic h da s Hagengu t i m 
Forsttal un d i m südliche n Tei l de s Voglers . Hie r trate n di e Grafe n vo n 
Everstein auc h al s Oberhäge r auf 2 5 3 . Ander e Dynastengeschlechter , di e 
Hagensiedlungen angeleg t haben , ware n di e Grafe n vo n Ravensberg , vo n 
Schaumburg, vo n Hallermund , di e Edelherre n zu r Lipp e un d vo n Schöneber g 
sowie di e Landgrafe n vo n Hesse n 2 5 4 . 

" « J a n s s e n , wi e Anm . 51 , S . 112 . 
2 5 0 E . K ü h l h o r n , Orts - un d Wüstungsname n i n Südniedersachsen , 1964 , S . 196 ; 

Hist.-Landesk, Exkursaonskarte , Bl . Göttingen , Erläuterungsheft , 1972 , S . 64 . 
2 0 1 G . J . V e n n i g e r h o l z , Beschr . u . Gesch . d . Stad t Northeim , 1894 , Bd . 1  S . 41 , 

Bd. 2  S . 347 . 
2sia R . S c h e r w a t z k y . D i e Herrschaf t Plesse , 1914 , S . 92 . 
252 K r o e s c h e l l , wi e Anm . 65 , S . 126 ; U B Höchst . Hild . Bd . 4  Nr . 686 . 
2 5 8 s  c  h n a t  h ,  wie Anm . 58 , S . 13 . 
254 K r o e s c h e l l , wi e Anm . 65 , S . 126 ; M i t t e l h ä u s s e r , wi e Anm . 23 , S . 308. -

Die Grafe n vo n Hallermun d habe n offenba r i n Spring e un d Umgebun g sowi e a m 
Rande de s Deister s Häge r angesetz t (s . Anm . 297) . D a si e ihre n Besit z vo n de n 
Bischöfen vo n Minde n z u Lehe n hatte n (U B Höchst . Hild . Bd . 6  Nr . 832) , is t e s 
möglich, da ß si e a n früher e Rodungsunternehme n ihre r Lehnsherre n anknüpfe n 
konnten. 

12 Nds . Jahrb . 
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Auch geistlich e Fürsten , wi e di e Bischöf e vo n Hildeshei m un d Minden , 
der Erzbischo f vo n Mainz , Reichsstift e un d späte r woh l da s ein e ode r ander e 
Benediktiner- un d Zisterzienserkloste r übernahme n da s Verfahren , durc h 
die Anlag e vo n Rodungssiedlunge n de n eigene n Herrschaftsbereic h z u si -
chern, z u verdichte n ode r z u erweiter n 2 5 5 . Di e geistliche n Fürste n ware n i n 
einer ähnliche n Lag e wi e di e Dynasten : Si e verfügte n innerhal b ihre r Diöze -
sen übe r verschiedenartig e Herrschaftsrecht e (Grafschaften , Gerichtsbarkeiten ) 
und Grundherrschaften , au s dene n e s geschlossen e Territorie n z u schaffe n 
galt. 

Uns interessiere n i n erste r Lini e di e Bischöf e vo n Hildesheim . E s kan n 
hier nich t unser e Aufgab e sein , di e i n de r Vergangenhei t mehrfac h beschrie -
bene territorial e Entwicklun g de s Bistums , di e vo n de n Bischöfe n zu m Auf -
bau eine s Flächenstaate s eingesetzte n Mitte l un d di e dabe i beschrittene n 
verfassungsrechtlichen Weg e i m einzelne n z u verfolgen , o b e s sic h nu n u m 
den Erwer b vo n kaiserliche n Immunitätsprivilegien , Grafschaften , Vogtei -
rechten, Gografschaften , Regalie n wi e etw a de m Forstbann , königliche n 
Grundherrschaften un d Villikatione n au s Dynastenbesit z sowi e di e Einset -
zung vo n Ministeriale n un d di e Durchsetzun g vo n Lehnsabhängigkeite n han -
delt. Zunächs t konnt e da s Bistu m a n di e Verwirklichun g eine r flächendecken -
den Herrschaftsausübun g überhaup t nich t denken . Doc h sin d Tendenze n i n 
dieser Richtun g siche r bereit s i m 1 1 . Jahrhunder t erkennbar , auc h wen n de r 
Terminus „terra " fü r de n bischöfliche n Herrschaftsbereic h erstmal s 122 3 i n 
den Hildesheime r Quelle n auftaucht 2 5 6 . De r We g zu m Territoriu m führt e 
über ein e Verdichtun g un d Ausweitun g bestehende r Herrschaftsstützpunkte , 
die gelegentlic h auc h mißlinge n konnte . Fü r unser e Fragestellun g genüg t es , 
auf einig e charakteristisch e Züg e de r Territorialbildun g hinzuweisen . 

Bereits Hans-Walte r Klewit z ha t a n de r älteren , durc h Geor g vo n Below s 
Auffassungen geprägte n Forschun g kritisiert , da ß si e sic h z u einseiti g au f 
die Gerichtsbarkei t konzentrier t hab e 2 5 7 . Di e Gerichtsrecht e bedürfte n de r 
Territorialisierung, de r Bindun g a n de n Boden . Ma n hab e di e Bedeutun g 
der Grundherrschaf t unterschätzt . Ma n wir d Klewit z vol l zustimme n können , 
nur ha t e r sein e richtig e Erkenntni s i n seine r eigene n Untersuchun g nu r un -
vollkommen verwirklicht , Erwerb , Umfan g un d rechtlich e Struktu r de r ver -
schiedenartigen landesherrliche n Grundherrschafte n sowi e dere n Verhältni s 
zu de n Burge n un d Amtsbezirke n nu r teilweis e erhellt . Unser e Untersuchun g 
muß sic h au f di e bischöfliche n Hägergericht e beschränken . Di e Bischöf e be -

2 5 5 Ube r di e Rodungstätigkei t un d Hagengründun g de r Bischöf e vo n Minde n i n West -
falen s . G . E n g e l , wi e Anm . 7 , S . 39-40 ; dor t auc h zahlreich e Beleg e fü r Hagen -
gründungen andere r geistliche r Institutionen . Auc h i n de n Hägergemeinde n de s 
Weserberglandes, z . B. i n Brak, ware n di e Mindene r Bischöf e Grundherren . 

256 O t t o M ü l l e r , Di e Entstehun g de r Landeshohei t de r Bischöf e vo n Hildesheim , 
1 9 0 8 , S . 4 0 . 

2 " K  1  e  w i  t z , wie Anm . 40 , S . 1 8 . 
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saßen nachweisba r i n zwe i Bereiche n Hägergerichte : i m Am t Winzenbur g 
und i n de r Herrschaf t Homburg . I m Am t Winzenbur g tra t ei n Hägergerich t 
auf de m Vorwer k Hasekenhuse n unterhal b de r Winzenbur g zusammen , au f 
dem Hägergu t au s Adensen , Eyershause n un d Dankelshei m (Am t Ganders -
heim) vertrete n wa r 2 5 8 ; ferne r gehört e ihne n Hägergu t be i ihre r Bur g Alfel d 
(Altes Dor f un d Langenholzen ) un d be i ihre m Ho f Nienstedt . I n de r Herr -
schaft Hombur g sin d e s de r mehrfac h erwähnt e Hage n be i Eschershause n 
und da s ursprünglic h ebenfall s binnen  der  homburgischen  Schnede  gelegen e 
Hägergericht Esperde . 

Wie bereit s angedeutet , ha t de r Erwer b vo n Reichsgu t ein e erheblich e 
Rolle fü r di e Verbreiterun g de r grundherrschaftliche n Basi s de r bischöf -
lichen Herrschaf t gespielt . Di e Rückführun g de r Burge n Poppenbur g un d 
Schladen au f Königsgu t is t urkundlic h gesichert 2 5 9 . Abe r auc h di e Winzen -
burg dürft e mi t Königsban n errichte t worde n sei n 2 6 0 . Vermutlic h la g ihr e 
Aufgabe darin , di e alte n Königsweg e vo m Königsho f Brügge n nac h Gan -
dersheim un d zu r Pfal z Werl a z u sicher n 2 6 0 a. Da s Am t Winzenbur g mi t de m 
Hof Brügge n un d de r benachbart e Amberga u mi t de r Pfal z Königsdahlu m 
waren vo n Reichsgu t star k durchsetzt . Zeugni s davo n lege n i n de r Näh e de r 
Winzenburg di e beide n Freiding e i n de n Nachbarorte n Breinu m un d Aden -
stedt mi t de m au f ihne n vertretene n Freigu t ab . Auffälli g is t hie r di e räum -
liche Näh e vo n Frei - un d Hägergut , da s sic h i m 16 . Jahrhundert i m Besit z de s 
Landesherrn, nich t eine s Kloster s ode r eine r Adelsfamili e befand . I n Aden -
stedt ware n di e 4 2 Kötnerstelle n entwede r Häger - ode r Freizinser , manch e 
auch beides ; di e Ackerleut e hingege n gehörte n z u adelige n Grundherrschaf -
ten ode r saße n au f bischöfliche m L e h e n 2 6 1 . Vermutlic h ha t hie r de r Bischof , 
nachdem e r di e wahrscheinlic h au f fränkisch e Reichssiedlun g zurückgehende n 
königlichen Grundherrschafte n -  di e spätere n Freiding e -  zusamme n mi t de r 
zeitweilig ebenfall s königliche n Winzenbur g un d de m dazugehörige n Laten -
gericht Hasekenhuse n erworbe n hatte , sein e Positio n i m Südweste n seine s 
Einflußbereichs z u stärke n gesucht , inde m e r di e ih m gehörend e Grundherr -
schaft durc h di e Ansiedlun g vo n Häger n vergrößerte . 

258 HSt A Hannover , Hann . 7 4 Alfel d Nr . 47 5 S , 209 , 225-227 . 
2 5 9 K l e w i t z , wi e Anm . 40 , S , 54 , 70 . G o e t t i n g , wi e Anm . 39 , S . 253-254 . 
2 6 0 K  1 e  w  i  t z  ,  wie Anm . 40 , S . 258 . 
260a p . F r e i t a g un d W . L a m p e , Au f de n Spure n de s alte n Königsweg s B r ü g g e n -

Dahlum-Wer la . In : Alt-Hildeshei m 34 , 1963 , S . 1-7 . -  Unte r de r Befest igungsanlag e 
der Winzenbur g vers teh e ic h nich t nu r di e hochmittelalterlich e Burgruin e be i m 
Vorwerk Hasekenhusen , sonder n da s gesamt e Befestigungssyste m (vgl . B a r n e r , 
Art. Winzenburg . In : Hdb . d . Histor . Stät ten . Niedersachse n un d Bremen , 2 1969, 
S. 498) . -  E . v o n U s l a r - G l e i c h e n (Geschicht e de r Grafe n vo n Winzenburg , 
1895, S . 287 ) irrt , wen n e r di e Winzenbur g al s in  fast  unwegsamer  Gegend  gelegen 
und abseit s wichtige r Straße n bezeichnet . Da s frühmittelalterlich e Wegene t z mie d 
die Flußniederunge n un d bevorzugt e höhe r ge legen e Strecken . Dahe r verlie f de r 
alte Königswe g nich t i m Leinetal . 

2 8 1 G r a f f , wi e Anm . 69 , S . 132 . G o e t t i n g , wi e Anm . 39 , S . 270 . 

12* 
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Eine beachtenswert e Parallel e weis t Alfel d auf . De r Or t is t offensichtlic h 
aus eine r bischöfliche n Villikatio n hervorgegangen . I m Jahr e 12 1 4 erschein t 
unter de n Zeuge n eine r Bischofsurkund e ei n Johannes  villicus  episcopi  de 
AUelde**2. Da s Dor f Alfel d begegne t un s erstmal s i n eine m Rechenschafts -
bericht de s Bischof s Siegfrie d vo n Hildeshei m (1216-21 ) au s de m Jahr e 1221 : 
Der Bischo f bekundet : villam  Alvelde  cum  iure  et  integritate,  qua  eam 
invenimusr servavimus  liberam  nostro  successori 2**. Ma n hat i n de r Betonun g 
der freiheitliche n Rechtsgestaltun g di e Andeutun g eine r Ubergangsphas e z u 
einem städtische n Gemeinwese n sehe n w o l l e n 2 6 4 . Tatsächlic h deute t di e 
Bezeichnung „villa " au f ein e dörflich e Siedlung , ju s un d liberta s sin d nich t 
als Kennzeiche n beginnende r städtische r Freiheit , sonder n alte r Königsfreihei t 
zu verstehen , hinte r de r „vill a libera " verbirg t sic h wahrscheinlic h ei n Frei -
ding, i n desse n Nachbarschaf t de r Bischo f di e Hägerding e Langenholze n un d 
„Altes Dorf " angeleg t hat . Ers t i m Jahr e 125 8 ga b e s ein e Stad t mi t eigene m 
Siegel, dere n Einwohne r sic h „burgenses" , Bürge r nenne n un d dere n Ra t 
1297 zuers t erwähn t w i r d 8 6 5 . Wahrscheinlic h mi t de r Stad t ha t de r Bischo f 
eine Bur g begründet , welch e di e westlich e Verteidigungslini e seine s Territo -
riums a n eine r wichtigen Straßenkreuzun g stärke n sollte . 

Ein weitere s Beispie l fü r di e Verbindun g vo n Frei - un d Hägerdin g is t Vol -
kersheim, da s wahrscheinlic h zusamme n mi t ander n Freigerichte n (z . B . 
Hachum, Bockenem , Bornum , Gr . Rhüden ) de r Pfal z Königsdahlu m al s Grund -
herrschaft zuzuordne n ist . Au f de m Thi e i n Volkershei m hielte n di e vo n 
Cramm al s „überfiele " jährlic h ei n Freien - un d Hägergericht , de m Lände -
reien mi t de r Qualitä t de s Häger - un d Freienlande s au f de m sogenannte n 
„großen un d kleine n Crammenhagen" , eine r Flu r au f de r Grenz e zu m be -
nachbarten stifthildesheimische n Territorium , zu m Tei l auc h jenseit s de r 
Grenze angehört e 2 6 6 . Allerding s la g da s Freilan d nich t ausschließlic h i m 
Crammenhagen, sonder n auc h i m „große n Felde" . Da s Freiengerich t wir d 
1479 zuers t erwähnt 2 6 7 . Di e Besitze r wohnte n verstreu t teil s i n Volkers -
heim un d Schlewecke , teil s auc h i m Stift . Al s Richte r fungiert e ei n Freigräfe , 
auch Gogräf e genannt . Frei e un d Häge r brachte n ihr e Anliege n au f de m glei -
chen vo n Crammsche n Gerich t vor , doc h unterschiede n sic h beid e Siedler -
gruppen dadurch , da ß di e Häge r di e Köhrku h entrichte n mußte n un d vo n 
beiden Gruppe n unterschiedlich e Zinsleistunge n geforder t wurde n 2 6 8 . Da s 

2«2 UB Höchst. Hild . Bd . 1 Nr . 631 S . 604. 
28» UB Höchst. Hild . Bd. 1 Nr . 763 S . 715. 
264 w . H e i n z e , Geschicht e de r Stad t Alfeld , 1894 , S . 47 . Ohn e selbständig e Auf -

fassung hierz u M a r t h a S c a l e , Gesch . d . Stad t Alfel d (Leine ) i n neue r Sicht , 
1973, S . 11 . 

2«ß UB Höchst. Hild . Bd. 2 Nr . 1090. 
2M St A Wolfenbüttel , 2  Al t 3810. 
267 p  e t  k e ,  wie Anm. 42 , S. 449 . 
« 8 St A Wolfenbüttel , 2  Al t 381 0 S . 107: Vo m Hägerlan d 1  d , 1  Huhn , 2  Eie r pr o Mor -

gen, vom Freienland 2  d Erbenzins un d 8 Mariengroschen al s Zeche. 
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Auffallende i n Volkershei m is t di e eng e räumlich e un d organisatorisch e Ver -
zahnung vo n Freien - un d Hägergerichtsbarkeit . De r Nam e „Crammenhagen" , 
den Herman n Kleina u fü r ein e Wüstungsbezeichnun g hält , deute t au f ein e 
Gründung de s Hägergericht s durc h di e Famili e vo n Cram m hin . E s is t mög -
lich, da ß de r Crammenhage n mi t de m umfangreiche n Eigengu t de r vo n 
Cramm i n Volkershei m zusammenhängt , da s 129 9 urkundlic h erwähn t 
wird 2 6 9 . Außerde m ware n di e Grafe n vo n Wohldenber g i n Volkershei m be -
gütert. Di e Gründun g eine s Hagen s durc h ein e Ministerialenfamili e au s eige -
ner Initiativ e is t weni g wahrscheinlich , si e wär e zumindes t seh r ungewöhn -
lich. Ic h nehm e dahe r an , da ß di e vo n Cram m al s bischöflich-hildesheimisch e 
Ministerialen i m Auftrag e de s Bischof s täti g geworde n sind . Natürlic h is t 
eine Mitwirkun g de r Grafe n vo n Wohldenber g nich t auszuschließen , au f 
jeden Fal l ihr e Zustimmun g wahrscheinlich . 

Ein landesherrliche r Siedlungsausba u durc h di e Anlag e vo n Hägersied -
lungen läß t sic h u m de n Bischofsho f Niensted t i n de r Nordosteck e de s Amte s 
Winzenburg, de r sogenannte n Niederbörde , feststellen . I n Nienstedt , da s 
1 174 erstmal s al s Aufenthaltsort , 121 0 al s „domu s nostra " de s Bischof s be -
zeugt is t 2 7 ° , befan d sic h Hägerlan d -  ca . zeh n Stelle n zahlte n 158 5 Häger -
zins -  sowi e ei n bereit s 1 3 1 7 wüste r Hage n (indag o desert a prop e Nienstede) , 
der zu m bischöfliche n Tafelgu t gehörte . De m Nienstedte r Hagenkomple x is t 
Hägerland zuzurechne n i n +  Abbensen , da s späte r vo n Eberholze n au s be -
baut wurd e un d u . a. zu r dortige n Pfarr e gehörte , sowi e i n Eitzum , Hönz e 
und Sibbesse; e s läß t sic h bis zu m Jahre 180 5 nachweisen 2 7 1 . 

Auch i n da s späte r Gandersheime r Territoriu m ha t di e Siedlungspoliti k 
des Bischof s vo n Hildeshei m ode r seine s Lehnsmannes , de s Grafe n vo n 
Winzenburg, hinübergriffen . Au f da s Adenstedte r Freidin g gehörende s Frei -
gut (meis t einzeln e Höfe ) ga b e s i n Ackenhausen , Brunshausen , Gremsheim , 
Billerbeck un d Olxhei m sei t alters . Vo n hildesheimische r Seit e wurd e dar -
über hinau s be i Dankelshei m de r 4 - Klingenhagen angesiedelt , desse n Ein -
wohner späte r nac h Dankelshei m zogen . 152 4 entrichtete n sech s Kothöf e 
in Dankelshei m Hägerzins , Bed e un d di e Köhrku h nac h Winzenbur g 2 7 2 . Auc h 
aus Delligsen , eine m bereit s i m 9 . Jahrhundert bezeugte n Or t mi t eigene m 
Freigericht un d sei t de m 16 . Jahrhundert au f da s Naense r Freidin g gehören -
dem Freigut , bezo g da s Am t Winzenbur g 1523/2 4 Hägerzins . I n jüngere n 
Quellen tauch t dies e Zinsleistun g nich t meh r auf , jedoc h nenne n di e Erb -
register au s de n Jahre n 1567- 17 1 5 Hägergu t i m Or t 2 7 3. Be i Delligse n wir d ein e 
Wüstung Ravenshage n erwähn t m . De r Delligse r Hägerbesit z dürft e mi t de m 

se» GOV Braunschweig , Art . Volkersheim §  4 a, 
270 U B Höchst . Hild. Bd . 1  Nr . 36 7 un d 641 . 
271 w . H  a r t m a n n in : Unser e Heimat . Da s Lan d zwische n Hildesheime r Wal d un d 

Ith, ed . W . B a r n e r , 1931 , S . 282 . 
272 GO V Braunschweig , Art . Dankelsheim . 
278 HSt A Hannover , Cal . Br . 10 , 3  n  1 . 
274 GO V Braunschwei g 44 6 Delligsen . 
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Ackenhäuser Holz , de m nördliche n Tei l de s Hilse s zusammenhängen . E s gal t 
im 16 . Jahrhundert al s alte s Zubehö r de s hildesheimische n Amte s Winzen -
burg, da s dari n Forst- , Jagd - un d Waldzin s besaß , währen d da s braunschwei -
gische Am t Green e di e landesherrlich e Obrigkei t ausübte . Hierbe i wir d e s sic h 
um de n Res t eine s Forstbann s handeln , de n di e Hildesheime r Kirch e fü r ei n 
Waldgebiet westlic h de r Lein e 106 2 vo n Heinric h IV . erhiel t 2 7 5 . A m Hage n 
von Delligse n wir d de r Zusammenhan g vo n Forstban n un d Hagensiedlun g 
deutlich erkennbar , au f de n ich noch eingehen werde . 

Die ursprüngliche n Herrschaftsverhältniss e lasse n sic h wege n de s Auf -
stiegs de r Edelherre n vo n Delligse n bzw . Hohenbüche n (ursprünglic h Hildes -
heimer Amtsträger? ) sowi e de s Übergang s diese s Gebiete s a n di e Edelherre n 
von Hombur g kau m noc h rekonstruieren . Offenba r ha t Delligse n eine m 
größeren Reichsgutkomple x angehört , de m Freiengu t i n Varrigsen , Ammen -
sen, Naensen , Stroit , Wenzen , Green e un d Brunse n zuzurechne n is t un d de r 
möglicherweise mi t de m erwähnte n Forstban n zusammenhängt , abe r nu r z u 
einem kleine n Tei l dauern d i n de n Besit z de r Bischöf e vo n Hildeshei m ge -
langt ist . Ein e Sonderstellun g nah m da s bereit s i m 9 . Jahrhundert nachweis -
bare Kaierd e ein , i n de m Hildesheime r Besit z -  de r Hauptzehn t wa r de m 
Hildesheimer Domkapite l z u entrichte n -  un d Hägergut , desse n Zehn t an -
scheinend zeitweili g de m Stif t Gandershei m gehörte , abe r kei n Freigu t anzu -
treffen war . Kaierde , vo n de m große n Waldgebie t de s Hil s umschlosse n un d 
Delligsen benachbart , dürft e abe r ebens o wi e di e ander n aufgeführte n Ort e 
eine seh r früh e Rodun g sei n 2 7 6 . 

Im westlichere n Weserberglan d trit t de r Zusammenhan g vo n Reichsgu t 
und bischöfliche r Hägersiedlun g wenige r deutlic h i n Erscheinung , sehe n wi r 
einmal vo n de m bereit s angesprochene n Forstban n a b 2 7 7 . Wichtige r fü r di e 
von Bischo f Ud o initiiert e Hägersiedlun g i n Eschershause n wa r de r vor -
herige Erwer b eine r Grundherrschaft , eine r Villikation , a n de r sic h di e Ro -
dung anschließe n konnte . Da s entsprac h durchau s de n Grundsätze n bischöf -
lichen Landesausbaus . S o heb t di e Vit a Bernward i rühmen d hervor , da ß 
Bischof Bernwar d dreißi g un d meh r Villikatione n (triginta  vel  plures  praeci-
puos curtiles  cum  Htorum  ac  colonorum  familiis  —  3 0 un d meh r groß e Höf e 
mit de n Familie n de r Lite n un d Kolonen ) gekauf t sowi e Streubesit z i n Ge -
stalt vo n ach t bi s zeh n Hufe n j e Or t (i n aliis  innumerabslibus  Joels  decem 

«75 Zu m Ackenhäuse r Holz : GO V Braunschwei g Nr . 7 ; S c h n a t h , wi e Anm . 58 , 
S. 4 3 f. ; zu m Forstban n vo n 1062 : U B Höchst . Hild . Bd. 1  Nr . 103 . 

2 7 6 Fü r all e Einzelheite n s . di e Artike l i m GO V Braunschweig . -  Z u Delligse n al s 
Siedlung vo n Königsfreie n un d de n Herre n vo n Delligse n al s Lehnsleute n de s 
Klosters Corve y s . Artike l Delligse n vo n G o e t t i n g i m Handb . d . hist . Stätte n 
Bd. 2  Niedersachse n un d Bremen . Di e Anlag e de r Hägersiedlun g dürft e au f di e 
Bischöfe vo n Hildesheim , nich t au f da s Kloste r Corve y zurückzuführe n sein . 

277 Möglicherweis e geh t di e eversteinsch e Bur g Ohse n au f eine n Königsho f zurück . -
Im Jahr e 100 4 erschein t di e vill a Ohse n al s Ausstellungsor t eine r Köndgsurkund e 
(H. B  e r n e r ,  Amt Ohsen , 1954 , S . 7). 
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mansos vel  octo)  seine r Kirch e übertrage n hab e 2 7 8 . Danebe n werde n natür -
lich Schenkunge n bedeutende r Grundherre n de n Besit z de r Kirch e vergrößer t 
haben. Au f eine m diese r Weg e -  vermutlic h vo r alle m de m erste n -  suchte n 
die Bischöf e da s Kirchengu t auc h i m Westtei l ihre r Diözes e währen d de s 
1 1 . Jahrhundert s z u mehren , un d da s anscheinen d i n offene r Konkurren z mi t 
den dor t begüterte n Grafe n vo n Northei m un d de n Bischöfe n vo n Minden . 
Dieses nac h Weste n gerichtet e Expansionsstrebe n erklär t -  wen n auc h siche r 
nicht allei n -  di e Politi k de r Bischöf e i n de n große n Auseinandersetzunge n 
des 1 1 . Jahrhunderts : da s vorsichtig e Laviere n zwische n de m Kaise r un d de r 
Opposition eine s Ott o vo n Northeim , be i de m abe r letztlic h ei n ehe r kaiser -
freundliches Verhalte n überwog . Auc h di e obe n ausführlic h beschrieben e 
Grundherrschaft Esperd e kan n al s Beispie l diese r bischöfliche n Grunderwerbs -
politik gelten . 

Dem Erwer b vo n Forstbanne n is t ein e doppelt e Bedeutun g beizumessen : 
Forstbanne konnte n di e Territorialisierun g de r Herrschaf t förder n -  e s han -
delt sic h u m eine s de r früheste n flächenbezogene n Hoheitsrecht e -  un d di e 
Anlage vo n Rodungssiedlunge n begünstigen . Mi t Rech t ha t G , Enge l be i de r 
Untersuchung de r „Herrschaftskomponent e de r Rodung " darau f hingewiesen , 
daß jed e Rodun g i m eremu s nu r vo m Inhabe r de s Forstbanne s gestatte t 
werden konnt e 2 7 9 . Si e schmälert e j a sein e Jagdrecht e -  Holzrecht e spiele n 
in diese r frühe n Zei t noc h kein e Rolle . Auc h wen n längs t nich t all e Häger -
siedlungen i m eremus , sonder n -  wi e da s Beispie l Eschershause n zeig t -  i m 
Allmendbereich eine r bestehende n Siedlun g angeleg t wurden , s o erleichtert e 
doch de r Besit z de s Forstbanns , de r woh l meis t mi t de m Allmenderega l ver -
bunden war , di e Rodungsmaßnahme n sehr . 

Forstbannrechte treffe n wi r i m Besit z de r Bischöf e vo n Minden , Paderbor n 
und Osnabrüc k an . Fün f königlich e Forstbannverleihunge n au s de m 10 . un d 
1 1 . Jahrhundert , di e sic h nu r teilweis e genaue r lokalisiere n lassen , sicherte n 
den Bischöfe n vo n Hildeshei m i n weite n Teile n ihre r Diözes e zwische n Wese r 
und Innerst e di e Forsthohei t 2 8 0 . Fü r di e Hagensiedlun g wa r vo r alle m di e 
bereits kur z gestreift e Schenkun g vo n 106 2 wichtig , d a si e unmittelba r dere n 
Kerngebiet betraf . Heinric h IV . überlie ß damal s de r Hildesheime r Kirch e 
einen Wal d mi t seine m Ban n i n eine m Gebie t westlic h de r Lein e zwische n 
Gronau ( + Lede ) un d Greene , desse n Westgrenz e au f de r Lini e Coppen -
brügge-Bessinghausen-Eschershausen-Golmbach-Mackensen-Lüthorst verlie f 
und dami t nich t nu r di e Hildesheime r Besitzunge n Eschershause n un d Esperde , 
sondern auc h da s de m Northeime r gehörend e Stadtoldendor f umfaßte . Z u die -

2 7 8 Vit a Bernwardi , in : Lebensbeschreibunge n einige r Bischöf e d . 10.-12 . Jahrhunderts , 
ed. H a t t o K  a  11 f  e 1 z ,  1973 , Kap . 8  S. 286-287 . 

279 G . E n g e l , wi e Anm . 7 , S . 9-11 , 37 , 43 . 
280 übe r di e Forstbann e de r Bischöf e vo n Minden , Paderbor n un d Osnabrüc k G . E n -

g e l , wi e Anm . 7 , S . 43 ; Forstban n de s Bischof s vo n Hildesheim : K l e w i t z , wi e 
Anm. 40 , S . 2 7 un d O . M ü l l e r , wi e Anm . 256 , S . 6 9 ff.; Allmendrega l s . Mülle r 
S. 73 . 
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sem au f königliche n Befeh l errichtete n Forstbann , de r i n erste r Lini e di e Jagd -
rechte de s Bischof s schützte , gabe n di e i n seine m Bereic h bereit s Begüterten , 
deren Recht e tangier t wurden , ihr e Zustimmung : Ott o vo n Northeim , di e 
Bischöfe vo n Minde n un d Paderborn , de r Ab t vo n Corve y un d di e Äbtissi n 
von Gandersheim 2 8 1 . 

Trotz de s Forstregal s un d de s Erwerb s vo n Grundherrschafte n is t de n Hil -
desheimer Bischöfe n di e Erringun g de r Territorialhohei t i m Westtei l ihre r 
Diözese nich t gelungen . Den n e s fehlt e daz u al s dritt e wesentlich e Kompo -
nente da s politisch-militärisch e Durchsetzungsvermöge n i n diese m Raum . 
Zielstrebig hatte n di e Bischöf e i m 1 1 . Jahrhunder t nac h de m Aussterbe n de r 
Northeimer versucht , di e Hombur g be i Stadtoldendor f mi t de n dazugehö -
renden GrundherTschafte n i n di e Han d z u bekommen , ware n abe r zunächs t 
an Heinric h de m Löwe n gescheitert . Ers t nac h seine m Stur z erhielte n si e di e 
Burg 1 18 1 al s rechtmäßige n Besit z zuerkannt , konnte n abe r di e Lehnsherx -
schaft übe r Bur g un d Herrschaf t Hombur g i m 13 . un d 14 . Jahrhundert kau m 
wirkungsvoll behaupten* 8 2 . Di e Edelherre n vo n Homburg , dere n Stammvate r 
Berthold nac h eine r ansprechende n Vermutun g Rustenbach s al s Hägervog t 
von Eschershause n i n bischöfliche m Diens t gestande n hat , erwiese n sic h nich t 
als getreu e Lehnsleute 2 8*. Liebe r baute n si e di e Selbständigkei t ihre r Herr -
schaft aus . 

Auch da s Reichsstif t Gandershei m ha t sein e Grundherrschafte n durc h di e 
Anlage vo n Hägersiedlunge n z u erweiter n gewußt . E s sin d d a z u nennen : 
der Heberhage n 2  k m nördlic h vo n Hachenhausen , de r währen d de r Hildes -
heimer Stiftsfehd e wüs t geworde n ist , de r ebenfall s wüst e Heckenbeckshage n 
sowie Hagengu t be i Beulshausen . De r umfangreichst e unte r de n erwähnte n 
Siedlungen wa r de r Heberhagen : ein e geschlossen e Hagensiedlun g 
von 2 5 Hufe n a m Rand e de r Heberbörd e un d a m Fu ß de s Heber s noc h 
im Kernbereic h de s Stiftsgebiete s gelege n un d a m Anfan g de s 14 . Jahrhun -
derts zuers t bezeug t 2 8 4 . Di e Einwohne r hielte n i n ihre m Dor f vo r seine r Zer -
störung ei n eigene s Hägergerich t unte r Vorsit z eine s Hebergrafe n ab , da s 
für di e Erbenzinsgüte r de r Häge r zuständ g wa r un d vo n de m a n da s Am t 
Gandersheim appellier t werde n konnte . O b e s ein e nieder e Strafgerichtsbar -
keit besesse n hat , bedar f de r Untersuchung , Nac h de r Zerstörun g de s Dorfe s 
lebte da s Gerich t al s „Hebergericht " (nich t al s Meierding , wi e Kleina u 
meint) for t un d blie b fü r di e Güte r de r nu n i n de n benachbarte n Dörfer n 
Hachenhausen, Seboldshausen , Wolperod e un d Wrescherod e wohnende n 
Häger zuständig . 

Der Heckenbeckshage n la g i n de r Flu r de s Dorfe s Heckenbeck , eine r meh r 
am Rand e de s Gandersheime r Territorium s gelegene n Siedlun g mi t Besit z 

2 8 1 K l e w i t z , wi e Anm . 40 , S. 27 ; M ü l l e r , wi e Anm . 256 , S . 6 9 ff . 
^ S c h n a t h , wi e Anm . 58 , S . 20. 

R u s t e n b a c h , wi e Anm . 60, S. 569 . 
* M G o e t t i n g , wi e Anm , 39 , S , 285 . 
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verschiedener Grundherren , darunte r auc h de s Stiftes . De r Hage n erschein t 
1280 al s Indago,  que  dicitur  Nienhagen  apud  Hekenbeke.  Da s Stif t besa ß 
hier 1 6 Hägerhufen , di e zu m Tafelgu t de r Äbtissi n gehörten . I n de m bereit s 
im Leineta l gelegene n Dor f Beulshause n besa ß da s Stif t i n de r zweite n 
Hälfte de s 14 . Jahrhunderts ein e klein e Villikation , bestehen d au s eine m 
Allod vo n vie r Hufe n un d siebe n Litenhufen ; dies e erweitert e e s durc h ein e 
Hägersiedlung. Zusammenfassen d läß t sic h sagen , da ß e s sic h be i de m Häger -
gut de s Stifte s Gandershei m u m relati v spät e Ausbausiedlunge n handel t 
(wahrscheinlich 12 . un d 13 . Jahrhundert), di e i n de r Nachbarschaf t vo n alte n 
Dörfern angeleg t worde n sin d 2 8 5 . 

Ein weitere s Hägergerich t i m Stif t Gandershei m unterhielte n di e Herre n 
von Oldershausen . E s wir d 147 3 erwähn t un d tagt e i n de r Stad t Gandersheim . 
Die Häge r wohnte n i n de n Dörfer n Heckenbeck , Beulshausen , Kreiense n u . a. , 
Bentierode, Haierhausen , Orxhausen , Dankelshei m un d Seboldshause n sowi e 
vor Gandersheim . Da s Hägergu t bestan d jeweil s nu r au s wenige n Morge n 
oder ga r nu r eine m Vorling . Da s Oldershausensch e Hägergu t la g zu m Tei l i n 
den gleiche n Dorfflure n wi e da s de s Stifte s ode r de s Amte s Winzenburg . E s is t 
daher nich t auszuschließen , da ß fü r dies e Hage n da s Stif t un d di e Bischöf e 
von Hildeshei m verantwortlic h waren . Angesicht s de s relati v geringe n Um -
fangs de r Rodunge n lieg t ei n selbständige s Vorgehe n de r Herre n vo n Olders -
hausen ebenfall s i m Bereich de s Möglichen 2 8 6 . 

Die a m Rand e unsere s Untersuchungsgebiete s i m Eichsfel d anzutreffende n 
Hagenorte könne n nu r kur z gestreif t werden . Wi e da s Stif t Gandershei m 
in seine r au s liudolfingische r Besitzausstattun g stammende n Mar k Ganders -
heim, s o fördert e i n de r Mar k Duderstad t da s Stif t Quedlinbur g Rodun g un d 
Siedlungsausbau. I m Jahr e 97 4 hatt e Ott o I L de m Stif t Quedlinbur g di e Mar k 
Duderstadt geschenkt . Vermutlic h i m 12 . Jahrhundert began n e s i n de r rela -

2 8 f t Einzelheite n s . di e entsprechende n Artike l i m GO V Braunschweig . 
Die noc h vorhandene n Gerichtsakte n sowi e di e Hägergerichtsprotokoll e 1639-1710 , 
1716-1792 (HSt A Hannover , Dep . 31 , Akten , Cap . XXV I Nr . 4  a) lasse n di e Zer -
splitterung un d Geringfügigkei t de s Einzelbesitze s (Nr . 4  a Bd . 2 Protokol l 1639-171 0 
S. 5-8 : größte r Einzelbesit z 4  Morge n l 1/* Vorling i n Seboldshausen) , Rech t un d 
Gerichtsverfassung erkennen . Dies e weis t viel e Gemeinsamkeite n mi t ander n 
Hägergerichten auf . Di e Häger , di e be i Erwer b vo n Hägergu t eine n Treuei d 
leisten mußten , nannt e ma n Gerichtserben . Zu m Gerich t gehört e auc h ein e Ge -
richtsholzung, di e de r Gerichtsknech t z u betreue n hatte . Di e Herre n vo n Olders -
hausen, dene n di e Erbe n di e Hohei t de s Gericht s bestätigten , erwählte n de n 
Gerichtshalter (Grafen) . E s ga b ein e begrenzt e Strafgewalt , z.B . bei m Abpflüge n 
fremder Äcke r ode r Klage n vo r de m Am t (Geld - un d Bierbußen) . Beisitzer , Proku -
rator, Schöffe n un d Urteilsträge r werde n genannt . Angeblic h wurd e da s Gerich t 
„Henisches" ode r Hägergerich t nac h de m Flurname n „Henische " ode r Hägerrecke , 
wo Seboldshause r un d Heckenbecke r Häge r Besit z hatten , genannt . Ube r de n 
Gerichtsfrieden hie ß es : Des  Gerichts  respect  währet  solange,  als  desselben  hier 
getrunken und  handlung  gepflogen  wird  (Protokol l S . 250) . -  Vgl . GO V Braun -
schweig 66 4 Gandershei m § 2 d ; [ K l i n c k h a r d t ] , Anlage n z . d . Geschicht e de s 
adeligen Geschlecht s vo n Oldershausen , o . O., o . J ., S . 224-232 . 
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tiv dich t besiedelte n „Goldene n Mark " mi t de r Anlag e vo n Hagen . Ei n u m 
1420 entstandene s Güterverzeichni s de s Stifte s nenn t vie r späte r wiede r wüst -
gewordene Hage n i n de r Näh e Duderstadts : Herbigshagen , Hermannshagen , 
Golchshagen un d Rollshagen . Bereit s 1 19 1 wir d di e Witw e de s Grafe n Erns t 
von Tonn a al s Besitzeri n vo n Hägergu t i n Hermannshage n un d Berengers -
hagen genannt . Möglicherweis e handel t e s sic h hie r u m ursprünglic h Quedlin -
burger Besitz . Di e -hagen-Ort e i m Eichsfel d trage n of t de n Charakte r vo n 
Straßendörfern (nich t abe r vo n Waldhufendörfern) . Hägerrech t un d Häger -
gerichte sind i m Eichsfeld nich t überliefert 2 8 7 . 

Der Erzbischo f vo n Main z besa ß i n Geisma r be i Göttinge n nebe n umfang -
reichem Lehnsbesit z ein e Villikatio n vo n größere m Ausmaß . Si e bestan d 
aus eine m 119 0 erstmal s bezeugte n Hauptho f un d eine r größere n Anzah l vo n 
Latenhufen, dere n Einkünft e ein e Heberoll e vo n 1248/4 9 festhält . Dies e 
Grundherrschaft ha t de r Erzbischo f wahrscheinlic h i m 12 . Jahrhundert durc h 
die Anlag e eine r Hägersiedlun g erweitert , de r e r woh l au s de r Geismare r 
Holzmark herausgeschnittene s Rodungslan d zwische n Geisma r un d Diemar -
den zuwies . Zweifello s ha t de r Erzbischo f fü r di e Mar k vo n Geisma r da s Forst -
und Allmenderega l besesse n 2 8 8 . Auc h hie r begegne t un s di e au s Eschershau -
sen, Stadtoldendor f un d Alfel d bekannt e Nachbarschaf t vo n bestehende r 
Villikation un d Neusiedlung . Zwische n 120 1 un d 120 7 schenkt e Erzbischo f 
Siegfried di e Rodungssiedlun g a n da s Kloste r Reinhausen , da s seinerseit s i m 
benachbarten Diemarde n ein e klein e Villikatio n besa ß (ei n Vorwer k vo n dre i 
Hufen, sech s Litenhufen , Mühl e un d Wald) , z u dere n Abrundun g de r Hage n 
dienen konnte 2 8 9 . Nachde m di e Hägersiedlun g wüs t geworde n war , tagt e da s 
Hägergericht i n Geismar , wohi n di e Mehrzah l de r Einwohne r offenba r gezo -
gen war , unte r de m Richte r (Schultheiß ) de s Dorfgerichtes . Diese r wa r ver -
mutlich mi t de m Villicu s de r Geismare r Villikatio n identisch . Ein e eigen e 
Niedergerichtsbarkeit unte r eine m eigene n Hägervogt , wi e si e i n Eschers -
hausen ode r Langenholze n bestand , ha t -  fall s e s si e i n de r Anfangszei t 
gegeben habe n sollt e - keinerle i Spure n hinterlasse n 2 W > . 

Zusammenfassend kan n ma n feststellen , da ß i m südliche n Niedersachse n al s 
Träger de r Hagensiedlunge n i n erste r Lini e kleiner e ode r mittler e Dynaste n 
und i n erhebliche m Umfan g geistlich e Institutione n wi e di e Bischöf e un d be -
deutendere Stifte r hervorgetrete n sind . Di e Weife n habe n sic h offenba r nu r 

L. v . W i n t z i n g e r o d a - K n o r r , Di e Wüstunge n de s Eichsfeldes , 1903 , Nr.20 7 
Golchhagen, Nr . 25 2 Herbigshagen , Nr . 25 4 Hermannshagen , Nr . 40 7 Rollshagen . -
Vgl. auc h G . E n g e l , wi e Anm . 7 , S . 36 . -  Auc h da s Stif t Hilwartshause n ha t 
möglicherweise Hagensiedlunge n angelegt . 131 7 werde n i n seine m Besit z di e spä -
ter wüste n Ort e Godenhage n un d Borstveldeshage n genann t (HSt A Hannover , Cal . 
Or. 10 0 Hilwartshausen Nr . 117) . 

«»s über da s Forstrega l s . T  ü t k e n , wie Anm . 3 , S . 217 . 
*89 Di e Urkunde n Heinrich s d . Löwen, ed . K . J o r d a n , 1941 , Nr . 7 8 S . 11 3 (1168) . 
» • T ü t k e n , wi e Anm . 3 , S . 119 , 179 , 19 9 (Gerichtsbarkei t de r Schulzen) ; F . E n g e l , 

wie Anm . 60 , S . 13-17 . 
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wenig u m dies e For m de s innere n Landesausbau s gekümmert . S o werde n i m 
Lehnsregister Herzo g Otto s vo n 131 8 nu r wenig e Hage n al s herzogliche r 
Besitz aufgeführt : Blankenhagen , Löwenhagen , Northagen , Scerteshagen , 
Scorfhagen, Wedegehagen , Lichtenhagen 2 9 1 , übe r di e tatsächliche n Gründe r 
ist dami t noc h nicht s ausgesagt . Nac h eine r späte n Nachrich t sol l z . B. Lichten -
hagen ein e Gründun g de r Grafe n vo n Everstei n s e i n 2 9 2 . I n Lichtenhage n 
bestand ei n Ober - un d Untergerich t al s weifische s Lehe n a n di e Eichsfelde r 
Adelsfamilie vo n Bülzinglöwen . O b e s sic h au s eine m Hägergerich t ent -
wickelt ha t ode r o b e s sic h u m eine s de r zahlreiche n grundherrliche n Dorf -
gerichte ohn e besonder e au f Rodungsfreihei t deutend e Merkmal e handelte , 
bedarf noc h de r Untersuchung , 

6. Hage n und Stadt 

Ein Sonderproble m de r Hägersiedlun g sin d di e Parallele n zwische n Häger -
recht un d Stadtrech t oder , siedlungsgeschichtlic h gesprochen , zwische n Ro -
dungssiedlung un d Stadtgründung . Kar l A . Kroeschel l ha t Beobachtunge n 
K. S . Baders i m süddeutsche n Rau m folgen d di e Gemeinsamkeite n zwische n 
Häger- un d Stadtgemeind e herausgestellt , is t dabe i abe r au f nachhaltige n 
Widerstand gestoße n 2 9 S . Kroeschel l ha t al s wesentlichste  Gemeinsamkeit  der 
Gründungsstadt mit  dem  Rodungsdorf  di e Entstehun g eine s besonderen , vo m 
Umlande sic h abhebende n Rechtsbezirk s mi t eine r Gerichtsgemeinde , di e ih r 
Recht selbs t fortbilde n kann , hervorgehoben 2 9 4 . Die s triff t siche r zu ; doc h 

H. S u d e n d o r f , U B Bd . 1  Nr . 303. -  139 7 schenkt e Herzo g Ott o de r Einäugig e 
Lehnware un d all e sein e Recht e a m Dor f 4 - Schorfhage n (mi t Vogte i un d Gericht ) 
dem Kloste r Hilwartshause n (HSt A Hannover , Cal . Or . 10 0 Hilwartshause n Nr . 181) . 

2 9 2 H . L ü c k e , Streitig e Ortschafte n a n de r eichsfeldisch-hannoversche n Grenz e 
(Sonderdruck au s Unse r Eichsfel d 1924-1931) , S . 45-46 , 87 . Di e Mehrzah l de r An -
gaben beruh t au f eine r Handschrift , di e i m 2 . Weltkrieg i m Hauptstaatsarchi v ver -
brannt ist . 

2 9 3 K  r  o e s  c h e 1 1, Rodungssiedlun g u . Stadtgründung . In : B1I . f . dt . Landesgesoh . 
91. Jg., S . 53-73. -  Dagegen : F . E n g e l , Ga b e s ei n städtische s Hagenrech t i n 
Niedersachsen? In : Nieders , Jb . Bd . 27, 1955 , S . 220-228. -  K . K r o e s c h e l l , 
Noch einma l da s städtisch e Hagenrech t i n Niedersachsen . In : Nieders . Jb . Bd . 28, 
1956, S . 246-251 . -  F . E n g e l , Hagenname , Hagenrech t un d Hagenhufen . Ein e 
Entgegnung, a.a.O . S . 252-260 . -  G . E n g e l , wi e Anm . 7, S . 33 bezieh t de n Braun -
schweiger Hage n i n sein e Darstellun g al s „städtischen " Hage n mi t ein , ohn e di e 
rechtlichen Unterschied e zwische n städtische m un d ländliche m Siedlungsausba u z u 
berücksichtigen. 

2 9 4 K r o e s c h e l l , wi e Anm . 293, S . 55. Kroeschel l greif t hie r eine n Gedanke n Kar l S . 
Baders auf , de r bereit s 194 3 au f di e Parallele n vo n Stadtgründun g un d Ansetzun g 
von Freibauer n i m Neusiedellan d hingewiese n hatte , wi e Anm . 28 , S . 124-125 . Kri -
tisch z u Kroeschell s Auffassun g jetz t E d i t h E n n e n , Di e europ . Stad t d . Mittel -
alters, 1972 , S . 1 1 1 - 1 1 2 . Auc h fü r di e kleine , of t au s de m Mittelpunk t eine r Villika -
tion herausgewachsen e Landstad t bedeutet e de r Ubergan g vo n eine r Landgemeind e 
mit Villiku s un d Mederdingsrech t zu r Stad t mi t Rat , Stadtrech t un d -gerich t ein e 
nicht unerheblich e Verfassungsänderung . 
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muß hervorgehobe n werden , da ß e s auc h älter e Hofverbänd e mi t relati v 
geschlossenen, au f ei n Dor f bezogene n Niedergerichtsbezirke n gegebe n hat , 
wie da s Beispie l Geisma r be i Göttinge n zeigt . Si e habe n al s Vorbilde r fü r 
die Hägergerichte gedient . 

Sucht ma n übe r ein e grundsätzlich e Parallelitä t hinau s vo m Hägerrech t 
auf di e Stadtverfassun g ausstrahlend e Einflüss e i m einzelnen , gerä t ma n i n 
mannigfache Schwierigkeiten . Auc h ha t Kroeschel l durc h sein e Argumentatio n 
Angriffsflächen geboten : E r ha t sic h au f Beispiel e gestütz t wi e Braunschwei g 
und Hildesheim , i n dene n de r Nam e Hage n ode r di e Bezeichnun g „indago " 
den einzige n Bewei s fü r ein e früher e Hägersiedlun g abgebe n mußten , abe r 
jegliche Hinweis e au f Hägerrech t un d -gerich t fehlten . Ei n Parallelfal l is t 
auch di e Neustad t ode r de r Hage n vo n Gandersheim , de r 142 1 zuers t er -
wähnt wird . Auc h hie r läß t sic h kei n Hägergerich t nachweisen , vo r da s städ -
tischer Besit z gehörte . Da s i n Gandershei m tagend e Hägergerich t de r Herre n 
von Oldershause n wa r ausschließlic h fü r Hägergu t au f de n Dörfer n zustän -
d i g 2 9 5 . Tatsächlic h biete n Name n ode r Bezeichnun g „Hagen " noc h kei n siche -
res Indi z fü r Hagenrech t un d Rodungssiedlung . S o dürfte n di e of t a m Rand e 
mittelalterlicher Städt e gelegene n „Hagen" , di e sic h i n Stadtteil - ode r 
Straßennamen erhalte n haben , a m eheste n mi t de r Bedeutun g Grenzhecke , 
Zaun, Palisad e i n Zusammenhan g stehen . Be i de n al s Hage n bezeichnete n 
Stadtvierteln handelt e e s sic h u m Stadterweiterungen , abe r ohn e ein e länd -
lichen Verhältnissen ähnlich e Rechts - und Verfassungsstruktur . 

Wenn ma n trot z alle r Unterschied e i m Hagenrech t ein e Quell e städtische r 
Selbstverwaltung sehe n möchte , sollt e ma n besonder e Aufmerksamkei t de n 
kleineren Städten , vo r alle m de n Ackerbürgerstädte n i n de n vo m Hagenrech t 
bevorzugten Gebiete n zuwenden . 

Die Entwicklun g zweie r Städte , i n dere n Näh e di e Grundherre n Häger -
siedlungen anlegten , Stadtoldendor f un d Alfeld , läß t erkennen , da ß di e alte n 
Villikationen un d nich t di e späte r i n ihre r Nachbarschaf t gegründete n Häger -
siedlungen z u Keimzelle n de r Städt e wurden . Di e Hagendörfe r wurde n wüst , 
ihre Einwohne r zoge n größtenteil s i n di e Stad t un d wurde n Bürger . Trotz -
dem bliebe n di e ehemalige n Hägergemeinde n al s Rechtsgemeinschafte n be -
stehen. Besonder s deutlic h trit t di e Sonderentwicklun g de r Hagendörfe r i n 
Stadtoldendorf entgegen . Zwa r stellt e de r Ra t de n Richte r de s Hägergerich -
tes, doc h bildet e e s mi t seine n 22 6 Morge n umfassende n Hagenflure n zwe i 
deutlich vo n de r übrige n Stadtflu r getrennt e Teile , dere n Grenze n i m Schnat -
gang imme r wiede r überprüf t wurde n 2 9 5 a . 

*»5 A . M ü h e , Geschicht e de r Stad t Ba d Gandersheim , 1950 , S . 25, -  S . obe n S . 185 . 
*wa Zu m Hägergerich t be i Stadtoldendor f s . St A Wolfenbüttel , 2  Al t 1413 7 (Regelun g 

der Gerichtsbarkei t durc h de n Reze ß vo n 1593 , Konfirmatio n vo n 1713) , 2  Al t 3895 , 
11 Al t Amelungsbor n 10 9 b (Beschreibun g de r Kloste r Amelungsbornsche n Häger -
güter vo r Stadtoldendorf : Statuta , Bestätigungen , Streitigkeite n mi t de m Am t 
Wickensen, Strei t mi t de r Stad t wege n de r Abgrenzun g de s Hägerlande s vo n de r 
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Ahnlich wi e i n Alfel d un d Stadtoldendor f dürft e di e Entwicklun g i n de m 
den Hägersiedlunge n Rühle , Kreipke , Buchenhage n un d Westerbra k benach -
barten Städtche n Bodenwerde r a n de r Wese r verlaufe n sein . Zwe i Häger -
gerichte lasse n sic h hie r bi s 1807 , de m Jah r de r Auflösung , nachweisen . 
Daneben bestan d abe r auc h da s Stadtgericht ; den n bereit s 128 7 hatte n di e 
Edelherren vo n Hombur g ei n Stadtrech t verliehen , da s zwa r di e verschie -
densten Seite n städtische n Leben s regelte , i n de m abe r keinerle i Parallele n 
zum Hagenrech t z u entdecke n sind . Di e beide n i n Bodenwerde r nachweisbare n 
Hägergerichte gehörte n i m 18 . Jahrhundert zwe i verschiedene n Adelsfamilien , 
den vo n Münchhause n un d de n vo n Wense , un d wurde n vo r alle m woh l nu r 
deshalb i n Bodenwerde r abgehalten , wei l di e Grundherre n dor t ansässi g 
waren. Besonder s wei t gestreu t ware n di e zu m vo n Wensesebe n Gerich t 
gehörenden Hägersiedlungen . Einig e Häge r saße n zwa r auc h i n Bodenwerder , 
die ander n stammte n jedoc h au s de n dre i benachbarte n Ämter n Polle , 
Wickensen un d Forst . Möglicherweis e hatt e de r Grundher r seine n ursprüng -
lich umfangreicheren , i m Lauf e de r Jahrhundert e zusammengeschmolzene n 
Hägerbesitz z u eine m Hägergerich t i n Bodenwerde r zusammengefaßt . Di e i n 
Bodenwerder ansässige n Häge r ware n offenba r au s zwe i Bodenwerde r be -
nachbarten, aufgegebene n Siedlunge n Ren e un d Berebor n i n di e Stad t gezo -
gen. Auc h i n Bodenwerder , eine m i m 10 . un d 1 1 . Jahrhunder t al s Werder , 
1146 al s vill a bezeichnete n Ort , umgebe n vo n mehrere n Hägersiedlunge n 
und durc h de n regelmäßige n Stadtgrundri ß al s planmäßig e Gründun g aus -
gewiesen, is t di e Stad t au s eine r Altsiedlung , nich t au s eine r Rodun g hervor -
gegangen m b . 

Weit stärke r vermischte n sic h di e Grenze n zwische n Stadt - un d Land -
gemeinde i n Spring e a m Deiste r südlic h Hannovers . De r Ort , bereit s i n de r 
Minden-Hildesheimer Grenzbeschreibun g au s de m 10 . Jahrhundert genannt , 

Feldmark de r Stadt) ; GO V Braunschweig , Art . Stadtoldendorf 2  d; R u s t e n b a c h , 
wie Anm . 60 , S . 574-575 ; Nieders . Städteatla s I . Abt., Di e Braunschw . Städte , bearb , 
v. P a u l J o n a s M e i e r , 21926 , Tex t S , 38-39 , Taf , XII I 24 , 25- , W i l h e l m 
R a u l s , Stadtoldendor f unte r de r Hombur g u . d . Kloste r Amelungsborn , 1974 , 
S. 52-53 . -  Vo n de m ebenfall s wüsten , wiede r z u Wal d gewordene n Quathage n be i 
Stadtoldendorf ha t sic h kein e Hägergemeind e erhalte n (vgl . St A Wolfenb. , 1 9 Al t 
215 S . 20) . -  Zu m Hägergerich t be i Alfel d s . I l l e m a n n , wi e Anm . 3 , S . 129-13 2 
(mit Auszüge n au s de m Hägerbuch) . Nebe n Stad t un d Bur g bestan d al s Häger -
siedlung da s sogenannt e alt e Dor f -  125 8 ausdrücklic h al s ,vill a vetus * bezeichne t -
bis i n da s 15 . Jahrhundert. Urkunde n au s de n Jahre n 1267 , 131 4 un d 138 3 bezeuge n 
bischöflichen Besit z i m alte n Dorf . Ein  au s de m Jahr e 157 3 stammende s Hägerrech t 
läßt erkennen , da ß da s Hägergu t i m inzwische n wüs t gewordene n alte n Dor f noc h 
6V2 Hufe n umfaßte , vo n dene n allerding s 2V 2 veruntreu t waren . Di e Oberhäger -
schaft wa r vo m Bischo f au f zwe i angesehen e Alfelde r Bürge r übergegangen . Noc h 
im Jahre 172 6 tra t da s Alfelde r Hägergerich t zusammen . 

K . R o s e , Chroni k de r Münchhausenstad t Bodenwerder , 1937 , S . 1 1 - 17 , 132 ; 
V o  g e  1 1, Ube r di e Hägergericht e i n de r vormalige n Herrschaf t Homburg . In : 
Archiv d . hist . Verein s f . Nds . N F Jg . 184 6 S . 262; R u s t e n b a c h , wi e Anm . 60 , 
S. 627-628 . 
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zählt z u de n alte n Siedlungen : Spring e wa r ein e seh r früh e Rodun g i n de m 
ursprünglich geschlossene n Waldgebie t zwische n Deiste r un d Kleine m Deister , 
die i m Lauf e de r Jahrhundert e ein e imme r größer e Fläch e de m Wal d ab -
zwang. I m Jahr e 128 2 noc h al s vill a bezeichnet , wir d de r Or t u m 130 0 ein e 
stadtähnliche Verfassun g erhalte n haben . I n de n Urkunde n erschein t e r al s 
oppidum, Flecken , Weichbil d ode r Stadt 2 9 f l . De r Rodungscharakte r de r Ge -
markung finde t i n eine r bishe r weni g beachtete n Urkund e vo n 135 9 sein e 
Bestätigung 2 9 7 . Nac h diese r Urkund e gründete n di e Grafe n vo n Hallermund , 
zweifellos di e damalige n Stadtherren , ein e Vikari e i n de r Andreaskirch e z u 
Springe un d stattete n si e mi t bestimmte n Güter n i n campdmarchia  Halre-
springh disparsim  situatorum  aus , un d zwa r coram  consulibus  et  judicibus 
secundum hegherariorum  bonorum  jus  et  consuetudinem.  Di e Übertragun g 
fand als o gemä ß de m Rech t vo n Hägergüter n vo r Ra t un d Gerich t statt . I n 
welchem Umfan g da s Lan d i n de r Springe r Feldmar k al s Hägergu t galt , mu ß 
angesichts de r spärliche n Quelle n offenbleiben . Noc h di e modern e Topo -
graphische Kart e 1  : 2 5 00 0 verzeichne t de n „Plönhagen " i n de r nördlic h de r 
Stadt gelegene n Flur . Wahrscheinlic h geh t di e Begründun g de s Hägergericht s 
noch i n di e dörflich e Phase , als o i n di e Zei t vo r de r Erweiterun g z u eine m 
Flecken bzw . eine r Stad t u m 1300 , zurück . E s läß t sic h i m Rahme n diese r 
Untersuchung nich t entscheiden , o b Spring e vo n Anfan g a n aufgrun d seine s 
Rodungscharakters ei n günstige s Siedlerrech t besesse n hat , da s de m Häger -
recht i m 14 . Jahrhundert gleichgeachte t wurde , ode r o b i m Zug e de r plan -
mäßigen Neuanlag e de r Stad t u m 130 0 ein e Altsiedlun g un d ei n Hägerdor f 
auch rechtlic h un d verwaltungsmäßi g verschmolze n wurden . Ube r di e vo m 
Rat ausgeübt e Niedergerichtsbarkei t de r Stad t erfahre n wi r ers t i m 17 . Jahr -
hundert etwas . Zweifello s dürft e da s unte r eine m herrschaftliche n Vog t 
zusammentretende Stadtgerich t nicht , wi e W . Spie ß meint , au s eine m Land -
bzw. Gogerich t hervorgegange n sein , sonder n au s eine m Dorfgericht , da s 
auch di e Aufgabe n eine s Hägergericht s wahrnahm . Ih m unterstande n auc h 
die Dörfe r Alvesrod e un d Altenhagen . Di e Vereinigun g mehrere r Hagen -
siedlungen z u eine m Hägergerich t is t nicht s Ungewöhnliches ; wi r habe n si e 
bereits i m Weserberglan d beobachte t 2 9 8 . Auc h i m benachbarte n nordwestlic h 
gelegenen Aueta l finde n wi r mehrer e Hagensiedlungen , di e au f planmäßig e 

2»6 w . S p i e ß , Di e Großvogte i Calenberg , 1933 , S . 1 12 ; oppidum : S u d e n d o r f , 
UB Bd . 1  Nr . 399 vo n 1324 ; wicbelde : S  u d e n d o r f, Bd . 6  Nr . 19 7 vo n 1388 . 

s»7 Urkundenbuc h d . Stifte s u . d . Stad t Hamel n bi s z . J . 140 7 Bd . 1  Nr . 500 S . 379-380. -
M o  1 i t o r, wi e Anm . 60 , S . 34 2 verwende t di e Stell e al s Bele g fü r ein e Häger -
gemeinde, di e sic h unte r de m Vorsit z de s Vogte s versammelte , wa s m . E. nich t 
zulässig ist . Tatsächlich handel t e s sic h u m de n Ra t de s oppidu m Springe . 

« » S p i e ß , wi e Anm . 296 , S . 11 1 un d 113 . -  Ei n Beispie l fü r ei n Hägergericht , da s fü r 
mehrere Hägersiedlunge n zuständi g war , is t Kirchbra k (s . oben S . 149-150) . -  Alten -
hagen dürft e ursprünglic h ein e selbständig e Grundherrschaf t gewese n sein . Darau f 
deuten de r Nam e un d da s Vorhandensei n eine s eigene n Meierhofe s i m Jahr e 138 8 
hin ( S u d e n d o r f , Bd . 6  Nr . 197) . Allerding s existiert e 138 8 kei n selbständige s 
Gericht fü r Altenhage n mehr , ei n Gerich t wir d nu r in Spring e erwähnt . 
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Rodung größere n Stil s i n de m ursprünglic h weite r in s Ta l reichende n Deiste r 
hindeuten (Altenhagen . Waltershagen , Blumenhagen , ei n „Hage n Mille" , 
später Millehause n genannt ) 2 9 9 . D a diese n Orte n di e Hagenhufenfor m fehlt , 
sind si e zeitlic h i n di e Näh e de r Hagensiedlunge n de s Weserberglandes , 
d.h. in s 1 1 . - 1 2 . Jahrhunder t z u rücken . Leide r lasse n di e Landbeschreibunge n 
des 17 . Jahrhunderts nich t meh r erkennen , o b sic h i n diese n Orte n Hägerlan d 
befunden ha t 3 0 0 . Ma n wir d si e abe r i m Zusammenhan g mi t de n Hage n be i 
Springe sehe n müssen . Spring e läß t sic h al s Beispie l fü r ein e Stad t anführen , 
die sic h au s eine m Hägergerich t gan z ode r wenigsten s teilweis e entwickel t 
hat. Jedoc h bleibe n angesicht s de r schlechte n Quellenlag e einig e Unsicher -
heitsfaktoren. E s is t -  sowei t ic h seh e -  da s einzig e Beispie l i n Südnieder -
sachsen. De r Regelfal l wa r di e Beibehaltun g de r rechtliche n Trennung , wi e 
sie i n de r Zeit , d a Hage n un d Stad t noc h beid e Landgemeinde n gewese n 
waren, bestanden hatt e 8 0 1 . 

Zusammenfassend möcht e ic h hervorheben , da ß sic h di e Gemeinsamkeite n 
von Stad t un d Hägersiedlun g au f di e Verwirklichun g de s Immunitätsgedan -
kens zurückführe n lassen . Immunitätscharakte r trage n jedoc h nich t nu r Stad t 
und Hagen . E r is t be i de n ältere n Villikationen , dere n Verwandtschaf t mi t 
den spätere n Hägergerichte n ic h aufgezeig t habe , sowi e i n de r Burgen - un d 
Klosterverfassung anzutreffen . Ja , auc h mi t Zaunwer k umgeben e Dörfe r un d 
Höfe konnte n fü r di e Ausbildun g eine r selbständige n Gerichtsbarkei t vo n 
Bedeutung sein , wi e di e „befunden " Höf e i n de n adelige n Dörfer n de r Herr -
schaft Hombur g erkenne n lasse n 8 0 2 . 

Es la g nich t i n meine r Absicht , hie r ein e endgültig e un d abschließend e 
Aufarbeitung de s Thema s Rodungssiedlunge n un d Hägergericht e fü r de n 
südniedersächsischen Rau m vorzulegen , sonder n einige , sei t Jahrzehnte n i n 
der Literatu r wiederholt e These n z . B. übe r Alte r un d Struktu r de r Häger -
gerichte i n Frag e z u stellen . Die s is t anhan d bishe r weni g beachtete r Quelle n 
des Mittelalter s un d de r frühe n Neuzei t geschehen . Abschließend e Ergebnisse , 
an dene n au f di e Daue r nicht s meh r z u änder n wäre , gib t e s i n de r Geschichts -
wissenschaft ohnehi n rech t selten . Fü r ei n Them a wi e da s unser e is t de r 
immer vo n neue m aufgenommen e Dialo g übe r di e verschiedene n Einzel -
probleme förderliche r al s da s eilig e Strebe n z u endgültige n Lösungen . I n 
diesem Sinn e wa r e s mein e Absicht , di e Diskussio n übe r einig e Theme n de r 
niedersächsischen ländliche n Sozialgeschicht e i m Hochmittelalter , vo r alle m 

2 9 9 K . M i t t e l h ä u s s e r , De r Landkrei s Springe , 1951 , S . 82 . 
3 0 0 Lagerbuc h de s Amte s Spring e vo n 165 9 (HSt A Hannover , Hann . 7 4 Spring e I  C  3) . 
3 9 1 Ei n interessante s Beispie l fü r de n Einflu ß vo n de r Stad t au f ei n Hägergerich t stell t 

das mehrfac h erwähnt e Langenholze n be i Alfel d dar , da s durc h sein e gu t ausge -
bildete Selbstverwaltun g i m 17 . Jahrhundert herausragte . Unte r de n 1 9 i m Jahr e 
1647 erwähnte n Häger n befande n sic h 5  Bürge r au s Alfeid , darunte r ei n Bürger -
meister (HSt A Hannover , Hann . 7 4 Alfel d Nr . 15 8 S . 68-69) . Wahrscheinlic h wirkt e 
hier di e Selbstverwaltungstraditio n de r benachbarte n Stad t au f di e Hägergemeinde . 

5 0 2 H . H i r s c h , Di e Klosterimmunitä t sei t de m Investiturstreit , 2 1967, S , 168 . 
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über di e Frühgeschicht e de s Landesausbau s wiede r i n Gan g z u bringen . Ic h 
glaube nachgewiese n z u haben , da ß di e Frag e nac h Wesen , Entstehun g un d 
Niedergang de r Hägergericht e vo n de r Geschicht e de r mittelalterliche n Grund -
herrschaft un d ihre n Probleme n nich t z u trenne n ist , d . h. vo n Phänomene n 
wie Blüt e un d Auflösun g de r Villikationsverfassun g un d de r dami t verbun -
denen Entstehun g neue r Forme n de r soziale n Differenzierun g un d Herr -
schaftsausübung. Dabe i wa r e s mi r wichtig , di e Häge r i n de n Gesamtzusam -
menhang hochmittelalterliche r Sozialordnun g z u ste l len 3 0 8 . 

Es versteh t sich , da ß wesentlich e Fragenkomplex e unerledig t blieben . Di e 
in ihre r Gesamthei t noc h unerforscht e Geschicht e de r niedersächsische n Frei -
dinge, de r ältere n Geschwiste r de r Hägergerichte , un d de s Königsgute s i n 
Niedersachsen konnt e nu r gestreif t werden . De r Zukunf t mu ß auc h di e Er -
forschung un d Darstellun g jene r Forme n vo n Rodun g un d Landesausba u 
überlassen bleiben , di e sic h andere r Rechtsforme n al s de s Hägerrecht s be -
dienten. Reizvol l erschie n es , di e Geschicht e de r Hägergericht e bi s i n di e 
frühe Neuzei t z u verfolgen . Dabe i lie ß sic h zeigen , wi e dies e alte n Rechts -
traditionen s o star k verhaftet e Epoch e sic h schwe r tat , jen e altehrwürdige n 
Gerichtsorganisationen i n di e Verfassungsforme n de s moderne n Fürsten -
staats einzubauen . Si e mußt e dabe i wesentlich e Element e überkommene r frei -
heitlicher Gemeindetraditio n aushöhlen , j a zu m Tei l zerstören . 

303 Di e Ergebniss e de s Aufsatze s vo n Fran z I  r s i g 1  e r übe r Freihei t un d Unfreihei t 
im Mittelalter . Forme n un d Weg e soziale r Mobilitä t (Westfälisch e Forschunge n 
28. Bd. 1976/7 7 [Erscheinungsjah r 1978] ) sin d mi r ers t bekann t geworden , nachde m 
der Tex t meine r Arbei t bereit s umbroche n war . Si e konnte n dahe r nich t meh r 
eingearbeitet werden . Di e Rodungsfreihei t ha t Irsigle r nu r kur z behandel t un d 
dabei di e Häge r un d ihr e Rechtsstellun g unberücksichtig t gelassen . Di e Anlag e 
von Rodunge n i n For m vo n Freihufen , di e i n de n Quelle n al s Königshufe n be -
zeichnet werden , durc h ander e Grundherre n al s de n König , wi e si e Irsigle r 
anscheinend fü r möglic h häl t (S . 10 un d Anm . 55), bedar f fü r Niedersachse n noc h 
der genauere n Untersuchung . Auc h Irsigle r häl t i m Gegensat z z u H.-K . Schulz e 
an de n Begriffe n Königs - un d Rodungsfreihei t fes t un d heb t hervor , da ß Freihei t 
und Unfreihei t nich t al s einande r ausschließende , gegensätzlich e Begriffspaare , son -
dern wesentlic h differenzierte r z u betrachte n sind , d a jed e Unfreihei t Möglichkeite n 
der Freihei t mi t enthalte , außerde m Freihei t un d Unfreihei t „durc h da s gemein -
same Elemen t de r Schutzunterworfenheit " seh r nah e rückten . Dies e Andeutunge n 
lassen erkennen , da ß übe r di e Problemati k de s mittelalterliche n Freiheitsbegriffe s 
Irsiglers un d mein e Ergebniss e i m wesentlichen übereinstimmen . 



Ein hannoversches Soldatenlebe n um 1700 

Die Selbstbiographi e 
des Oberstleutnant s Joachi m Dietric h Zeh e 
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H e r b e r t R ö h r i g (* ) 

V o r w o r t 

Der Verfasse r de r nachfolgende n Selbstbiographi e eine s hannoversche n 
Offiziers au s de r Zei t u m 170 0 is t i n unsere r Landesgeschicht e kei n gan z 
Unbekannter mehr r seitde m e s mi r möglic h war , 197 5 da s Tagebuc h de s Fähn -
richs Joachi m Dietric h Z e h e au s de n Türkenkriege n i n More a 1685-168 8 
zu veröffentlichen 1. I m Vorwor t diese r Ausgab e mußt e ic h bedauern d fest -
stellen, da ß nebe n Zehe s eigene n Angabe n zu r Perso n un d auße r eine r Reih e 
im Hauptstaatsarchi v Hannove r ermittelte r Date n seine r militärische n Lauf -
bahn s o gu t wi e nicht s übe r di e Herkunft , di e außerdienstliche n Verhältniss e 
und das Lebensende de s Verfasser s bekann t war . 

Es bedeutet e dahe r eine n Glücksfall , da ß sic h jetz t -  dan k eine m Hinwei s 
von Herr n Han s Imme l -  i n de r Niedersächsische n Landesbibliothe k ein e 
Selbstbiographie Zehe s gefunde n hat , i n de r e r übe r sei n Lebe n bi s zu m 
70, Lebensjahre eine n knappen , abe r anschauliche n Berich t erstattet . Dadurc h 
lassen sic h di e bishe r fehlende n Date n zu m größte n Tei l ergänze n -  mi t Aus -
nahme de s Geburtsortes , de n Zeh e merkwürdigerweis e verschweigt . 

Die Autobiographi e Zehe s is t -  ebens o wi e di e i m Anhan g de r „Rotröck e 
in Griechenland " S . 244 erwähnt e „hannoversche " Abschrif t de s Morea-Tage -
buches -  überliefer t i n de r vo m Generalkriegskommissa r Thoma s Eberhar d 
v. Ilten ( * 1758 ) angelegte n bändereiche n Sammlun g vo n Militär - un d Landes -
sachen, sei t 175 8 Bestandtei l de r frühe r Königliche n Bibliothek , jetz t Nieder -
sächsische Landesbibliothek , i n Hannover . E s handel t sic h u m handgeschrie -
bene, i n Lede r gebunden e Foliobänd e mi t de r Signatu r Hs . XXII I 1234 . Zehe s 
Autobiographie befinde t sic h i n Bd . X VI S . 292-334, E s is t ein e Abschrif t vo n 
einer unbekannte n Han d de s 18 . Jahrhunderts . 

1 H e r b e r t R ö h r i g (Hrsg.) , Hannoversch e Rotröck e i n Griechenlan d ( = Quelle n 
und Darstellungen zu r Geschicht e Niedersachsens 84) , Hildeshei m 1975 . 

13 Nds . J a h r b . 
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Geschichtlich bring t di e Autobiographi e weni g Neues . Di e dari n erwähnte n 
Kriegsereignisse sin d au s reichliche r Quellenüberlieferun g durchwe g bekann t 
und meis t auc h scho n i n de r einschlägige n Literatu r verarbeitet . Dennoc h 
ist de r selbstverfaßte n Lebensbeschreibun g Zehe s ei n historische r Wer t nich t 
abzusprechen. Autobiographie n au s s o früher Zei t sin d selten . 

Der Lebenslau f de s Verfasser s is t i n manche r Hinsich t interessant , gerad e 
weil e r i n gewisse r Weis e untypisc h ist . Di e militärisch e Laufbah n diese s 
Mannes weis t Unregelmäßigkeite n auf . Zeh e wa r offenba r ei n nich t unge -
bildeter Mann . E r zitier t Latei n un d Französisc h un d zeig t überraschende s 
Verständnis fü r di e kulturgeschichtlich e Bedeutun g de r klassische n Kunst -
denkmale i n Griechenland , s o de s zerstörte n Parthenons . Zweifello s ha t e r 
seine militärisch e Laufbah n mi t de m Zie l angetreten , Offizie r z u werden , wa s 
in de r alte n hannoversche n Arme e fü r Nichtadlig e zwa r schwierig , abe r 
keineswegs unmöglic h war . 

Mit 1 6 Jahre n al s „Volontair " eingetreten , ha t Zeh e dan n all e Dienstgrad e 
des Unteroffizierstande s (Gefreiter-Korporal , Sergeant ) durchlaufe n müssen , 
bevor e r -  mi t 3 0 Jahre n un d bereit s al s Familienvater! 2 -  Fähnric h wurde . 
Im Moreakrieg e trot z de r enorme n Offiziersverlust e nich t befördert , wurd e e r 
erst 169 1 Leutnant , 169 8 Kapitänleutnan t un d 17 1 0 Stabsoffizier . Al s Oberst -
leutnant mi t 6 5 Jahre n pensioniert , ha t Zeh e dan n nac h de r Niederschrif t 
seiner Lebensbeschreibun g noc h zwe i Jahr e i n Hoy a gelebt . Dor t is t sei n 
Tod i m Dezembe r 172 7 i m Kirchenbuc h de r ev.-luth . Kirch e unte r de r merk -
würdigen Namensfor m Ce e verzeichnet 3 . 

Sehr eindrucksvol l trit t au s Zehe s Lebensbeschreibun g di e Tatsach e hervor , 
daß ei n hannoversche r Offizie r damal s i n seine n militärische n Einsätze n 
erstaunlich wei t herumkomme n konnte : Deutschlan d (Niedersachsen , Holstein , 
Mecklenburg, Thüringen , Rheinland , Süddeutschland) , di e Niederlande , Bel -
gien, Frankreich , Ungarn , vo r Belgra d un d i n Griechenland (Morea) . 

Zehe ha t de n Lebenslau f nac h eigene r Angab e al s Siebzigjährige r (1725 ) 
verfaßt. S o wir d e s verständlich , da ß ih m be i de r Schilderun g de r a m weiteste n 
zurückliegenden Lebensabschnitt e einig e Versehen , besonder s i n de n Daten -
angaben, unterlaufe n sind . I m übrige n is t e r i n seine r Biographi e ei n ebens o 
ehrlicher un d zuverlässige r Berichterstatte r wi e i n de m Morea-Tagebuch . 

Außer de m letztere n hatt e Zehe , wi e e r selbe r erwähnt , auc h noc h ei n 
Tagebuch übe r sein e Erlebniss e i m Spanische n Erbfolgekrieg e ( 1701- 1714 ) 

2 Nac h de r Kopfsteuerlist e de r Stad t Hannove r 168 9 wohnt e Zeh e damal s mi t seine r 
Frau un d dre i Kinder n (davo n zwe i scho n vo r 168 5 geborenen ) i n de r Schmiede -
straße, vgl . „Rotröck e i n Griechenland " S . 8. 

3 Vo m Bearbeite r eingeholte r Auszu g au s de m Verzeichni s de r Begrabene n de r 
evang.-luth. Kirchengemeind e Hoya , Jahrgan g 1727 , Nr . 63 : Dez.  4.  Beygesetzet 
des Morgens  gantz  früh der  Obristlieutenant  Cee. 
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verfaßt, da s leide r nich t ermittel t werde n konnte . Da s is t bedauerlich , den n 
es würd e sicherlic h viel e interessant e Einzelheite n zu r Kenntni s de r Nachwel t 
bringen. Zeh e ha t a n alle n Hauptschlachte n diese s Kriege s teilgenomme n 
und is t -  ebens o wi e auc h Prin z Euge n -  bei m „Hauptsturm " au f Lill e 170 8 
verwundet worden . 

Für di e Wiedergab e de s Texte s sin d di e Regel n angewende t worden , di e 
Johannes S c h u l t z e i n de n „Richtlinie n fü r di e äußer e Textgestaltun g 
von Quelle n zu r neueren deutsche n Geschichte " niedergeleg t hat 4 . 

Herrn Professo r Schnat h hab e ic h auc h diesma l wiede r herzlic h z u danke n 
für vielfältig e Hilfe , besonder s be i de r Abfassun g de r Anmerkungen . 

Lebens Beschreibung 
des 

Wohlseeligen Herrn Obrist Lieutenant 
Zehen 

von Anfang bis zu Ende 
[1725.] 

Kurzer Entwurf , 
wie un d welche r Gestal t ic h di e 7 0 Jahr , indehn e ic h diese s schreibe , i n diese r 
Welt zugebrach t un d mein e Pilgramschaf t vollende t hab e bi s 1725 . 

1655, de n 25 . Mertz, al ß a m Tag e de r Verkündigung e Marie , bi n ic h vo n 
Christ- un d ehrliche n Elter n au f dies e Wel t gebohre n worden 1 , welch e mic h 
in de m Ba d de r heilige n Tauf e de n Nahme n Dieteric h Joachi m habe n gebe n 
laßen, un d wi e ic h i n etwa s erwachsen , fleißi g zu r Schuel e gehalten , un d 
mich lesen , schreibe n un d rechne n lerne n laßen , un d d a ic h hierinnen , auc h 
waß di e Lehr e unsere s christliche n Glauben s betrifft , ei n zimlic h Fundamen t 
geleget, da s 15t e Jah r auc h herannahete , hab e mein e erst e Ausfluch t gethan , 
als 

4 Blätte r fü r deutsch e Landesgeschicht e 10 2 (1966 ) S . 1-10 . 
1 Zeh e gib t leide r seine n Geburtsor t nich t an . Ein e Anfrag e be i de r Ev.-luth . Kirch e 

in Hameln , w o Zeh e zuers t Diens t geta n hat , blie b ohn e Ergebnis . I n de r Calenber -
ger Kopfsteuerbeschreibun g vo n 168 9 komm t auße r unsere m Zeh e un d de n Seine n 
ein andere r Träge r diese s Namen s nich t vor . 

13' 
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16702 di e Hochfürstliche n Herre n Gebrüder e Herzog e vo n Braunschwei g un d 
Lüneburg sic h vorgenommen , di e dahmalig e Reichs-Stad t Braunschwei g zu m 
Gehorsam z u bringen , wi e solche s nac h eine r 6wöchentliche n Belagerung e 
auch würklic h erfolgete , hab e ic h diese r Belagerung e e n volontair  auc h mi t 
beygewohnet. 

1671 bi n ic h vo n eine m gute n Freun d un d Patrone n nache r Hamel n berufe n 
worden, daselbs t Krieges-Dienst e (i n Dienste n de s damal s lebende n Herzo g 
Johann Friderich s Durchlaucht ) genommen , da s erst e Jah r mic h al s volontair 
auf gehalten , un d dene n Ingenieur s be y de m damalige n Vestung s Ba u arbeite n 
helfen, d a ic h da s Jah r hernache r Munsterschreibe r un d etlich e Zei t hernache r 
Fourier unte r de s Genera l Feldmarcha i vo n Podewils 3 Regimen t worde n bin , 
in Hannover . 

16734. U m dies e Zei t wa r zwische n Seine r Mayestä t de m König e vo n Frank -
reich, de m König e vo n Schwede n un d höchs t erwehnte n Herzog s Joha n Fride -
richs Durchlauch t ein e Allianc e errichtet , kraf t welche r Schwede n un d Han -
nover sic h verbunden , ein e Arm e vo n 18tausen d Man , woz u Schwede n 
8tausend Ma n i m Stif t Bremen , wi r abe r de n Res t ferti g halte n solten , u m 
zu verhindern , da ß dene n Schwede n i m Stif t Breme n keine n Uberlas t vo n 
denen Alliirte n geschehe , auc h sic h de s Wese r Strohm s bestermaße n z u versi -
chern; solchennac h ließe n Ihr o Hochfürstliche Durchlaucht unse r gnädigste r Herr 
ein Lage r zwische n de m Calenberg e un d Pattense n absteche n un d all e sein e 
Trouppen, sowoh l Cavalleri e al s Infanteri e benebs t eine r schöne n Fel d 
Artillerie, daselbs t campiren . Wi r wurde n vo n Seine r Durchlauch t gemunstert , 
nachgehents da s Bückeburgisch e un d Lippisch e vo n un ß besetzet , u m z u 
verhindern, da ß daheru m kein e Winterquartier e vo n ei n ode r andere n Thei l 
gemachet wurden , wei l di e französisch e Arm e unte r de m Marcha i d e Turene 5 

sich bequemte , Minde n z u nähern , woselbs t e s den[n ] auc h zwische n de n Fran -
zosen un d Brandenburger n z u eine r blutige n Actio n kam . Al s sic h abe r di e 
Franzosen wiede r zurück e zogen , dene n di e Brandenburge r folgeten , sin d 
auch die unsrige n wiede r i n ihr e Quartier e gangen . 

2 I m M a i 1 6 7 1 (nich t 1670 ) unterwarfe n di e herzogliche n Brüde r G e o r g Wilhel m 
(Celle), J o h a n n Friedric h (Hannover ) un d Erns t A u g u s t (Osnabrück ) di e Stad t 
Braunschweig -  di e kein e Reichsstad t i m Rechtssin n w a r , abe r ein e reichsstadt -
ähnliche Unabhängigkei t errunge n hatt e -  de r Herrschaf t ihre s Wolfenbüttele r 
Vetters Rudol f A u g u s t : A d o l f K ö c h e r , Geschicht e v o n H a n n o v e r un d Braun -
schweig 1 6 4 8 - 1 7 1 4 , I I (1895 ) S . 1 5 5 - 1 7 2 ; H a n s J ü r g e n Q u e r f u r t h , Di e 
Unterwerfung de r Stad t Braunschwei g 1 6 7 1 ( „Werkstücke " Bd . 16) , Braunschwei g 
1953. 

s Heinric h v . Podewil s ( 1 6 1 5 - 1 6 9 6 ) , hannoversche r General , sei t 168 9 Feldmarschall . 
4 Ube r de n politische n Hintergrun d unterrichten : K ö c h e r , w i e A n m . 2 , I I S . 2 7 3 ff . 

und 316ff . ; G e o r g S c h n a t h , Geschicht e Hannover s i m Zeitalte r de r neunte n 
Kur un d de r englische n Sukzessio n 1 6 7 4 - 1 7 1 4 I  (1938 ) S . 5 0 ff . K ö n i g v o n Frankreic h 
w a r L u d w i g X I V . ( 1 6 4 3 - 1 7 1 5 ) , Köni g v o n Schwede n Kar l X I . ( 1 6 6 0 - 1 6 9 7 ) . 

5 Turenne , Herzo g d e l a Tou r d ' A u v e r g n e ( 1 6 1 1 - 1 6 7 5 ) , berühmte r französische r Heer -
führer. 
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1674 wa r ei n gewisse s Dessi n vor , welche s abe r nich t reüssirte . Unser e Arm e 
mußte i n alle r Geschwindigkei t aufbrechen , marchirte n mi t große n Tagesreise n 
bis nac h Nordtheim , alw o wi r halt e machten . Di e Infanteri e wurd e i n Nordt -
heim un d de n nechste n Städte n daheru m verleget , di e Cavalleri e abe r mußt e 
in di e nächste n Dörfe r cantonire n un d ihr e Fouragi e längs t de r Lein e suchen , 
bis wi r au f brachen . Wi r nahme n unsere n Marc h unte r de m Commendo  de s 
Herrn Genera l Feldmarsdia l vo n Podewil s übe r da s Eichsfeld t un d recta  au f 
die Reich s Stad t Mülhause n un d Nordthausen , welch e star k besetze t wurden . 
Imgleichen di e Grafschaf t Stolber g un d Hohnstein , Schwartzburg , Rudelstadt , 
Sundershausen 6 , Sangerhause n un d andere n örter n mehr . Da s Haup t Quarti r 
war z u Nordthausen . Wi r krigte n gut e Winte r Quartier e un d wurde n s o 
wohl dene n Herre n Officir s al s Soldate n ihr e gewiss e Portion s a n Geld e 
täglich vo n dene n Länder n gereichet . Diese s Jah r wur d ic h Gefreite r Corporal . 

1675. Weile n un s dies e Quartier e s o anständi g waren , al s bliebe n wi r diese n 
Sommer un d auc h folgendts , da s [Jahr ] 

1676 still e un d i n gute r Ruhe . E s protestirt e 

1677 zwa r Brandenbur g (al s dere n assignirt e Winte r Quartier e 

1678 wi r besetze t hatten ) star k hiegegen , un d kahme n unte r de m Fürste n vo n 
Homburg 7 mi t ihre r Arm e i n de r Gegen d Erfurt , un s z u delogiren , unserseitig e 
Trouppen (woz u noc h einig e Cavalleri e un d Infanterie , auc h eine r stadliche n 
Artillerie au s unsere m Land e z u un s gestoßen ) marschirte n ihne n bi s Greissen 8 

entgegen. Hie r dienet e e s nich t näher , da ß wi r einande r nich t i n di e Haar e 
kahmen. Nac h ei n un d andere n unte r beyderseitige n General s gethane n 
protestationes schiede n wi r wiede r auseinande r un d maintenirte n unser e 
Quartiere bi s 1679 . D a nac h geschloßene n allgemeine n Friede n di e groß e 
Abdankunge geschäh e un d be y de m Herzberg e viel e Regimenter , Cavalleri e 
als Infanterie , abgedanke t wurden , de r Res t marchirt e 

1679 wiede r i n unse r Land , un d zwa r unse r al s de s Genera l Feldmarchal s 
Regiment i n Hannover . 

16809 star b Ihr o Hochfürstlich e Durchlauch t Herzo g Joha n Frideric h z u Augs -
burg, ebe n wi e e r i m Begrif f war , nache r Venedi g z u reisen . 

1681 bi n ic h Sergeant worden . 

6 „Schwartzburg , Rudelstadt , Sundershausen " is t s o z u verstehen , da ß di e Hannove -
raner i n de n südlic h de s Harze s liegende n Gebietsteile n de r Grafschafte n Schwarz -
burg-Rudolstadt un d Schwarzburg-Sondershause n Quartie r nahmen . 

7 De r „Fürs t vo n Homburg 1' is t de r brandenburgisch e Genera l Landgra f Friedric h I I 
von Hessen-Hombur g (1633-1708 ) „mi t de m silberne n Beine" , Kleist s „Prin z vo n 
Homburg". 

8 Greisse n =  Greusse n i m Sondershausischen , etw a 2 5 k m nördlic h vo n Erfurt . 
» Herzo g Johan n Friedric h star b a m 28 . Dez. 1679 , nich t 1680 . 
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1683. Ihr e Hochfürstlich e Durchlauch t Erns t August , Bischo f z u Osnabrück , Her -
zog z u Braunschwei g un d Lüneburg , folget e de m Hochseelige n Herzo g Joha n 
Friderich i n de r Regierunge . Selb e ließe n diese s Jah r ei n Lage r zwische n 
der Nienburg un d Lese längs t de r Weser abstechen 1 0 . 
Das Hauptquartie r hatt e de r Genera l Feldmarcha i z u Lese ; wei l e s abe r seh r 
regenicht Wette r wurde , da ß auc h di e Wese r hi e un d d a auslief , s o mußt e 
man decampire n un d etlich e Woche n i n Dörfe r cantoniren . Mittlerzei t wur d 
ein ande r Lage r ohnwei t de m Schloss e Ricklingen 1 1 abgestochen , un d wi e ma n 
daselbst noc h ein e Zeitlang campiret , wiede r i n di e Quartie r marchiret . 

1685 E s hatte n Ihr e Hochfürstlich e Durchlauch t unse r gnädigste r Her r resol -
viret, de r Republi c Venedi g eine n Succur s vo n etlich e tausen d Ma n z u Fues s 
gegen ihre n damalige n Fein d de n Türke n z u überlassen . Diesemnac h mußt e 
der Genera l Feldmarchal l vo n seine m i n 1 2 Compagnie n bestehende n Regi -
ment 8  Compagnie n z u gedachte n Corp s abgeben , vo n welche n ei n Regimen t 
(so de r Her r Obris t d e St . Andre commendirte ) formiret , mi t dahi n un d nac h 
Morea gehen . 
Der Aufbruc h diese r Trouppe n (welch e i n 3  tausend t un d etlich e hunder t Ma n 
nebst unterschiedliche n volontaires  unte r de m höchste n Commendo Ihre r Hoch-
fürstlichen Durchlauch t Herzo g Maximilia n bestünde ) geschäh e i m Januari o 
aus diese m Land e un d kahme n glücklic h z u Venedi g an . Daselbs t wurde n wi r 
auf Lid o etlich e Woche n i n di e Caserne n verleget , un d indesse n Anstal t ge -
macht, uns weite r nac h Morea z u transportiren 1 2 . 

Unterweges, un d zwa r z u Corfu , hatt e ic h di e Gnade , mei n Paten t al s Fendric h 
zu erhalten . Wa s nu n i n dene n Campagne n 1685 , 168 6 un d 168 7 i n More a 
paßiret un d wi e wi r i n solche r Zei t un s de s ganze n Königreich s More a be -
meistert, davo n hab e ic h ei n eige n Diar ium 1 3 verfertiget , s o unte r meine n 
Schriften z u finden , un d hie r z u weitläufi g z u wiederhole n falle n würde , 
worinnen vo n alle n ei n mehre s zu finden . 

Zu End e de s 1687ste n Jahres , al s wi r ebe n mi t Eroberunge n de r Stad t un d 
der Citadell e vo n Athen e di e Campagn e 

1688 beschlossen , ka m 
unser Erlösungsjahr , un d krigte n wi r Ordr e (auße r de s Herzog s Maximilian s 

10 Ube r da s L a g e r be i Lees e a . d . W e s e r (Landkrei s Nienburg ) sieh e S c h n a t h , 
w i e A n m . 4 , S . 2 1 3 , 220 , 224 . 

11 V o n eine m Lage r be i Schlo ß Ricklinge n is t fü r da s J a h r 168 3 nicht s bekannt , w o h l 
aber ga b e s ei n solche s i m Somme r 1 6 7 5 ( S c h n a t h , w i e A n m . 4 , S . 7 2 , 74) . 
Vielleicht lieg t hie r ei n Erinnerungsfehle r Z e h e s vor . 

1 2 Ube r di e hannoversche n Feldzüg e i n Griechenlan d (Morea ) 1 6 8 5 - 1 6 8 8 sieh e 
A l e x a n d e r S c h w e n c k e , Geschicht e de r hannoversche n Truppe n i n G r i e -
chenland 1 6 8 5 - 1 6 8 9 , Hannove r 1854 , un d H e r b e r t R ö h r i g , Hannoversch e 
Rotröcke i n Griechenlan d (Quelle n un d Darstellunge n zu r Geschicht e Nieder -
sachsens 84) , Hildeshei m 1975 . 
Zehes Tagebuc h is t veröffentlich t worde n v o n H . R  ö  h  r  i  g  (Anm . 12) . 
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Regiment, welche s nebs t Ihr o Durchlauch t i n eigene r hohe n Persoh n noc h 
daselbst blieben ) au s More a wiede r zurüc k un d in s Lan d z u marchiren . Da -
selbst ka m ic h wiede r al s Fendric h be y de s Herr n Genera l Feldmarchal l 
Regiment und in Hannover. 

168914. Di e Franzose n machte n Mine , Coblen z z u bombardiere n un d Ehren -
breitstein z u belagern . Al s marchirt e de r mehrerthei l unsere r Trouppe n nebs t 
anderen Auxilia r Völker n dahin , Frankfur t z u bedecken . Wi e abe r di e Fran -
zosen andere s Sinne s wurden , ginge n auc h wi r wiede r zurücke , un d krigt e 
unser Regimen t das Winterquartier auf dem Eichsfelde. 

1689. Diese s Jah r hatt e de r meist e Thei l unsere r Trouppe n ei n Lage r ohn -
weit Lüneburg 1 5 au f de r Heyd e aufgeschlagen , woselbs t si e ein e Zeitlan g 
campirten. 

169016. Al s di e Kayserliche n un d Reichs Alliirte n resolvirten , di e Stad t Main z 
denen Franzose n wiede r au s de n Hände n z u reißen , s o wur d selb e belager t 
und nac h eine r seh r harte n Resistanc e erobert . Wi e sic h di e Belagerung e 
zimlich lang e verzoge n un d viele de r Alliirte n darau f gangen , mußte n lOtau -
send Ma n unsere r Trouppe n zu m Succur s dahi n eilen , welche s den[n ] mi t 
Ursache war , da ß di e Franzose n anfinge n z u capitulire n un d de n Or t über -
gaben. 
Von hie r a b ginge n einig e Regimente r nache r Bonn , welche s di e Branden -
burger belager t hatten , selbige s auc h bal d hernac h eroberten . Di e andere n 
Regimenter (worunte r auc h da s unsrig e mi t war ) marchirte n nac h Brabant , 
und wei l e s etwa s spä t i m Somme r war , krigte n wi r unser e Quartier e i n 
Audenarde 1 7 . 

1691 1 8. Ihr o Durchlauch t unse r damalige r Erbprin z (itzig e Königlich e Majestä t 
von Engeland ) commendirte n ei n corps  volant  vo n dene n zehentausen d Ma n 
unserer Trouppe n un d campirte n be y Waveren . Nac h eingelaufene r sichere r 
Nachricht, da ß di e alliirt e Arm e be y F l e u r y 1 9 geschlagen , brache n wi r au f 
und setzte n uns unter Gent . 

1 4 übe r de n Feldzu g gege n di e Franzose n 1688/168 9 sieh e L o u i s v . S i c h a r t , 
Geschichte de r hannoversche n Arme e I  (1866 ) S . 478 ff. -  Di e Jahreszah l a m Rand e 
muß 168 8 heißen, de r Feldzug began n i m Herbst diese s Jahres . 

1 5 Di e Zusammenziehun g weifische r Truppe n be i Lünebur g i m Somme r 168 9 dient e 
der Unterstützun g de s vo n Dänemar k bedrängte n Herzog s vo n Holstein-Gottorf , 
vgl. S c h n a t h , wi e Anm. 4, S. 492 ff. 

1 6 Auc h hie r is t di e Jahreszah l a m Rand e falsch , si e mu ß 168 9 heißen . Ube r de n 
Feldzug diese s Jahre s vgl . S  i c h a r t, wi e Anm. 14,1 S . 489 ff. 

1 7 Oudenaard e (de r Or t de r berühmte n Schlach t 1708 ) wir d al s Winterstandor t de s 
Regiments v . Podewils 1689/9 0 bestätig t durc h S i c h a r t , wi e Anm . 14, I  S . 489. 

1 8 Wiede r irr t Zeh e i n der Jahreszahl, si e muß 1690 heißen. 
1 9 Be i Fleuru s verlo r a m I.Jul i 169 0 die alliiert e Arme e unte r de m Fürste n vo n Wal -

deck gege n di e Franzose n unte r Luxembour g ein e Schlacht , a n de r abe r hanno -
versche Truppe n nich t teilnahmen . 
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(Randbemerkung vo n andere r Hand : Di e Franzose n diese s J ah r Mön s ge -
nommen) t 0 . 

Der Köni g Willia m hatt e di e Franzose n i n Namu r belagert , un d wi e selbig e 
Belagerunge wa s har t hielte , mußt e auc h unse r fliegen d Corp s dahi n marchiren . 
Bey unsere r Ankunf t fande n wir , da ß di e Stad t un d Vestung e bereit s capitu -
liret und sic h ergeben hat te 8 1 . 

Nach Endigun g diese r Campagn e erhiel t ic h mei n Paten t al s Lieutenant . 
Unsere Trouppe n marchirte n wiede r nac h de m Lande , un d unse r Regimen t 
nach Hannover* 8 . 

1692. E s hatte n Ihr o Kayserlich e Majestä t Leopoldu s allergnädigs t resolviret , 
diese Campagn e i n Oberungarn " au f nachdrücklichst e agire n z u lassen . Z u 
Beforderunge desse n schickt e unse r gnädigste r Her r einig e tausen d Ma n z u 
Pferde un d z u Fue ß unte r de n Commend o de s Herre n Genera l Feldzeug -
meister vo n Sommerfei t nac h Ungar n ab . Unte r selbe n beka m de r Brigadie r 
Vitry nebs t seine n Dragoner n auc h ei n Regimen t z u Fueß . Z u selbige m wurde n 
von i m Land e bleibende n Regimenter n vo n jede n di e jüngst e Compagni e 
genommen un d gedachte s Regimen t davo n formiret . 

Kam als o di e Compagnie , worunte r ic h Lieutenan t war , mi t unte r dasselb e 
Regiment, un d au f dies e Ar t hatt e ic h die Ehre , Ungarn z u sehen . 

Wir brache n als o i m Anfan g de s Monat s M a y au f un d recta  au f Presbur g zu , 
alwo wi r un s z u St . G e o r g e n 2 S a etlich e Woche n ausruheten , hernache r un s 
mit de r kayserliche n Hauptarm e conjungirten . Wi r paßirte n Ofe n un d ginge n 
ferner bi s nac h Peterwardin , woselbs t di e ganz e Arm e campirte , dies e Cam -
pagne abe r wenig , j a fas t ga r nicht s ausrichtete . 

Nach Endigung e derselbe n bezoge n wi r di e Winterquartiere , welch e be i 
Neutra, Neuhause l un d dere r Orte n herum fielen . 

1693*4 wurd e di e Campagn e frühzeiti g eröfnet . Di e Arm e setzt e sic h wiede r 
bey Peterwardi n i n ih r vori g Lager , un d nac h ei n un d andere n Amüsements** 

w Hie r w ä r e 169 1 al s Randzah l richtig , den n M ö n s w u r d e a m 8 . A p r i l 169 1 v o n de n 
Franzosen eingenommen . 

2 1 Hie r is t Zehe s Zeitrechnun g völl i g durcheinander . N a m u r , 169 2 v o n de n Franzose n 
erobert, w u r d e ers t 169 5 v o n W i l h e l m III . v o n Englan d (1689-1702 ) mi t eine m 
alliierten H e e r e -  unte r M i t w i r k u n g hannoversche r Truppe n -  wiede r einge -
nommen: S  i  c  h  a  r  t , w i e A n m . 1 4 , 1 S . 5 4 8 ff . 

M Diese r Rückmarsc h gehör t w i e d e r zu m J a h r e 1690 . 169 1 habe n di e Hannoverane r 
sich a m Feldzu g g e g e n Frankreic h nich t beteiligt . 

M Ube r de n Feldzu g i n Ungar n g e g e n di e T ü r k e n 169 2 v g l . S  i  c  h  a  r  t , w i e A n m . 14 , 
I S . 4 7 1 - 4 7 4 . 

M a St . George n e t w a 2 5 k m nordöstlic h v o n Presburg . 
2 4 Ube r de n Feldzu g i n Ungar n un d di e Belagerun g v o n Belgra d 169 3 v g l . S  i  c  h  a  r  t , 

w i e A n m . 1 4 , 1 S . 4 7 4 - 4 7 6 ; S c h n a t h , w i e A n m . 4 , I I (1976 ) S . 3 1 ff . 
M Amüsements  hie r i m Sinn e v o n «unschlüssige m Hi n un d H e r " . 
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wurde di e Belagerung e vo n Belgra d resolviret . Wi r schluge n ein e Schiffs -
Brücke übe r di e Sa u un d paßirte n selbe , obscho n di e Türke n sic h seh r ließe n 
angelegen seyn , selbe s z u verhindern . Kahme n demnac h glücklic h über , 
schlugen unse r Lage r auf , un d hielte n un s zu r Belagerunge an . 

Weil abe r di e Artolleri e s o spät e ankahm , hiel t un s solche s seh r auf , wa r 
aber meistentheil s Ursache , da ß de r Or t dismah l nich t gewonne n ward . End -
lich s o beschosse n wi r di e Stad t mi t zimlidie n Succes , avancirte n auc h mi t 
den Approche n bi s ei n paa r tausen d Schritt 2 6 a n ihre r Contrescarpe , s o da ß 
die Generalitä t resolvirte , de n Stur m z u wagen . 

Die Anstalte n wurde n daz u gemacht , un d da s Commendo , s o zu m Stur m 
destiniret war , rückt e heran , u m mi t angehende n Aben d anzufallen , welche s 
denn auc h mit große r Furie geschah , so daß viel e bereit s i n di e Contrescarpe ge -
sprungen waren . Al s abe r einig e Commando s be y s o dunkle r Nach t geirre t 
und ihre n Anfal l nich t a n Or t un d End e gethan , wi e e s wa r projectire t wor -
den, s o gerie t alle s i n Confusion . Diejenigen , s o bereit s i n di e Contrescarp e 
gesprungen, wurde n all e vo n de n Türke n massacriret j di e andere n abe r 
mußten sich , nachdehme si e viel e eingebüßet , wiede r reterire n [so] . 

Als auc h nadigehend s di e Nachrich t eingelaufen , da ß de r türkisch e Succur s 
mit große n Tagereise n herz u eilete , u m di e Stad t z u entsetzen , unser e Arm e 
aber sowoh l durc h de n Stur m al s viele n Gestorbene n un d Kranke n au f di e 
Helfte zerschmolze n war , wur d resolviret , di e Belagerung e aufzuheben , wel -
ches auc h den n a n de m Ta g hernac h geschehen , un d nachdehm e di e Artolleri e 
die ganz e Nach t di e Sa u wiede r paßiret , alsdan n auc h di e Infanteri e un d 
Cavallerie be y helle m Tag e un d unte r stetige n Ausfalle n un d Chargire n de r 
Türken un s en  bon  ordre  reterirten , nadigehend s un s wiede r i n unse r vori g 
Lager be y Peterwardi n setzten . Un d wi e sic h hiemi t auc h di e zweyt e Cam -
pagne geendet , bezoge n wi r di e Winterquartiere , welch e diesmah l i n un d 
um Presburg , de r Insu l Schut t etc . etc . fielen . 

1694. Ihr o Churfürstlich e Durchlauch t unse r gnädigste r Her r schickte n de n 
Brigadier vo n W e i h e n 8 7 nac h Wie n un d vo n d a nac h Presbur g z u de m Herre n 
General vo n Sommerfeldt . Selbige r bracht e mit , da ß unser e Trouppe n wiede r 
zurücke un d in s Lan d marchire n solten . De r Her r Brigadie r Vitr y wur d al s 
kayserlicher Genera l Majo r declariret . E r krigt e z u seine n bereit s habende n 
Regiment z u Fu ß noc h 4  Compagnie n un d als o ei n Regimen t vo n 1 2 Compag -
nien, bestehen d i n 1 2 hunder t Köpfen , welch e di e nac h de m Land e gehend e 
Regimenter nac h A d v e n a n t 2 8 abgebe n mußten . Dies e bliebe n all e i n kayser -
lichen Dienste . 

2 * Stat t „tausend " is t zweifello s „hundert " gemeint ; nac h S c h n a t h I I S . 31 betru g 
der Abstan d 15 0 Schritt . 

2 7 Ube r di e „Ablösun g de r Volkhilf e i n Ungarn " un d di e „Missio n de s Oberste n 
Brand Erns t v . Weyhe i n Wien" vgl . S c h n a t h , wi e Anm . 4 , S . 6 8 ff. 

2 8 „Nac h Advenant " nich t erklärbar . 
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Ich vo r mein e Persoh n mußt e au f hoh e Ordr e abdanke n un d ka m wiede r al s 
Lieutenant be i da s d'Herlevillsch e Regiment 2 6 . Al s wi r i m Land e wiede r 
anlangeten, krigt e da s Regimen t Münden , Nordthei m un d Osterod e zu m 
Quartier, ich aber de n Haubtmann Boldewin zu m Capitain . 

1695. Ruhi g i m Lande blieben. Ich wurd Regimentsquartier-Meister . 

1696. Al s di e Herre n Franzose n sic h au f de n teutsche n Bode n zimliche r Maße n 
divertirten 3 n , wurde n di e hohe n Herre n Alliirte n eins , selbe n Arm e entgege n 
zu setzen , un d diese s geschäh e unte r de m Commend o de s Prinze n Loui s vo n 
Baden Durchlaucht 3 1. Zu diese n stie ß ei n Corp s unsere r Trouppen vo n ongefeh r 
10 tausen d Ma n (welch e de r Genera l Feldzeugmeiste r vo n Sommerfel d com -
mendirte), worunte r auc h das d'Herlevilsch e Regimen t mi t war . 

Nachdehme di e Arm e sic h völli g conjungiret , marchirt e selb e bi s nac h de m 
so genandte n Haase n Loche M a . Di e französisch e Arm e stun d be i Neusta d 
an de r Haert* 2 , un d als o beyd e Armee n einande r s o nah e in s Gesichte , da ß 
uns nu r ei n Moras t vo n einande r schiede , welche n abe r z u paßire n beyd e 
Theile vo r impracticabe l hielten . Z u unsere r Rechte n wa r ei n hohe s Gebirg e 
und au f selbe n da s fest e Berg-Schlo ß Neustad , welche s di e Franzose n besetze t 
hatten. 
Wir machte n Anstalt , selbige s z u bestürmen ; wei l sic h abe r de r Fein d di e 
Nacht vorhe r davo n reteriret , funde n wi r da s ledig e Nest . Ma n ließ e noc h 
einige Canon s hinau f bringen , au s welche n de s Feinde s Lage r nich t weni g 
incommodiret wurde . Mi t de m alle n abe r konte n wi r z u keine r weitere n 
Action kommen , sonder n separirte n uns , un d wei l de r Somme r paßiret , gin g 
jedes Thei l i n sein e Winterquartier , welch e unse r Regimen t diesma l i n Han -
nover bekam . Ic h wur d diese n Winte r Capitai n Lieutenan t be y de m Regimen t 
d'Herleville 3 3 . 

170034. Da s Mißverständnis , welche s sic h zwische n Seine r Königliche n Maje -
stät de m Köni g vo n Dänemar k un d Sein e Hochfürstlich e Durchlauch t de m 
Herzog vo n Holstei n erhoben , brac h s o wei t aus , da ß de r Köni g mi t eine r 

a * d'Herleville , Oberstleutnant , späte r General . Sei n Regimen t übernah m 170 5 de r 
Oberstleutnant, nachmalig e Genera l Beliing . Herlevill e hatt e mi t Zeh e de n Morea -
Feldzug mitgemacht . 

8 0 Ube r de n Feldzu g a m Rhein 169 6 sieh e S  i  c h a r t, wi e Anm . I  S. 558-562 . 
8 1 Markgra f Ludwi g Wilhel m vo n Bade n (1655-1707) , de r unte r de m Name n »  Türken-

louis" bekannt e kaiserlich e Heerführer . 
8 1 a  Dor f Hassloc h östlic h vo n Neustad t a n de r Weinstraße . 
3 2 Neustad t a n de r Weinstraße . 
3 8 Ube r di e Jahr e 1697-169 9 bring t Zeh e kein e biographische n Angaben . 169 7 wa r 

sein Regimen t nich t mehr i m Felde, 169 8 un d 169 9 ware n Friedensjahre . 
8 4 Ube r de n Feldzu g de r hannoversche n un d cellische n Truppe n i n Holstei n 170 0 

vgl. S  i  c h a r  t, wi e Anm . 14 , I  S . 573-576 un d S c h n a t h , Geschicht e Han -
novers 1674-171 4 Bd . III (1978 ) S . 309-321. -  Sowoh l de r Köni g vo n Dänemar k 
wie de r Herzo g vo n Holstein-Gottor f hieße n Friedric h IV . 
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considerablen Arm e sic h i n da s Holsteinisch e setzt e un d sic h fas t de s ganze n 
Landes bemächtigte , welche n z u steure n Ihr o Kayserlich e Majestä t bewogen , 
Seiner Hochfürstliche n Durchlauch t Herzo g Geor g Wilhel m al s damahlige n 
Kreysobristen aufzutragen , da ß derselb e dahi n gehe n un d sehe n möchte , 
selbige wei t aussehend e Sach e zu m gute n End e z u bringen . 

Solchem zufolg e ginge n Hochgedacht e Sein e Hochfürstlich e Durchlauch t i n 
eigener Persoh n mi t deroselben , al s auc h unsere n Hannöverisch - un d Wolfen -
bütteischen 3 4 a Trouppe s dahin , setzte n be y de n Tolle n Spiecker 3 5 übe r di e 
Elbe, woselbs t sic h noc h einig e schwedisch e un d holländisch e Hilfsvölke r mi t 
uns conjungirten , un d suchte n di e königlic h dänisch e Arm e auf , welch e wi r 
den[n] ohnwei t Segeber g campiren t funden . 

Unserseitiges Lage r wur d har t unte r de m Segeber g aufgeschlagen , stunde n 
also beyd e Läge r s o nah e a n einander , da ß nu r ei n kleine r Moras t un s 
separirte. Hie r wär e e s bal d eine s Tage s z u eine r Battalli e kommen , wa n nich t 
die sonderbar e klug e Conduit e Seine r Durchlauch t Herzo g Geor g Wilhelm s 
solches unterbroche n hätte . 
Mittlerweile wur d zu m Pinnenberg e un d Travendah l durc h viele r Potenze n 
Abgesandten dahi n gearbeitet , da ß di e Zwistigkeite n auf s aimabelst e möchte n 
beygeleget werden . D a indesse n di e Stad t Alton a un d einig e i n Hamburg 8* 
gelegene Aemte r zimlic h mitgenomme n worden , bi ß endlic h de r Fried e ge -
schlossen 3 7 un d wi r noc h selbe n Somme r ei n jede r wiede r i n sei n Lan d 
zogen Ä 8 . 

1702. Diese s Jahr , un d zwa r z u Anfan g desselbe n i m Mona t Februar , hatt e 
ich di e Gnade , da ß Sein e Churfürstlich e Durchlauch t Geor g Ludewi g mi r ein e 
Compagnie unte r de m Regimen t de s Herre n Genera l Majo r d'Herlevill e aller -
gnädigst anvertraueten , un d weile n dies e Compagni e ebe n dieselb e war , mi t 
welcher ic h au s Ungar n kommen , un d welch e ic h al s Lieutenan t unterschied -
liche Jahre commendiret , al s erfreuet e mic h dieselbe u m so vie l dest o mehr , 

Nachdehme de r Krie g gege n Frankreic h wiede r angangen 3 0 , brac h i n diese m 
Jahre de r meist e Thei l unsere r Trouppe n au f un d marchirte n unter m Com -
mendo de s Genera l Feldzeugmeister s vo n Sommerfeld t nache r Brabant , unte r 
welchen auc h unse r Regimen t mi t begriffe n war . Wi r marchirte n recta  au f 

34a Wolfenbüttelsoh e Truppe n ware n nich t dabei . 
3 5 Zollenspieke r nördlic h vo n Winsen/Luhe . 
3 6 Stat t „i n Hamburg" müßt e e s woh l „be i Hamburg " ode r „i n Holstein " heißen . 
3 7 De r Fried e vo n Traventha l wurd e a m 18 . August 170 0 geschlossen , vgl . S c h n a t h 

III S . 330-336 . 
3 0 Ube r da s [Friedens-]Jah r 170 1 ha t Zeh e nicht s aufgezeichnet . 
3 9 Ube r di e Beteiligun g de r hannoversche n Truppe n a n de m nu n ausgebrochene n 

Spanischen Erbfolgekrie g (1701-1714 ) vgl . nebe n S i c h a r t Bd . II S . 210-361 da s 
Spezialwerk A l e x a n d e r v o n S c h w e n c k e , Geschicht e de r hannoversche n 
Truppen i m Spanische n Erbfolgekrieg , Hannove r 1862 , sowi e S c h n a t h a . a. O. 
Bd. III S . 449-487 . 
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Keiserswert, welche s di e Alliirte n belager t hatten . Nac h Erobemng e de r 
Contrescarpe capitulirte n di e Franzosen , unser e Trouppe n abe r marchirte n 
weiter au f Nimwegen , woselbs t wi r un s mi t de n Englische n un d andere n 
Auxiliar Trouppe n conjungirten . Paßirte n di e Maas , nahme n da s Schlo ß 
Grevenbrock 4 0 weg , welche s geschleife t un d di e Guarniso n z u Kriege s Gefan -
genen gemache t wurden . Nachgehend s wur d auc h Stöcken 4 1 , Stephanswer t 
und ander e klein e örte r weggenommen . Vorhe r gescha h di e Cannonad e be y 
Peer, di e französisch e Arm e ka m uns , al s wi r kau m da s Lage r be y Helchtere n 
aufgeschlagen un d di e Infanteri e nac h Stroh , di e Cavalleri e abe r au f Fourag e 
geschicket hatten , ohnvermuhte t z u Gesicht e un d setzt e sic h gege n un s übe r 
en battallie,  di e unsrige n ebenfall s mi t denen , s o noc h i m Lage r waren 4 2 . 
Denen Ausgeschickte n abe r wurde n durc h einig e Cano n Schüss e Zeiche n 
gegeben, wiede r zurüc k zu kommen . 

Als sic h nu n solche r Gestal t auc h unser e Arm e i n Order  de  Battallie  gesetzet , 
Mylord Marleborou g un d all e englisch e General s große n Lüste n bezeigten , 
dem Fein d ein e Batalli e z u liefern , wa r doc h di e holländisch e Arm e (al s welch e 
den linke n Flüge l hatten ) au f kein e Ar t un d Weis e z u bewegen , da ß si e 
ihre Einwilligung e hie r z u gebe n wollen 4 S , sonder n nachdehm e beyd e Ar -
meen vo m Morge n u m 9  Uh r a n bi s i n di e sinkend e Nach t einande r unauf -
hörlich kannoniret , brache n di e Franzose n dies e Nach t i n alle r Still e ohn e 
Trommel ode r Pfeife n au f un d ginge n davon . Mi t anbrechende m Tag e mußte n 
etliche tausen d Pferd e selbig e nachsetzen , welch e ihr e Arrie r Guard e atta -
quirten, viel e niede r machte n un d unterschiedlich e Pauke n un d Standarte n 
mit zurüc k brachten . 
Nach diese n wur d noc h Lüde 4 4 berennet , belager t un d erobert . Di e Stad t 
ergab sic h alsofort , di e Citadell e wur d abe r nac h gethane r gute n Gegenweh r 
stürmender Han d erober t un d di e Garniso n z u prisoniers  de  guerre  gemachet . 
Hierauf wur d auc h di e Chartreuse 4 5 belager t un d beschossen , welch e capitu -
lirte un d eine n freye n Abzu g erhielten , womi t sic h vo r diesma l di e Campagn e 
endete un d ei n jede r i n di e ihne n assignirt e Winterquartier e gingen . Da s vo r 
unser Regimen t wa r dißmah l z u Brül l 4 6 , ei n Städtgen , s o ohnwei t Cöll n 
lieget. 

4 0 Grevenbroc k is t Grevenbioh t a n de r M a a s zwische n Maastrich t un d Roermond . 
4 1 Ube r di e Einnahm e de s Kastell s Stokke m a n de r M a a s durc h da s Regimen t d'Herle -

ville vgl . S c h w e n c k e , w i e Anm . 39 , S . 26 . 
4 2 Di e hie r geschilderte n Kämpf e u m Helchtere n un d Pee r liege n (wi e Zeh e übrigen s 

selbst vermerkt ) zeitlic h v o r de m Angrif f au f di e Maasbefestigungen , 
S c h w e n c k e S.24f . 

4 3 Ube r de n durc h di e holländische n Felddeputierte n verhinderte n Angrif f un d übe r 
den nächtliche n A b z u g de r Franzose n vgl . S c h w e n c k e , S . 2 5 f . 

4 4 Lüd e is t Lüttic h (flämisc h Luyk) . Ube r di e Belagerun g un d Einnahm e diese r M a a s -
festung v g l . S c h w e n c k e S . 3 0 - 3 2 . 

4 5 Ube r di e Einnahm e de r Karthaus e vo n Lüttic h vgl . S c h w e n c k e S . 33 . 
4 « Brühl , zwische n Köl n un d Bonn . 
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Es is t alhi e mei n Vornehme n nich t all e un d jed e Campagne n un d wa s vo r 
Belagerungen, Battallien , ungleiche n vo r Marche  et  contremarchen  vo n de r 
Arme jede s Jah r geschehen , alhi e z u beschreiben , maße n selbige s vo n viele n 
anderen scho n geschehen , auc h unte r meine n Papiere n ein e ausführlich e Be -
schreibunge z u finden , al s beruf e mic h au f selbig e un d wil l nu r al s e n passant 
sagen, da ß al s Ihr o Churfürstlich e Durchlauch t vo n Bayer n sic h 

1704 i n diese m Jahr e nich t allein e de r Stad t Ul m bemächtiget , sonder n ma n 
sähe auc h danebe n öffentlich , wi e e r un d sei n Her r Brude r de r Churfürs t vo n 
Cö ln 4 7 meh r vo r Frankreich s al s de s Kayser s Interess e inclinirten , wannen -
hero di e hohe n Alliirte n schlüssi g worden , di e französisch e un d bayerisch e 
Progressen z u hemme n un d da s Kriegesfeue r mitte n i n Deutschlan d z u dämp -
fen, weswege n Mylor d Marlborou g mi t eine r considerable n Arm e au s Braban d 
nacher Deutschlan d marchirte , z u welche r sic h unser e be y Main z stehend e 
Trouppen mi t verfügte n un d z u Lusinge n un d Wästenstäd 4 8 mi t de r kayser -
lichen Arme conjungirten . 
Ihro Churfürstlich e Durchlauch t vo n Bayer n hatte n ei n gro ß Detachemen t 
bey Donauwer t au f de m Schellenber g postiret , auc h solche s woh l retranchiret , 
dadurch di e Passag e übe r di e Dona u un s z u sperren , derowege n i n diese r 
Nacht ßtausen d Ma n Infanteri e ohn e di e Cavalleri e vorau s commendire t wur -
den, diese n importante n Or t z u attaquiren 4 9. Au f wa s vo r Ar t un d Weis e 
diese Attaqu e geschehe n un d mi t wa s große r Müh e un d Arbeit , auc h viele n 
Verlust de r unsrige n de r Schellenber g erobert , de r Bayerische n viel e massa -
criret un d de r Res t i n un d übe r di e Dona u gejaget , di e Stad t Donauwer t 
sich ergeben , di e Stad t Rai n belager t un d erobert . Hiernächs t mi t de r ganze n 
Arme nac h Friedberg 5 0 marchiret , au s welche m Lage r viel e Detachemente r ge -
schicket wurden , da s Bayerlan d i n Feue r un d Flamme n z u setzen , u m dadurc h 
den Churfürste n z u obligiren , da ß e r di e französische n Parte y quitire n möchte . 

Wie di e Stad t Augspur g ihre r französische n Gäst e lo s worden , di e Stad t Ul m 
belagert un d sic h pa r accord  ergeben , auc h wi e sich s hernac h gefüget , da ß 
die französisc h Bayersche un d die alliirt e Arme endlic h [in ] der Gegend Höchstäd 

4 7 Di e kurfürstliche n Brüde r Ma x Emanue l vo n Bayer n un d Josep h Klemen s vo n 
Köln hatte n sic h 170 2 a n Frankreic h angeschlossen , Ma x Emanue l scho n i m Sep -
tember 170 2 durc h Besetzun g de r Reichsstad t Ul m de n Krie g i n Oberdeutschlan d 
eröffnet. Insofer n is t als o di e Jahreszah l a m Rand e „1704 " nich t gan z zutreffend ; 
sie bezieh t sic h abe r au f de n große n Feldzu g i n Süddeutschlan d gege n di e ver -
einigten Franzose n un d Bayern . Vgl . darübe r S c h w e n c k e , wi e Anm . 39 , 
S. 65-95 . 

4 8 Di e Vereinigun g erfolgt e be i Lonse e un d Westerstette n nördlic h vo n Ulm , vgl . 
S c h w e n c k e S .68. 

4» Ube r di e Schlach t a m Schellenberg e be i Donauwört h (2 . Jul i 1704 ) vgl . 
S c h w e n c k e S . 69-74 . 

Ä 0 Ube r di e Einnahm e vo n Rai n a m Lec h un d de n Marsc h nac h Friedber g be i Augs -
burg berichte t S c h w e n c k e S . 75. 
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und Blindhei m aneinande r geraten , di e französisch e unte r de m Feldmarchal l 
Tallart, di e Bayersch e abe r unte r Seine r Churfürstliche n Durchlauch t i n eigene r 
Person, nac h vorhergegangene r blutige n Batta l ie 5 1 totaliter  geschlage n un d 
der Res t zu r Fluch t gebracht , theil s auc h i n di e Dona u gejage t worden , ihr e 
meiste Artolleri e nebs t viele n Fahnen , Pauke n un d Standarten , j a auc h ihre n 
eigenen Genera l Ta l la rd 5 2 selbs t (welche r nebs t viele n andere n General s 
und Officiers vo n Distinctio n gefange n worden ) i m Stich e lasse n müssen . 

Es hatte n sic h 2 7 Battallion s un d 1 2 Esquadron s z u anfang s de r Battalli e i n 
das Dor f Blindhei m gesetzet , u m ihre n rechte n Flüge l z u decken . Dies e mußte n 
ingesambt, al s wi r da s Dor f ring s umhe r besetze t un d mi t di e Cannone n bra f 
beschießen lassen , ergebe n un d z u Kriegsgefangene n mache n lassen , vo n 
welchen de r Kayser , di e Engellände r un d di e Herre n S t a a t e n 5 2 3 jede r sein e 
Portion bekam . Solche s alle s is t i n vorgedachte r Beschreibung e (wei l e s hie r 
zu weitläufi g falle n würde ) mi t mehre n z u ersehen , worau f mic h nochmal s 
beziehe. Auc h mu ß noc h melden , da ß unter andere n auc h unsere n Regimen t 

1708 di e hart e un d schwer e Belagerung e vo n Lill e mi t betroffen 5 8 . 

Ich wa r mi t i n de m a m 21 . Septembe r gehaltene n Sturm , d a ic h vo n dene n 
2 tausen d zu m Stur m destinirte n Grenadier s hunder t unte r meine n Commend o 
krigte. Da s Feue r vo m Fein d au s Stücken , Mörse r un d kleine n Gewehr , auc h 
Granaten un d allerhan d Feuerballe n wa r entsetzlic h un d unaufhörlich . De m 
allen ungeachte t faßete n wi r Post o au f di e Contrescarpe , un d nachdem e übe r 
die Hälft e meine r Grenadie r to d ode r blessiret , ic h auc h selbe r eine n Schu ß 
in di e link e Schulte r bekommen , maintenirte n wi r doc h unsere n Posten , bi s 
wir durc h di e Füsilier s abgelöse t wurden . 

Man ka m als o imme r näher , un d zwa r s o nahe , da ß wi r da s Wasse r au s 
dem Stadgrabe n abzapfeten , einig e Gallerie n durc h de n Grabe n machten , 
und al s auc h di e Brech e zimlic h avancire t un d wi r i m Stand e waren , eine n 
Haubt Stur m thu n z u können , schlu g de r Fein d chamade  un d steckt e weiß e 
Fahnen aus , nachdehme di e Belagerung e übe r 9  Wochen gedauer t hatte . 

Die Guarniso n zo g accordirte r Maße n mi t viele n Provian t un d Ammunitio n 
auf di e Citadelle . D a indesse n all e Hostilitäten 8  Tage lan g eingestelle t wurden , 
als dan n gin g e s wiede r a n un d au f di e Citadell e los , welch e sic h noc h 
6 Woche n tapfe r defendirte , hernache r abe r di e Chamad e schlu g un d sic h 

« De n große n Sie g be i Höchstäd t errange n di e vereinigte n Armee n Prin z Eugen s 
und Marlborough s a m 13 . August 1704 : S c h w e n c k e S . 77-91 . 

M Camill e Du c d e Tallard (1657-1728) , französische r Heerführer . 
52a B die Herre n Staaten" : Hollan d (di e Generalstaate n de r Vereinigte n Niederlande) . 
53 Zeh e überspring t di e Jahr e 1705-170 7 un d geh t jetz t z u de r berühmte n Belagerun g 

und Eroberun g de r große n französische n „Hauptfestung " Lill e i m Jahr e 170 8 über : 
vgl. S c h w e n c k e , wi e Anm , 39 , S . 155-157 , 167-173 ; M a x B r a u b a c h , Prin z 
Eugen, I I (1964 ) S . 241-249 . 
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mit diese n Accor d ergaben 5 4 , da ß si e eine n freye n Abzu g habe n solten , s o 
auch geschehen. 

171055. Imgleiche n mu ß noc h melden , da ß unsere n Regimen t auc h di e schwer e 
und wege n de r unbequeme n Jahreszei t seh r rüd e Belagerung e [von ] Air e mi t 
betroffen, welch e sic h de n 8te n Novembe r un d als o nac h eine r Bwöchentliche n 
sehr scharfe n Belagerung e pa r accor d ergaben . 
Unter wehren d diese r Belagerung e hatt e ic h di e Gnade , mei n Paten t al s würk -
licher Majo r z u erhalten , nachdem e ic h vorhe r scho n über n Jahr , al s unse r 
Major d e Cordo n wege n eine r be y Malplacke t empfangene n Blessure 5 0 sic h 
nach Main z bringe n lasse n un d daselbs t gestorben , di e Dienst e al s Majo r 
hatte verrichte n müssen . Wur d ic h als o vo r meine n viele n ausgestandene n 
Strapazen zur guter Genüg e recompensiret . 
Als nac h de r Zei t un d zwa r i n Ann o 1 7 1 1 un d 17 1 2 noc h ei n un d ander e 
Plätze de m Fein d abgenomme n worde n un d be y Belagerung e Landerc y di e 
unglückliche Äf f aire be y St . Denin 5 7 sic h zugetragen , di e englisch e Trouppe n 
sich auc h scho n würklic h vo n un s separire t hatten , schien e de r Krie g ei n 
Loch z u gewinnen . De r Prin z Eugeniu s mußt e sic h mi t de r Arm e zurück e 
ziehen au f Möns , Soign e un d Nostr e Dam e d e Hall , vo n d a ei n jedwede s 
Corps de n 30 . Oktober ihre n Winterquartiere n z u marchirten . Da s unsrig e 
war diesma l i n Diest 5 8 . 

1713. Unser e Trouppe n bekame n Ordre , aufzubreche n un d nac h de n Rhei n 
zu marchiren j al s geschäh e de n 23 . May de r Aufbruc h au s Diest , paßierte n de n 
Rhein z u Möllen , di e Lohn e z u Limbur g un d campirte n be y Hanstein 5 9 . Alhi e 
kahmen auc h unser e i n holländische n Dienste n gestandene n Trouppe n wiede r 
bey un s an . Marchirte n darau f insgesam t nac h Main z un d schluge n unse r 
Lager au f zwische n Mosbach un d Casse l 6 0 . 

54 Di e Festun g erga b sic h a m 22 . Oktober, di e Zitadell e a m l.Dez, , S c h w e n c k e 
S. 171-173 . übrigen s verzeichne t S c h w e n c k e S . 17 2 de n -  nac h eigene r Angab e 
verwundeten -  Kapitä n Zeh e unte r de n be i de r Belagerun g vo n Lill e gefallene n 
hannoverschen Offizieren ! 

55 Da s (durc h di e Schlach t be i Malplaque t besonder s interessante ) Jah r 170 9 über -
geht Zehe . Ube r di e Belagerun g de r kleine n französische n Festun g Air e (a n de r 
Lys westlic h vo n Lille ) i m Herbs t 171 0 vgl . S c h w e n c k e S . 22 2 f. 

5 8 Di e Schlach t be i Malplaquet , di e größt e de s Spanische n Erbfolgekrieges , wa r a m 
11. Septembe r 1709 , De n Majo r Cordo n vo m Infanterieregimen t Bellin g führ t 
S c h w e n c k e S . 209 unte r de n Verwundete n an . 

57 Ube r di e währen d de r Belagerun g vo n Landrecie s i m Somme r 171 2 vorgefallen e 
Schlacht be i Denai n (20 . Juli) vgl . S c h w e n c k e S . 255 f. De r Feldzu g gin g 
infolge de s Abfall s de r Englände r vo n ihre n Alliierte n verloren . 

5 » Di e hie r genannte n Ort e Möns , Soignies , Ha i un d Dies t bezeichne n di e Rückzugs -
linie de r hannoversche n Truppe n au s Frankreic h i n da s nordöstlich e Belgien . 

58 „Mölln " is t Mülhei m a m Rhei n be i Köln , di e „Lohne " di e Lah n un d Hanstei n = 
Hahnstätten be i Diez , S c h w e n c k e S . 263 . 

fl0 Mombac h un d Kastel liege n i m heutige n Stadtgebie t vo n Mainz . 
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Wir paßirte n di e Munsterung e vo r Ihr o Churfürstlich e Gnade n vo n M a i n z 8 1 , 
brachen de n 3 . September wiede r au f un d ginge n be y Costhei m übe r de n 
Main. E s wurde n unser e Trouppe n zu r Postierung e a m Rhei n emploiret , unse r 
Regiment ka m diesmah l mi t noc h einige n andere n Regimenter n vo n un s be y 
Gernsheim M z u stehen . 

Wir brache n wiede r au f un d passierte n z u Manhei m de n Necke r un d setzte n 
uns zwische n Ketsc h un d Hockenheim 6 3 längs t de n Rhein . Indesse n hatte n 
die Franzose n Landa u erober t un d Freybur g belagert , welche s wi r geruhi g 
zusahen, auc h daß selbige s eingenomme n wurd e * 4. 

Endlich de n 29 . November, al s unser e Zelt e scho n oftermal s beschneye t un d 
unsere Leut e Hunge r un d Kumme r genu g ausgestanden , trate n wi r de n Rück -
march nach unseren Land e a n un d kame n 

1714 de n 7 . Januar mi t de m Regimen t i n Hannove r an , al s wi r ebe n 1 2 Jah r 
aus de m Lande gewesen . 

1715. Nachdehm e Ihr o Königlich e Majestä t vo n Gro ß Brittanie n einig e Regi -
menter vo n dene n Herre n Generalstaate n übernomme n un d solch e wege n de r 
Troublen i n Engellan d dahi n überkomme n lassen 6 5 , s o habe n höchstgemelt e 
Ihro Königlich e Majestä t vo n der o Trouppe n 6  Regimente r z u Fue ß unte r 
dem Commend o de s Herre n Brigadie r vo n Belling k wiede r dahi n marchire n 
lassen, unte r welchen auc h diese s Regimen t mi t begriffe n war . 

Diese 6  Regimente r trate n gege n de n 20 . November ihre n Marc h a n un d 
marchirten gerade s Wege s au f Mastrich . Unterwege s abe r ka m mi t eine r 
Staffette au s Engelland , da ß 2  Regimente r wiede r zurüc k in s Lan d gehe n 
solten, welche s di e 2  Battalio n vo n Rantza u un d da s Regimen t de s Herr n 
Obrist vo n Campe n betraf . Di e 4  andere n Regimenter , al s Bellingk , Melvil , 
de Lüe r un d Boldevi n 6 6 , setzte n ihre n Marc h for t un d kame n de n 20 , Decembe r 
in Mastric h an , woselbs t wi r nebs t andere n holländische n Regimenter n di e 
Guarnison halte n mußten , al s wi r zuvo r de n Ey d de r Treu e a n dene n Herre n 
Generalstaaten abgelege t hatten . 

• J Kurfürs t vo n Main z wa r derzei t de r Erzbischo f Lotha r Fran z Gra f Schönbor n 
(1655-1729). 
Kostheim gegenübe r Mainz , Gernshei m a m Rhei n südwestlic h vo n Dannstadt . 

6 3 Ketsc h un d Hockenheim südwestlic h vo n Heidelberg . 
• 4 Durc h de n Fal l de r Festunge n Landa u (22 . August) un d Freibur g i m Breisga u 

(20. November) gin g de r letzt e Feldzu g de s Spanische n Erbfolgekriege s fü r de n 
allein noc h weiter kämpfende n Kaise r verloren . 

* 5 Zu r Niederschlagun g de s stuartische n Aufstande s i n Schottlan d (de r „15 ' rebellion*) 
hatte Geor g I , 600 0 Man n holländisch e Truppe n i n Diens t genomme n un d nac h 
England gezogen . Si e wurde n i n ihre n holländische n Garnisone n durc h Hannove -
raner unte r Bellin g abgelöst . „Diese s Regiment " is t da s Regimen t Belling , i n de m 
Zehe diente . 

M Di e Namen de r Regiments-Chef s sind : Belling , Melleville , d e Lueur , Boldewin . 
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Nach Verlau f etw a eine s Jahr s un d etlich e Monate , al s sic h di e Trouble n 
in Engellan d gestille t un d di e holländische n Völke r wiede r abgezogen , kehre -
ten wi r auc h wiede r nac h unsere n Lande , un d bezo g unse r Regimen t di e 
Quartiere i n de r Hoye , Bruchhausen , Soulingen , Diepholz , Lemförde , Wildes -
hausen 6 7 un d Stolzenau , welch e Quartier e abe r nachher o wiede r verender t 
wurden. 

171968. Al s wege n de r große n Zwistigkeit , welch e sic h zwische n Sein e Hoch -
fürstliche Durchlauch t vo n Mecklenbur g un d de m Ade l nebs t de r Stad t 
Rostock entsponnen , Ihr o Käyserlich e Majestä t bewoge n worden , einig e 
Reichs-Völker i n da s Mecklenburgisch e abzusenden , s o wurd e Sein e König -
liche Majestä t vo n Engellan d al s Reichs-Churfürste n un d Ihr o Hochfürstlich e 
Durchlaucht vo n Wolfenbüttel 6 9 al s dermalige n Kreys-Obriste n aufgetragen , 
in da s Lan d Mecklenbur g z u rücke n un d z u sehen , o b gedacht e Zwistigkei t 
zu hebe n wäre , vo r alle m aber , da ß de r vo n ihre n Güter n un d Lande n ver -
triebene Adel wiede r i n Possession de s Ihrige n möchten gesetzet werden . 

Diesem z u Folg e brache n di e hierz u beordert e Regimente r z u Pferd e al s z u 
Fueß nebs t eine r kleine n Feldartolleri e unte r de m Commend o Seine r Frey -
herrlichen Exellen z de n Herre n Genera l vo n B ü l a w 7 0 i n Februa r 17 1 9 dahi n 
auf (unse r Regimen t wa r wiede r mi t unte r diese n Corpo) , setzte n teil s z u 
Bracke 7 1 , teil s z u Lauenbur g ohngefah r mi t lOtausen d Ma n übe r di e Elbe , 
woselbst noc h einig e tausen d Ma n Wolfenbütteisch e z u un s stießen . Wi r 
setzten un s mi t unsere n Regimen t i n Boitzenburg , bi s di e übrige n Regimente r 
auch herübe r kamen . Da s mecklenburgisch e Corp s unte r de m Genera l 
Schwerin 7 2 lie ß sic h zwa r hi e selbs t sehen , zo g sic h abe r eine n Ta g nac h de n 
andern zurüc k un d gege n Sweri n zu , wi r abe r nac h Rostock , woselbs t wi r de n 
23, Merz anlangete n un d unse r wi e auc h de s Her r Obris t Luciu s un d ei n 
Regiment Wolfenbütteisch e unser e Guarniso n krigten . 

Weilen diese n Somme r übe r de r Her r Brigadie r vo n Belling k sic h seh r incom -
modiret befunden , al s reiset e derselb e nac h Hannover , u m sic h daselbs t 
couriren z u lassen , erhielte n abe r de n 22 . September di e unangenehm e Zei -
tung, daß selbige r de n 16 . September daselbs t mi t Tode abgegange n wäre . 

«7 Wildeshause n wa r vo n 170 0 bi s 180 3 hannoversc h un d ka m ers t dan n z u Olden -
burg. 

6 8 übe r de n durc h ein e Reichsexekutio n gege n de n Herzo g Kar l Leopol d vo n Mecklen -
burg-Schwerin (1678-1747 ) veranlaßte n Feldzu g de r Hannoverane r i n Mecklenbur g 
1719 vgl . S  i  c h a r  t, wi e Anm . 14 , I I S . 361-371 . 

8° Herzo g vo n Braunschweig-Wolfenbütte l wa r damal s Augus t Wilhel m (1662-1731) . 
70 De n Oberbefeh l übe r di e hannoversche n Truppe n hatt e de r Genera l (später e Feld -

marschall) Kun o Josu a v . Bülow (1658-1733) . 
7 1 Brack e =  Bracked e gegenübe r Boitzenburg . 
7 2 Kur t Christop h v . Schweri n (1684-1757 ) fie l al s preußische r Generalfeldmarschal l 

vor Pra g 1757 , E r bracht e eine m Tei l de r Exekutionsarme e a m 6 . März 171 9 be i 
Walsmühlen ein e empfindlich e Schlapp e bei , vo n de r abe r da s Regimen t Zehe s 
(Belling) nich t betroffe n wurde . 

14 Nds . Jahrb . 
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Das Regimen t wur d de n Herre n Obriste n Beerwart 7 3 hinwiede r conferiret . 
Als abe r derselb e a n eine n Schlagflu s eine s schleunige n Tode s gestorben , eh e 
er einma l zu m Regimen t kam , krigt e solche s de r Her r Obris t vo n Einbeck 7 4 , 
welches au f ordr e seine r Freyherrliche n Exellen z de s Herre n Genera l vo n Bü -
law de n 1 1 . Novembe r de n Regimen t bekann t gemachet , selbige r auc h einig e 
Tage hernachhe r selbs t z u Rostoc k ankomme n un d da s Regimen t übernommen . 
1720. E s kame n Ordres , da ß di e meiste n dere r Regimenter , s o i n de m Meck -
lenburgischen stunden , wiede r i n unse r Lan d marchire n solten , worunte r 
unser Regimen t mi t war . De s Herre n Genera l Majo r d u B r e u l 7 5 Regimen t 
kam i n Rostock , un s abzulösen , wi r abe r brache n de n 23 . Mär z au f un d 
repaßirten di e Elb e z u Boitzenbur g un d nac h unser e Quartiere , welch e diesma l 
Hoye, Bücken , Bruchhausen , Renten 7 6 , Walsrod e un d Wunstor f waren . Mei n 
und des Capitä n Stüsser 7 7 Compagnie n kame n i n Walsrode . 

1720. De n 15 . May wur d da s Regimen t vo n de s Herre n Genera l Baro n vo n Bü -
laws Exellen z be y de r Hoy e gemunster t 

Ihro Königlich e Majestä t unse r allergnädigste r Köni g un d Her r thate n mi r 
die Gnad e un d declarirte n mic h zu m Obris t Lieutenant , worübe r mi r auc h 
mein Paten t ausgefertige t worden , nebs t eine r Pensio n jährlic h vo n dre y 
hundert Reichstalern , wei l ic h s o woh l vo n Alter , al s viele n ausgestandene n 
Strapazen mi r viel e Krankheite n un d Ungemac h zugezogen . Mein e Compagni e 
bekam de r Her r Majo r L a Mot te 7 8 wieder , welch e ihm e auc h de n 27 . Jul i 172 0 
mit allen , wa s dabe y gehöret , überliefer t habe . 

1721. E s stun d mic h z u Walsrod e nich t länge r a n z u bleiben , weswege n ic h 
wieder nac h de r Hoy e un d i n mei n vorige s Quartie r be y de m Herre n Ein -
nehmer Bollman n gezoge n bin . 

1724. I n diese m Jahr e hatt e ic h noc h di e Gnad e un d da s Vergnügen , da ß mi r 
die Commendantschaf t z u Hildeshei m übe r diejenige n Leute , s o unse r aller -
gnädigster Köni g daselbs t zu r Guarniso n verleget 7 Ö , gnädigs t angetrage n 

's v . Berward . 
7 4 v.Einbec k erschein t be i S i c h a r t , wi e Anm . 14 , I I S . 31 i m Jahr e 171 4 al s 

Oberstleutnant i m Regimen t Gauvain . 
? 5 Generalmajo r Jacque s D u Breuil , f  172 3 i n Rostock . 
7« Rehte n =  Rethem/Aller . 
77 S  i  c h a r t I I S . 4 3 ha t 172 9 eine n Kapitä n Süsse r i m Regimen t Melleville . 
7 8 D e l a Mott e wa r nac h S i c h a r t I I S . 31 i m Jahr e 171 4 Kapitä n i m Regimen t 

Gauvain, 172 9 nac h S  i  c h a r  t I I S , 46 Oberstleutnan t i m Regiment v . Behr . 
7» I n Hildeshei m la g sei t 171 1 ein e hannoversch e Trupp e i n Kompanie - bi s Bataillons -

stärke, di e di e weifisch e Schutzgerechtigkei t übe r di e zumeis t evangelisch e Stad t 
gegen di e katholische n Bischöf e wahrnahm , vgl . H e i n z J o s e p h A d a m s k i , 
Der weifisch e Schut z übe r di e Stad t Hildeshei m (Quelle n un d Darstellunge n zu r 
Geschichte Niedersachsen s 48) , Hildeshei m 1939 , S . 103ff . Da s Kommand o diese r 
Truppe wa r ein e ausgesprochen e Ruhestellun g fü r invalid e ode r pensioniert e 
Stabsoffiziere. 
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worden, Weile n ic h abe r wege n Alters , auc h meine r schlechte n Leibesconstitu -
tion nich t i m Stand e war , diese n s o woh l honorable n al s profitable n Poste n 
acceptiren z u können, mußt e ic h selbe n eine n andere n überlassen . 

Und diese s wär e e s alles , wa s ic h vo n meine r Wanderschaf t i n diese r Welt , 
von meine r Jugen d an , bi s hiehe r hab e schreibe n können . Ic h hab e diese s 
niemand ander s al s meine n Kinder n zugeschrieben , dami t selb e sehe n können , 
wann si e mic h etwa bisweile n verloren , w o ic h alsdan n gestecke t habe . 

Im übrige n s o bitt e ic h Gott , de r mic h i n s o mannige r Gefah r s o gnädi g un d 
väterlich behüte t un d bewahre t hat , e r woll e mic h ferne r un d wen n e s a n 
den letzte n Strei t un d Todeskamp f mi t mi r komme n wird , mi t seine m Heilige n 
Geiste kräftiglic h beystehen , da ß ic h alsdan n ritterlic h mög e ringe n un d durc h 
Todt un d Lebe n z u meine m Herre n un d Heylan d Jes u Christ o dringen . Amen . 





Das Theaterboskett 
Zu Bedeutung un d Zweckbestimmung de s Herrenhäuser Heckentheater s 

Von 

D i e t e r H e n n e b o un d E r i k a S c h m i d t 

Mit 3 0 Abbildunge n au f 1 6 Tafel n 

Als ein e de r Maßnahme n zu r Erweiterun g un d reichere n Ausstattun g de s 
Gartens, de n Herzo g Johan n Friedric h sei t 166 6 al s Tei l seine r Sommer -
residenz Herrenhause n be i Hannove r i n mehrere n Bauphase n hatt e anlege n 
lassen, wurd e i n de n Jahre n 168JM692 1 da s Heckentheate r geschaffen . 
Es stamm t au s de r politische n un d kulturelle n Blütezei t Hannover s un d de s 
Weifenhauses unte r de m Herzog , spätere n Kurfürsten , Erns t Augus t un d 
der Kurfürsti n Sophie . E s is t Ausdruc k eine r Zeit , i n de r da s Leben  so  vom 
Theater durchdrungen  und  vom  Theater  besessen  war  wi e niemal s sonst 2 . 
Verwirklicht wurd e e s al s Wer k de r Gartenkunst , di e z u jene r Zei t a n 
der Vereinigun g alle r Künst e i m „Gesamtkunstwer k fürstlich e Residenz " teil -
nahm: Ein e Gartenkunst , al s dere n Hauptwesenszu g di e Unterordnun g alle r 
Gartenelemente unte r ein e bestimmte , hierarchisc h geordnet e Gesamtstruktu r 
erscheint. Die  Kuns t de s Baroc k is t dadurch  charakterisiert,  daß  das  Einzelne 
Wert und  Bedeutung  erst  im  Zusammensehen  mit  dem  Ganzen  erhält,  das 
Detail Schönheit  und  Ausdruckskraft  aus  seiner  Beziehung  zu  einem  über-
geordneten Zusammenhang  und  aus  seinem  eigentümlichen  Verhältnis  der 

Im Auftra g de r Landeshauptstad t Hannove r (Garten - un d Friedhofsamt ) erstellte n 
die Verfasse r ei n Gutachte n z u de m Vorschlag , i n da s Herrenhäuse r Heckentheate r 
ausfahrbare Wetterschutzdäche r einzubauen . Ein e de r Grundlage n ihre r ablehnende n 
Stellungnahme wa r di e form - un d nutzungsgeschichtlich e Untersuchun g barocke r Thea -
terbosketts i m gartenkünstlerische n Zusammenhang . Si e wurd e vo n Erik a Schmid t 
für di e Veröffentlichun g überarbeite t un d u m eine n Bildtei l erweitert . 

1 Vgl . U d o v o n A l v e n s l e b e n un d H a n s R e u t h e r , Herrenhausen , Han -
nover 1966 , 5 9 f. ; H a n s R e u t h e r , Ein e Darstellun g de s Herrenhäuse r Garten -
theaters i n „Jardin s Anglo-Chinois " vo n L e Rouge . In : Niederdeutsch e Beiträg e 
zur Kunstgeschichte , Ban d 5 , 1966 , 200 . Vo n we m di e künstlerisch e Konzeptio n fü r 
das Heckentheate r stammt , is t ungeklärt . Al s Architek t wa r Bran d Westermann , 
als Gartenkünstle r wa r Marti n Charbonnie r fü r di e Anlag e verantwortlich . 

* M a r g a r e t e B a u r - H e i n h o l d , Theate r de s Barock , Münche n 1966 , 7 . Vgl . 
auch R i c h a r d A l e w y n , Da s groß e Welttheater . In : R i c h a r d A l e w y n 
und K a r l S ä l z l e , Da s groß e Welttheater . Di e Epoch e de r höfische n Feste. . . , 
Hamburg 1959 , 4 8 ff.; H a n s B a r t h , Da s Zeitalte r de s Baroc k un d di e Philo -
sophie vo n Leibniz . In : Di e Kunstforme n de s Barockzeitalters , hrsg . v . R u d o l f 
S t a m m , Münche n 1956 , 433 . 
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Abhängigkeit gewinnt*.  Deshal b muß , we r de m Heckentheate r gerech t wer -
den will , imme r de n Gesamtaufba u de r Sommerresiden z Herrenhause n vo r 
Augen haben . 

Das Heckentheater als Bestandteil de s Großen Gartens 

Im folgende n wir d vo n Herrenhause n di e Red e sein , wi e e s unte r de m 
Einfluß de r Kurfürsti n Sophi e i m Zeitrau m vo n 168 0 bi s 171 4 konzipier t 
und angelegt , danac h bi s 172 0 durc h Kurfürs t Geor g Ludwig , Köni g Geor g I . 
von England , vollende t wurde . Herrenhause n i m Zustan d diese r seine r 
Blütezeit (Abb . 1 ) is t wege n bestimmte r Grundzüg e al s „typische " barock e 
Sommerresidenz anzusehen ; e s weis t abe r auc h (au s Herkunf t un d Lebenslau f 
seiner Schöpfe r erklärbare ) Abweichunge n vo m „Idealtyp 1 ' auf , di e e s z u 
einer singuläre n Erscheinun g i n de r barocke n Gartenkuns t machen 4. 

G r u n d o r d n u n g d e s G a r t e n s 

Im „Regelfall " eine r barocke n Residenzanlag e bildet e da s Schlo ß al s Zen -
trum höfische n Leben s de n künstlerische n Kristallisations - un d Höhepunkt . 
In Herrenhause n dagege n wa r imme r de r Garte n (un d unte r de n Baute n di e 
ursprünglich ebenfall s gartenkünstlerisc h motivierte , nämlic h al s Orangeri e 
gedachte, darübe r hinau s abe r zu m Festrau m erhoben e Galerie ) da s eigent -
liche Glanzstüc k de r Residenz . Das  Schloß  Herrnhaußen  selbst,  s o vermerk t 
J . F . A. Uffenbac h i n seine m „Tagebuc h eine r Spazierfahr t durc h di e Hessisch e 
und di e Braunschweig-Lüneburgische n Lande " (1728) , ist  zwar  ein  großes 
Gebäude, so  aber  weder  Goust,  noch  Pracht  hat..  . s Da s gestalterisch e Inter -

8 R u d o l f M e y e r , Hecken - un d Gartentheate r i n Deutschlan d i m XVII . un d 
XVIII. Jahrhundert , Emsdette n 1934 , 1 8 f . 

4 Z u Geschicht e un d Struktu r de s Große n Garten s i m einzelne n vgl . v o n A l v e n s -
l e b e n un d R  eu t  h e r  ,  wie Anm . 1 , 4 7 ff. ; D i e t e r H e n n e b o un d A l f r e d 
H o f f m a n n , Geschicht e de r deutsche n Gartenkunst , Ban d 2 , De r architektonisch e 
Garten, Hambur g 1965 , 16 2 ff. ; D i e t e r H e n n e b o , De r Groß e Garte n z u 
Herrenhausen. In : Da s Gartenam t 15 , 1966 , 17 6 ff. ; K a r l H . M e y e r , Königlich e 
Gärten, Hannove r 1966 ; H a n s R e u t h e r , Plän e de s Große n Garten s z u Han -
nover-Herrenhausen i m Nationalmuseu m z u Stockholm . In : Niederdeutsch e Bei -
träge zu r Kunstgeschicht e 15 , 1976 , 127-138 ; A r n o l d N ö l d e k e , Di e Kunst -
denkmäler de r Provin z Hannover , I . Regierungsbezir k Hannover , Hef t 2 , I L Tei l 
(Heft 2 0 de s Gesamtwerkes) , Hannove r 1932 , 5 1 ff. ; vgl . auc h „Pla n vo n de m 
neuen Canah l nebs t de n Garte n be i Herrenhausen" , Nds . Landesbibliothe k Hanno -
ver, XI X Braunsch.-Lün . C , Calenber g 177 , u m 1718 ; Pla n de s Große n Gartens , 
Anlage u m 1718 , signier t vo n Erns t Augus t Charbonnie r (Cumberländisoh e Ver -
mögensverwaltung). Archi v de s Landeskonservator s i n Hannover . 

5 J o h a n n F r i e d r i c h A r m a n d U f f e n b a c h , Tagebuc h eine r Spazierfahr t 
durch di e Hessisch e un d di e Braunschweigisch-Lüneburgische n Land e (1728) , hrsg . 
v. M . A r n i m , Göttinge n 1928 , 42 ; vgl . auc h G e o r g S c h n a t h , Au s de r Ge -
schichte Herrenhausens . In : Di e Herrenhäuse r Gärte n z u Hannover , hrsg . v . d . 
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esse de r Kurfürsti n konzentriert e sic h au f de n Garten , un d be i de n Besucher n 
Herrenhausens erregt e e r di e größt e Bewunderung . Wei l au f sein e For m un d 
Ausstattung meh r schöpferische r Ehrgei z gerichte t wa r al s au f di e Gebäude , 
wurde diese r Garte n ungewöhnlic h eigenständig , relati v unabhängi g vo m 
Schloßbau. 

Den vordere n (älteren ) Tei l de r Anlag e beherrscht e ei n o r t h o g o n a l e s 
W e g e r a s t e r . Zwa r wa r de r au f de n Mittelrisali t de s Schlosse s gerichtet e 
Mittelweg durc h Fontäne n akzentuiert , e r ri ß di e Aufmerksamkei t de s Be -
trachters abe r nich t mi t de r Vehemen z a n sich , di e de n Zentralachse n typisc h 
„französischer" Gärte n z u eige n war . Eine n gewisse n Vorran g gewan n di e 
Mittelachse de s Große n Garten s vo r alle m dadurch , da ß si e fü r da s Syste m 
der Hauptweg e beziehungsweis e de r au s Pflanzunge n gebildete n Gartenraum -
wände di e S y m m e t r i e a c h s e darstellte . Kennzeichnen d fü r Herren -
hausen wa r di e regelmäßig e Folg e vergleichsweis e breiter , vo n schlichte n 
Heckenwänden gefaßte r Q u e r w e g e (Abb . 2) , di e -  bi s z u de n rahmen -
den Allee n geöffne t -  de n Blic k imme r wiede r i n di e Breit e de s Garten s 
lenkten. Brei t lagern d wirkt e de r Garte n u m s o mehr , al s sic h de r Zu g seine r 
Alleen nich t übe r sein e Grenze n hinwe g i n di e umliegende n Ländereie n 
fortsetzte. E r wurd e vo m Gebäudekomple x (Schlo ß un d Galerie ) sowi e -  hieri n 
„holländisch" -  vo n rahmende n Allee n un d Gräfte n umschlossen . Außerde m 
war de r i n deutsche n Barockgärte n mehrfac h verwirklicht e Gedanke , di e 
Gartenräume zwische n einande r gegenüberliegend e Gebäud e z u „spannen" , 
im Große n Garte n z u Herrenhause n reizvol l variiert : Di e Pavillonbaute n 
von Ch . L. Remy d e l a Foss e a n de n südliche n Gartenecke n bildete n mar -
kante baulich e Fixpunkte . Zwische n ihne n un d de n Gebäude - un d Mauern -
komplexen a m Nordend e de s Garten s beherrschte n Pflanzunge n al s flächen -
gliederndes, raumbildende s un d partiel l überschirmende s Gestaltungsmitte l 
die Szenerie . Durc h Wasse r un d Skulpture n wurde n Akzent e gesetzt . Zwe i 
„Sommerpavillons" ordnete n sic h i n di e „Heckenarchitektur " ein . 

Was sein e Flächengliederun g un d räumlich e Ordnun g anbelangt , wa r de r 
Große Garte n di e regelmäßigste  Anlage,  die  in  geometrischer  Grundform 
in Deutschland  hervorgebracht  wurde 9. Di e strengen , wegebegleitende n Hek -
kenwände bestimmte n da s Bil d de s Garten s bi s i n sein e Randzonen . 

In barocke n Residenzanlage n manifestierte n sic h menschliche r Ordnungs -
wille un d fürstliche r Herrschaftsanspruch . Si e ware n Sinnbilde r de r i m Fürste n 
personifizierten Mach t de s absolutistische n Staates . De m Garte n ka m i m 
Rahmen de s Gesamtkunstwerk s Residen z vo r alle m di e Aufgab e zu , de n 
Anspruch de s Mensche n au f Herrschaf t übe r di e Natu r z u symbolisieren . 
Am augenfälligste n wurde n dies e Absichte n zu m eine n i n de r Verwendun g 
von meh r ode r wenige r „gebändigter " Vegetation , vo n Pflanzen , di e z u 

Hauptstadt Hannover , Hannove r 1937 , 24 ; v o n A l v e n s l e b e n un d 
R e u t h e r , wi e Anm . 1 , 14 . 

6 v o n A l v e n s l e b e n un d R  e u t h e r ,  wie Anm , 1 , 164 , 
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„architektonischem 1' wi e auc h de r Innendekoratio n entsprechende m Ausdruc k 
„dressiert" wurden ; zu m andere n i m Einsat z alle r damal s gegebene n tech -
nischen un d gärtnerische n Mittel , u m Pflanze n z u kultivieren , di e vo n Natu r 
aus i n de r gemäßigte n Klimazon e nich t vorkame n (dafü r di e Orangerien) . 
Schließlich zeigt e sic h de r Herrschaftsanspruc h de s Fürste n darin , da ß di e 
formale Vielfal t un d di e „Künstlichkeit " i m Ausdruc k de r Gartenbestandteil e 
und -materialie n i n Richtun g au f di e Mitt e de s Schloßbaue s (al s Sit z de s 
Herrschers) stufenweis e zunahm . S o la g i n de r Rege l da s Schloß , de r formal e 
und gesellschaftlich e „Gipfel " eine r Residenzanlage , au f de m (vo n Natu r 
aus ode r durc h Aufschüttung ) höchste n Punk t de s Geländes . Auc h i n diese r 
Hinsicht wic h Herrenhause n vo n de r Rege l a b -  inde m (wi e e s fü r hollän -
dische Barockgärte n typisc h war ) nich t nu r all e Wege - un d Platzfläche n 
der u m 172 0 vollendete n Anlag e au f eine r Eben e lagen , sonder n auc h da s 
Schloß. Diese r Umstan d bewirkte , gemeinsa m mi t de m besondere n Wege -
raster, di e strukturell e Eigenständigkei t de s Gartens , de r ebe n nich t s o ein -
deutig vo m Schlo ß „beherrscht " war . I n andere r Hinsich t gal t da s Prinzi p 
formaler Steigerun g abe r auc h i m Große n Garten , un d zwa r wa s de n Auf -
wand a n schmückende n Elementen , di e Füll e de r visuelle n Eindrück e i n de n 
verschiedenen Gartenpartie n anbelangte . Ihr e Abfolge : de r gartenseitig e 
Hof de s Schlosse s sowi e Grott e un d Kaskade , di e auc h noc h de r baulic h ge -
prägten Zon e angehörten , gleichzeiti g abe r di e Fluch t de r erste n Querachs e 
des Garten s betonten ; dan n -  al s Kernstüc k de s Garten s -  da s Parterre 7 , hie r 
„Großes Luststück " genannt . E s stellt e de n weiträumigen , mi t stickereiartige n 
Pflanzenornamenten, Skulpture n un d Bassin s geschmückten , fre i überschau -
baren „Festsaal " de r Residen z unte r freie m Himme l dar . Innerhal b de s 
„Großen Luststücks " hatt e di e Sommerresiden z Herrenhause n ihre n formale n 
„Schwerpunkt" ode r „Drehpunkt" . E r la g dort , w o di e Symmetrieachs e 
der Gesamtanlag e un d de r mittler e Querwe g (de r besonder e Bedeutun g 
hatte, wei l e r fü r da s Parterr e ein e zweit e Symmetrieachs e darstellte ) einande r 
schnitten, un d zwa r durc h di e vorder e Fontän e markiert . Gerahm t wurd e 
der „Festsaal " i m Oste n un d Weste n vo n B o s k e t t s 8 , vo n Heckenwän -
den umschlossen e „Salons " ode r „Cabinets " unte r freie m Himmel , preziö s 
und abwechslungsreic h geformt e ode r ausgestattet e intim e Gartenräume . I m 
Parterre triumphierte n Helligkeit , Farbigkeit , di e Elegan z de r au s Pflanze n 
und anorganische m Materia l geformte n teppichartige n Beete . Be i de r Boskett -
gestaltung fan d di e Ide e eine r grünen , au s gebändigte r Vegetatio n gebildete n 
„Architektur" i n de n phantasievollste n Forme n Verwirklichung . Di e Boskett s 
der schloßnahe n Zon e lage n i n Herrenhause n jeweil s paarweis e nördlic h un d 
südlich de s Querweges , de r da s Parterr e symmetrisc h durchschneidet . Dies e 
vier Boskett s hatte n jeweil s di e gleich e Grundfläch e un d einheitlich e „Auße n 
wände". Abe r ihr e Binnenwänd e ware n paarweis e kontrapunktisc h aufgebau t 

7 V g l . H e n n e b o un d H o f f m a n n , w i e A n m , 4 , 1 3 7 f . 
* V g l . ebd. , 1 3 8 ; A u g u s t G r i s e b a c h , De r Garten , Leipzi g 1910 , 7 7 ff . 
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(worauf zurückzukomme n sei n wird) . I m Süde n wurd e da s Luststüc k vo n 
den Fischteiche n begrenzt , dene n ein e ander e Boskettform , di e regelmäßige , 
den Gartenrau m locke r überschirmend e abe r noc h imme r durc h Schnit t ge -
formte Baumpflanzung , zu r Seit e gestell t war . De m folgt e ein e di e ganz e 
Breite de s Garten s einnehmend e (un d infolgedesse n betonende ) Zon e au s 
Heckenbosketts, di e -  wi e da s Parterr e -  auße r de r Hauptlängsachs e ein e 
eigene, i n Ost-West-Richtun g verlaufend e zusätzlich e Symmetrieachs e hatten . 
Die symmetrisch e Anordnun g wirkt e de r Vielfal t ihre r Grundrißforme n be -
ruhigend, vereinfachen d entgegen . De r de m ältere n Garte n nac h 169 6 ange -
fügte Nouvea u Jardi n erhiel t ein e noc h leichte r durchschaubar e (Stern -
schneisen, Achsenkreuze ) un d grobmaschiger e Raumstruktu r (vo n wenige n 
kleinen Binnenraumfolge n i n de n Triangel n abgesehen) . Wasse r wa r da s 
einzige hie r noc h verwendet e Schmuckelement . De r Nouvea u Jardi n beschlo ß 
die hierarchisc h abgestuft e Folg e charakterische r Zone n i m Großen Garten . 

Zu de m Raumerlebnis , da s si e bei m Durchschreite n de r Anlag e boten , 
gehörte de r Wechse l zwische n Eng e un d Weite , Lich t un d Schatten , den n 
im Baroc k wurd e das  Licht  als  eine  Naturmacht  in  das  Kunstwerk  einbezogen 
und zum  Stimmungsträger  erhoben 9. Kennzeichnen d fü r da s Barockzeitalte r 
war da s Verlange n nac h kosmische r Einheit 1 0 , da s i n alle n Bereiche n de r 
Raumgestaltung Ausdruc k fand . A m augenfälligste n -  wei l i m deutliche n 
Widerspruch z u de n materielle n Gegebenheite n -  wurd e e s i n de r Innen -
raumgestaltung. Illusionistisch e Malere i sollt e de n Eindruc k erwecken , da ß 
der Rau m i n de r Vertikale n grenzenlo s sei . W o da s Aug e den  Abschluß  des 
Raumes erwartet,  wir d e s von  einer  Vision  überrascht,  übe r (gemalter ) 
Scheinarchitektur, di e di e Grenz e zwische n Wan d un d Deck e überspielt , 
öffnet sich  ein  luftiger  Wolkentrichter 11. Nu r i m Gartenrau m konnt e ma n 
das Idea l eine s horizonta l perspektivisc h i n unendlich e Fern e -  un d vertika l 
in di e Unendlichkei t de s Himmel s reichende n Raume s einigermaße n verwirk -
lichen. -  Sowei t se i de r gartenarchitektonisch e Zusammenhan g umrissen , i n 
dem da s Herrenhäuse r Heckentheate r stand . E s wa r ei n Bestandtei l de r 
Heckenboskettzone, di e da s „Luststück " rahmte . 

9 H . L a n d o l t , De r barock e Rau m i n de r Architektur . In : Di e Kunstforme n de s 
Barockzeitalters, hrsg . v . R u d o l f S t a m m , Münche n 1956 , 92-110 , hie r 10 5 f. ; 
vgl, L e o n h a r d C h r i s t o p h S t u r m , Vollständig e Anweisung , große r Her -
ren Palläst e starck , bequem , nac h de n Regul n de r antique n Architectu r untadelic h 
und nac h de m heutige n Gust o schö n un d prächti g anzugeben , Augsbur g 1718 , 
55, 60. 

1 0 Vgl . E . H  e m p e 1, Baroqu e Ar t an d Architectur e i n Centra l Europe , Harmonds -
worth, 1965 , 248 . 

1 1 A l e w y n , wi e Anm . 2 , 61 ; vgl . auc h B a r t h , wi e Anm . 2 , 421 ; H  e m p e 1 , 
wie Anm . 10 , 88 , Abbildungstei l S . 35 , B. ; H e i n z K i n d e r m a n n , Theaterge -
schichte Europas , Ban d 3 , Da s Theate r de r Barockzeit , Salzbur g 1959 , 514 ; L a n -
d o l t , wi e Anm . 9 , 10 1 ff. ; W i l h e l m H a u s e n s t e i n , Vo m Geni e de s Barock , 
Neudruck, Münche n 1962 , 5 1 ff . 
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P a r t e r r e n a h e B o s k e t t z o n e 

Bei diese n vie r Boskett s handelt e e s sic h u m Einheiten , di e i n ihre m Innere n 
jeweils symmetrisc h aufgebau t ware n (au f de r Ostseit e mi t eine r Symmetrie -
achse, au f de r Westseit e mi t jeweil s zwe i Symmetrieachsen) , di e abe r i n 
keinem de r andere n vo m gliedernde n Wegeraste r definierte n Raumblock s 
spiegelbildliche Entsprechun g fanden . (Wa s al s Abweichun g vo m strik t 
symmetrischen Aufba u de r Gesamtanlag e auffällt 1 2.) Ihr e Grundfläch e un d 
Haupterschließungen ergabe n sic h au s de m Wegeraste r de s sogenannten , 
Parterres un d Heckenboskett s umfassende n „Peti t Parc" . Zusätzlic h ange -
glichen ware n si e einande r un d auc h de n Boskett s de r parterrefernere n Zon e 
nach „außen " hi n (gege n Luststück , Orangerie - bzw . Melonengarte n un d 
Umfassungsalleen) durc h freistehend e Heckenwände 1 3 . Deshal b spielte n di e 
vier schloß - un d parterrenahe n Boskett s trot z alle r Individualitä t i m Innere n 
für da s Gesamtbil d de s Garten s di e Roll e vo n gleichgewichti g un d gleichförmi g 
das Luststüc k rahmende n Raumeinheiten . Ers t bei m Eintrit t i n ih r Innere s er -
schloß sic h ihr e Vielfalt . Dari n la g ei n Uberraschungseffekt , den n vo m Parterr e 
aus erschie n de r Querwe g al s schlichter , übe r di e Breit e de s Garten s geführte r 
„Korridor". Folgt e ma n ih m abe r bi s i n di e Boskettzone , dan n entfaltet e sic h 
deren abwechslungsreich e Binnenraumsequenz . 

Im Weste n befan d sic h ei n Paa r labyrintharti g verschachtelte r Hecken -
bosketts 1 4 . Eine s wa r mi t Rundwege n erschlossen , di e eine n kreisförmige n 
Platz umgabe n un d i n Heckenkabinett s führten . Da s zweit e bildet e ei n Syste m 
von einande r überlagernde n Rundwege n un d orthogona l verlaufende n Wegen , 
Sie umgabe n eine n quadratische n Platz . Diese s Boskettpaa r wa r spielerische m 
Sichverbergen gewidme t un d bildet e de n Gegenpo l zu m Boskettpaa r de s 
Theaterbereiches, da s spielerische r Selbstdarstellun g gewidme t w a r 1 5 . 

A u f b a u u n d A u s s t a t t u n g v o n „ T h e a t e r " u n d 
„ A m p h i t h e a t e r " 

Diese beide n östlic h vo n Parterr e gelegene n Bosketts 1 6 öffnete n sic h au f 
den si e trennende n Querwe g mi t vergleichsweis e breite r Front . Gege n Norde n 

1 2 Vgl . v o n A l v e n s l e b e n un d R e u t h e r , wi e Anm . 1 , 59 , 15 4 f. , 164 . Si e 
übersehen allerdings , da ß nich t allei n di e beide n Theaterbosketts , sonder n auc h di e 
Labyrinthbosketts „Individuen " waren . 
In eine r Vogelscha u au s de r Zei t u m 171 4 (vgl . Abbildun g 1 ) al s ebenfall s einheit -
liche kombinierte Hecken - un d Baumpflanzun g dargestellt . 

1 4 Si e wurde n späte r al s „Spargelbusch " bezeichnet ; vgl . v o n A l v e n s l e b e n 
und R e u t h e r , wi e Anm . 1 , 61 . 

15 Vgl . G e r h a r d G e r k e n s , Da s fürstlich e Lustschlo ß Salzdahlu m un d sei n 
Erbauer Herzo g Anto n Ulric h vo n Braunschweig-Wolfenbüttel , Braunschwei g 1974 , 
139, 160 . Gerken s weis t nach , da ß di e Gegenüberstellun g vo n Theate r un d Eremi -
tage i n Salzdahlu m vo n de n Zeitgenosse n al s moralisierend e Anspielun g verstan -
den wurde . 

1 6 Obwoh l e r di e Unterordnun g vo n Heckentheater n unte r di e Gesamtordnun g de s 
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bot sic h de m Betrachte r ei n Prospek t (Abb . 3), de r i n Rudimente n di e For m 
des amphitheatralisc h aufgebaute n Zuschauerraume s barocke r Saaltheate r 
anklingen läßt , letzte n Ende s abe r eine n „Zuschauerraum " darstellte , wi e e r 
allein i n Gartentheater n anzutreffe n w a r 1 7 . Diese s Kompartimen t wurd e al s 
das „ A m p h i t h e a t e r " bezeichne t (Abb . 4) . Vo n eine r halbrunden , platz -
artigen Erweiterun g de s Querwege s stiege n siebe n Stufe n empor , a n de n 
Seiten vo n eine r Futtermaue r gefaßt , dere n Absätz e durc h zierend e Sand -
steinputten beton t waren . De n obere n Abschlu ß bildet e ein e halbrund e Futter -
mauer, au f de r vergoldet e Bleifigure n standen . Paralle l zu r Stützmaue r de s 
Amphitheaters wa r ein e Baumreih e gepflanzt , di e de n Rau m partiel l über -
schirmte un d sein e höchst e „Wand " darstellte . Vo n auße n ware n di e Futter -
mauern durc h Heckenwänd e kaschiert , di e ihr e Oberkante n überragten . I n 
der Symmetrieachs e de s Binnenraume s wa r ein e vo n Figure n flankiert e 
Sichtschneise i n di e Hecke n geschnitten , wodurc h de r Blic k i n di e Weit e -
beziehungsweise au f de n Mittelrisali t de s 1694-170 0 errichtete n Galeriegebäu -
des -  gelenk t wurde . Di e Hecke n de s Amphitheater s korrespondierte n mi t 
Hecken, di e de n „Königsbusch " umschlosse n un d seine n Binnenbereic h i n ein e 
Folge vo n quadratische n un d runde n Kabinett s untergliederte n (Abb . 5) . Kö -
nigsbusch un d Amphitheate r ware n au f gemeinsame r -  durc h da s Wegeraste r 
des Peti t Par c vorbestimmte r -  Grundfläch e ineinandergefügt 1 8 . 

Die südlic h de s Querwege s liegend e Rasterfläch e wurd e vo m „ T h e a t e r " 
(Abb. 6) eingenommen . Hie r la g hinte r Hecken , di e di e Fluch t de r äußere n 
Heckenwände de s Königsbusch/Amphitheater-Boskett s aufnahmen , ein e vo n 
Futtermauern gefaßte , erhöht e un d nac h Süde n leich t ansteigend e Fläche . 
Sie wa r durc h Heckenwände , di e i n regelmäßige r Folg e z u de n Seite n hi n 
Cabinets einschlössen , s o gegliedert , da ß ei n zentralperspektivisc h sic h 
verjüngender Gartenrau m entstand . Sein e Symmetrieachs e wa r durc h ein e 
Fontäne markiert ; übe r eine , al s diaphan e Raumgliederun g dienende , mi t 
Figuren geschmückt e Balustrad e hinwe g wurd e de r Blic k i n di e Weit e gelenkt . 
Verstärkt wurd e de r Tiefenzu g de s Raume s durc h Baumreihen . Si e folgte n 
in ihre m konvergierende n Verlau f de r mittel s Heckenkulisse n gebildeten , sic h 
verjüngenden Raumflucht , überschirmte n de n Rau m partiell , bildete n di e 
höchsten Seitenwänd e de s Boskettraume s un d betonte n di e zentral e Sichtachse . 
Vergoldete Bleifigure n schmückte n un d belebte n de n Prospek t i m Wechse l mi t 
kegelförmig un d tellerförmi g gestuf t geschnittene n Taxussträuchern . Di e 

Gartens al s ih r Hauptwesensmerkma l erkennt , übersieh t R . Meyer , da ß e s sic h 
beim Herrenhäuse r Heckentheate r nich t u m ein , sonder n u m zwe i Boskett s handelt . 
Vgl. M e y e r , wi e Anm . 3 , 26 , 141 . Z u Aufba u un d Ausstattun g vo n „Amphi -
theater"- un d „Theater , ,-Boskett i m einzelne n vgl . ebd. , 13 6 ff, ; R e u t h e r , wi e 
Anm. 1 , 199-206 . 

17 Vgl . R . M  e  y e  r  , wie Anm . 3 , 50 . 
1 8 Chronologisc h folgte n au f di e Anlag e de s Amphitheater/Königsbusch-Boskett s 

die Anlag e de s Theater-Boskett s un d späte r di e Labyrinthbosketts ; vgl . v o n 
A l v e n s l e b e n un d R  e u t h e r ,  wie Anm . 1 , 5 9 ff . 



220 Dieter Hennebo - Erik a Schmid t 

Höhe de r Hecken , de r schmückende n Figure n un d geschnittene n Sträuche r wa r 
über die ganze Tief e de s „Theaters " hinwe g di e gleiche . 

Man gelangt e i n da s „  Theater "-Boskett (vo m Hauptquerwe g aus ) übe r 
zwei au f de n Querwe g ausgerichtet e Freitreppen , di e hinte r di e Fluch t 
rahmender Heckenwänd e zurückgenomme n waren . Si e führte n jeweil s i n 
einen korridorartige n Heckengang . Desse n äußer e Seitenwänd e ware n durc h 
Nischen gegliedert . I n regelmäßige n Abstände n gelangt e ma n durc h Öff -
nungen de r Heckenwan d i n klein e Kabinett s mi t unterschiedliche n Grund -
rissen (Abb . 7). Di e innere n Seitenwänd e de r Allees  beyderseits  neben  dem 
Theatro verbande n sic h T-förmi g mi t de n Kulissenhecken . Durchläss e inner -
halb de s Kulissensystem s machte n e s möglich , da ß ma n de n „  Bühnenraum" 
nicht nu r i n Längsrichtung , sonder n auc h que r zu r Zentralachs e durchwandel n 
konnte. Di e Balustrad e a m End e de r Bühn e umfaßt e ein e klein e Kaskade , 
zu dere n Seite n zwe i symmetrisc h angeordnete , geschwungen e Treppe n 
zur Eben e de s Gesamtgarten s herabführte n (Abb . 8). Hie r grenzt e da s 
Theaterboskett -  wiederu m gerahm t vo n vorgestellten , vereinheitlichende n 
Heckenwänden -  a n de n südlic h vo m Parterr e verlaufende n Querweg . Wi e 
viele Bildwerk e insgesam t i m Bereic h vo n Amphitheate r un d Theate r aufge -
stellt waren , is t ungek lär t w . Erhalte n gebliebe n sin d zwe i Nachbildunge n de r 
Borghesischen Fechter ; siebzeh n -  wi e dies e -  au s vergoldete m Ble i übe r 
einem Sandsteinker n bestehend e Tänzerinnen - un d Tänzerfigure n (au s eine r 
1689/90 i n Amsterda m erworbene n Kollektio n vo n insgesam t fünfundzwanzig ) 
sowie ach t Putte n au s Sandstein , di e die Jahreszeite n un d ein Tierkreiszeiche n 
darstellen. Zeitgenössische n Beschreibungen , de r Aufnahmezeichnun g Rem y 
de l a Fosse s vo n 170 6 un d de n u m 174 0 vo n J . van Sasse angefertigte n 
Gartenprospekten zufolg e habe n ursprünglic h vergoldet e Figure n vo r de n 
Heckenkulissen i m „Bühnenraum" , au f de r Balustrad e a m südliche n Aufgan g 
zum Theate r un d au f de r Futtermaue r de s Amphitheater s gestanden . Putte n 
schmückten wahrscheinlic h nich t allei n di e gestuft e Futtermaue r de s Amphi -
theaters, sonder n auc h di e Allees beyderseits  neben  dem  Theatro. 

„Amphitheater" un d „Theater " ware n di e einzige n Kompartiment e de s 
Großen Gartens , i n dene n -  wi e sons t i n Barockgärte n häufi g -  Terrassierun g 
und Treppenanlage n eingesetz t waren , u m räumlich e Effekt e z u steigern . 
Trotzdem beherrschte n auc h i n diese n beide n Boskett s Pflanzunge n al s raum -
bildende un d teilweis e überschirmend e „Materialien " da s Bild , Ware n doc h 
nicht allei n di e seitliche n Futtermauern , sonder n soga r di e Stirnmaue r de r 

1 B Vgl . E d u a r d S c h u s t e r , Kuns t un d Künstle r i n de n Fürstentümer n Calen -
berg un d Lünebur g i n de r Zei t vo n 163 6 bi s 1727 , Hannove r un d Leipzi g 1905 , 
87ff.; R e u t h e r , wi e Anm . 1; R o s e n m a r i e E l i s a b e t h W a l l b r e c h t , 
Das Theate r de s Barockzeitalter s a n de n weifische n Höfe n Hannove r un d Celle , 
Hildesheim 1974 , 8 3 ff.; H a n s R e u t h e r , Di e ursprünglich e Fassun g de r plasti -
schen Bildwerk e i m Große n Garte n z u Hannover-Herrenhausen . In : Niedersäch -
sische Denkmalpflege, Ban d 5  (1960-1964) , Hildeshei m 1965 , 79-82. 
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Bühne mi t eine r Heck e maskiert , di e di e Vor - un d Rücksprüng e de r Maue r 
nachzeichnete un d „grün e (vegetative ) Architektur " bildete . Be i L e Roug e 
(um 1770 ) is t si e mi t bogenförmi g geschnittene r übe r di e Maue r hinweg -
ragender Kron e dargestellt 2 0 . (I m 1664-166 8 nac h eine m Entwur f vo n Andr e 
Le Nötr e errichtete n -  nich t erhaltene n -  Heckentheate r i m Tuileriengarte n 
zu Paris , de m da s Herrenhäuse r Heckentheate r i n manche r Hinsich t ähnelte , 
waren di e gemauerte n Stufe n de s „Amphitheaters " mi t Buchsbaumhecke n 
verkleidet 2 1 . ) De r gänzlic h offen e Zentralbereic h de r beide n korrespondieren -
den Boskett s wurd e vo n Baumkrone n gerahmt , di e di e oberst e Raumgrenz e 
bildeten. Da s Material  für  die  große  Zahl  von  Hecken,  durch  welche  die 
Coulissen auf  der  Bühne  gebildet,  auch  die  verschiedenen  Aufenthaltsräume 
der in  den  Comödien  Mitwirkenden  und  die  kleinen  zimmerartigen  Räume, 
in welche  sich  die  hohen  Herrschaften  zeitweise  zurückziehen  konnten,  um-
schlossen, sowie  die  Bäume,  welche  zahlreich  angepflanzt  wurden,  sind  allem 
Anschein nach  schon  vor  dem  Beginn  des  Baues  nach  und  nach  angeschafft. 
Nach Ausweis  der  Rechnungen  sind  Tausende  von  jungen  Hainbuchen  und 
Lindenbäumen in  den  Wäldern  der  benachbarten  Amter  durch  Handdienste 
unter Aufsicht  der  Gar  tengehülfen gerodet  und  durch  Burgvesten  ange-
fahren**. 

Zweckbestimmungen un d Formen von Boskett s 

N a t u r e r l e b n i s 

Uns ma g di e Natu r i m Barockgarte n „unterdrückt " vorkommen , wei l unse r 
Naturverhältnis de m damalige n nich t meh r entspricht . Fü r di e Mensche n 
des Barockzeitalter s mi t ihre r abstrakte n Sehweis e un d ihre r Vorlieb e fü r 
tektonische Wirkunge n bo t de r architektonisch e Garte n abe r ei n durchau s 
adäquates Naturerlebnis 2 3 . Allerding s sucht e ma n di e Begegnun g nu r mi t 

*o Vgl . R e u t h e r , wi e Anm . 1 , 199 , 205 . 
** Vgl . E r n e s t d e G a n a y , Andr e l e Nostre , Pari s 1962 , PI . III-V ; R . M e y e r , 

wie Anm . 3 , 42 . 
** S c h u s t e r , wi e Anm . 19 , 8 7 (Hervorhebun g i m Original) . 
2 3 Vgl . di e Definitio n eine s Lustgarten s un d di e dari n enthalten e Rangfolg e de r 

Elemente eine s Garten s -  Unterscheidun g wesentlicher , unabdingbare r Bestand -
teile un d austauschbare r Ergänzunge n -  be i S t u r m , wi e Anm . 9 , 56 : Z u den 
Gärten gehöret  eigentlich  nichts,  als  was  aus  der  Erde  wachset  und  eine  besondere 
Pflege des  Gärtners  nöthig  hat.  Zufällige  Zierrathen  der  Gärten  sind  allerhand 
Arten Gebäude,  die  nicht  durch  Wachsthum  fortgeführet  und  durch  allerhand 
Künstler Hände  zubereitet  werden  als  Statuen,  Fontainen,  allerhand  Latten  und 
Bindwerck, eiserne  Stackete  und  so  weiter;  diese  werden  in  allen  Arten  der  Gärten 
erfordert, wenn  sie  vor  grosse  Herren  zum  Pracht  angelegt  werden,  doch  in  einer 
Art mehr  als  in  der  andern  (nämlic h i n „Lust-Gärten " meh r al s i n „Lust-Wäldern" ; 
Verf.). -  Vgl . auc h G e r d D ä u m e l , Da s Prinzi p de r Naturnachahmun g i n de r 
Gartenkunst. In : Da s Gartenam t 19 , 1970 , 53 . 
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bestimmten Erscheinungsforme n vo n Natur , solchen , di e menschliche n Ord -
nungsvorstellungen entgegenkamen , sic h ihne n willi g unterwarfen , dene n sic h 
die Zeiche n menschliche r Verstandeskraf t un d Erfindungsgeiste s leich t auf -
prägen ließen . „Uberhöht " ginge n si e au s dem Gestaltungsproze ß hervor . Di e 
Grundfunktion alle r Gärten , i n Geborgenhei t da s Erlebni s eine r de m Men -
schen vertraute n Natu r z u vermitteln , macht e si e zu r eigenwertigen , durc h 
nichts z u ersetzende n Bereicherun g menschliche r Umwelt . Dies e grundlegend e 
Zweckbestimmung hatt e de r Garte n insgesam t ebens o wi e jede r einzeln e 
Gartenraum z u erfüllen . 

„ M e h r z w e c k r ä u m e " 

Was Richar d Alewy n übe r da s Verhältni s vo n For m un d Funktio n de r 
Gemächer eine s barocke n Schlosse s sagt , läß t sic h sinngemä ß au f di e dazu -
gehörigen Gartenräum e übertragen . Die  Dekoration  ist  das  eigentlich  Merk-
würdige an  diesen  Räumen,  ihre  Bestimmung  wechselt  häufig.  Si e enthalte n 
wenig fix e Einrichtungsgegenständ e un d lasse n sic h durc h beliebig e Möblie -
rung vo n heut e au f morge n fü r di e verschiedenste n Nutzunge n zurüsten . Di e 
Säle eine s Schlosse s sin d durc h ihre n Schmuc k unverwechselba r charakterisier t 
und darübe r hinau s je  nach  Bedarf  in  Thronsäle,  Theatersäle,  Tanzsäle,  zu 
verwandeln24. Genaus o be i de n Teilräume n eine s barocke n Gartenkunst -
werks. Ih r Rang , ih r Ausdruck , ihr e Atmosphär e sin d festgelegt : durc h di e 
jeweilige Lag e zu m Zentru m de s Gesamtkunstwerkes , durc h ihr e Ausmaß e 
sowie durc h Ar t un d Ma ß ihre s Schmuckes . Wi e si e abe r benutz t werden , 
welche Handlunge n i n ihne n stattfinden , is t weitgehen d offengelassen . Da s 
Prinzip de r „Multifunktionalität " wurd e vo r alle m be i de r Gestaltun g de r 
Bosketts verwirklich t un d bezüglic h de r Theaterboskett s ausdrücklic h al s 
formbestimmender Leitgedank e benannt . 

E n t s p a n n u n g 

In de n Bosketts , de n „palai s d e feuillage " (w o di e Gartenkuns t a m augen -
fälligsten mit  der  Baukunst  in  Wettbewerb  trat 25), herrscht e ein e besonder e 
Atmosphäre 2 8 . I m Kontras t zu m Parterre , da s wei t überschauba r wa r un d 
in de m deshal b äußerst e „sozial e Kontrolle" , stark e Verhaltenszwäng e 
herrschten, bote n Boskett s Gelegenheit , sic h i n eine n kleinere n vertraute n 

u A l e w y n , wi e Anm. 2 , 42 f. 
25 W i l h e l m B o e c k , Alt e Gartenkunst , Leipzi g 1939 , 56 . 
M Vgl . de n Artike l „Bosquet " in : P a u l L a r o u s s e , Gran d Dictionnair e univer -

sel d u XIX . Siecle , Ban d 2 , Pari s 1867 , wo folgend e typisierend e Beiwörte r ange -
führt sind , di e im Französischen i n Verbindun g mi t dem Wort Bosket t gebräuchlic h 
waren: Frais,  agröable,  d&licieux..,  vert,  verdoyant,  riant,  ..,  ombragG,  feuillu.., 
4pais, sombre,  obscur,  silencieux,  amouieux,  mysterieux,  calme,  paisible,  tran-
quille, solitaire,  isole,  e'carte',  sauvage,  enchante  ..,  s£duisant... 
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Kreis zurückzuziehen . I n ihne n wa r de r Gartenbenutze r geborge n -  vo r 
Blicken un d i n gewisse m Ma ß auc h gege n Win d un d brennend e Sonn e ge -
schützt. Unte r diese n Umstände n konnt e ma n de n Aufenthal t i m Garte n 
freier auskosten . Hier  sind  bei  freundlicher  Witterung  die  Konversations-
räume und  die  Konzertsäle  der  Gesellschaft ... Ma n genießt  die  Kühlung  und 
fühlt sich  ungezwungener  als  zwischen  Wänden,  ohne  doch  den  Unbilden 
oder der  Unendlichkeit  der  Natur  ernstlich  ausgesetzt  zu  sein.  (Für  schlechtes 
Wetter gab  es  Nebenhäuser,  wobe i de n Orangerie n di e wichtigst e Roll e 
zufiel 2 7.) Be i de r Anlag e vo n Boskett s wurde n Gehölzpflanzunge n zu r Raum -
bildung eingesetzt , plastisch e Bildwerke , Wasserspiele , Grottierun g ode r 
Orangeriegewächse diente n al s Stimmungsträge r un d Dekorationsstücke . 

Einzelne Formen von Boskett s 

Theaterbosketts ware n scho n mehrfac h verwirklich t worden , eh e si e i n 
bau- ode r gartenkunsttheoretische n Schrifte n berücksichtig t wurden 2 8 . Leon -
hardt Christop h Sturm 2 6 erörtert e al s erste r deutsche r Baukunsttheoretike r 
die Möglichkeite n da s anzulegen , wa s wi r heut e ei n „Heckentheater " nennen . 
Seine 171 8 erschienen e „Vollständig e Anweisung , große r Herre n Palläst e 
starck, bequem , nac h de n Regul n de r antique n Architectu r untadelic h un d 
nach de m heutige n Gust o schö n un d prächti g anzugeben " enthäl t Ausfüh -
rungen übe r di e Gestaltun g vo n Bosketts . (Stur m nenn t si e „Lust-Wäldlein") . 
Danach seie n di e „Lust-Wäldlein " -  wei l sic h mi t ihne n abwechslungsreich e 
Licht- un d Schattenwirkunge n erziele n ließe n -  billich  vor  das  beste  Mittel 
zu achten,  einen  Lust-Garten  recht  annehmlich  zu  machen  ...  Solche  Lust-
Plätze werden  nun  größten  Theils  also  formiret,  daß  man  auf  denselbigen  alle 
die jenige  Plaisir  mit  Pancketen,  Täntzen,  Schau-  und  andern  Spielen  haben 
könne, vor  welche  in  großen  Schlössern  auch  besondere  Säle  und  Zimmer  an-
geordnet werden . S o se i e s möglich , besondere  Festin-Säle  anzulegen , dere n 
Räumlichkeit durc h Terrassierung , Hecke n un d Baumwänd e gebilde t werde . 
Dort könnte n große  Taffein  gespeiset  und  hernach  große  Ballet  gehalten 
werden30. 

Glanzvolles Vorbil d alle r al s „Gartensaal " ausstaffierte n Boskett s wa r 
die „Sall e d u Bai " i m Garte n z u Versailles . U m 173 0 fertigt e Perell e ein e 
Darstellung diese s Boskett s a n (Abb . 9), z u de r e r erläutern d schreibt , Kern -
stück der Anlage se i eine vo n Kaskaden un d Wassergräben umgeben e Tanzinsel , 

2 7 A l e w y n , wi e Anm . 2 , 4 5 ff . 
28 Vgl . R . M  e  y  e  r  ,  wie Anm . 3 , 4 3 ff. , 21 6 ff . 
2 9 Al s Systematike r nah m Stur m Einflu ß au f di e deutsch e Architektu r de s Barockzeit -

alters. Vgl . U . T  h i e m e un d F . B e c k e r , Allgemeine s Lexiko n de r bildende n 
Künstler, Ban d 32 , Leipzi g 1938 , 25 4 ff . 

M S t u r m , wi e Anm . 9 , 60 f . 
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die sic h durc h Fackel n ode r Candelabe r erleuchte n lasse . La  musique  se  met 
au dessus  et  les  Spectateurs  sur  les  sieges  de  Y  Amphith&atre. Idealfor m un d 
Nutzungsmöglichkeiten, di e solc h ei n Bosket t bietet , sin d i n eine r deutsche n 
Enzyklopädie de s frühe n 18 . Jahrhunderts folgendermaße n beschrieben : Gar-
ten-Saal, ist  in  einem  wohiangelegten  Lust-Garten  ein  geraumer,  schön 
gezierter Himmeloffener  Platz,  der  mit  grünen  Wänden  eingefasset,  und  dahin 
wenigstens acht  Aleen  (sie)  ...  zusammenlauffen  sollen.  Hiernechts  aber 
sind sie  also  angeordnet,  daß  der  Boden  feste,  sauber  und  gantz  glatt,  nahe 
dabey aber  müssen  sich  bedeckte  Lauben,  die  zu  einer  Retirade  dienen,  be-
finden. Man  kan  auf  diesem  Platz  Tafel  halten,  tantzen  und  andere  Lustbar-
keiten anstellen,  wie  sich  denn  daselbst  auch  seine  Illuminationes  anbringen 
lassen31. Unmißverständlic h komm t zu m Ausdruck , da ß di e künstlerisch e 
Idee hie r de r Himmeloffene  au s grüner,  pflanzliche r Architektu r gestaltet e 
Saal is t un d da ß schutzbietend e Gartenbaute n nahe  dabey  -  da s heiß t ebe n 
grundsätzlich außerhal b de s Gartensaale s -  ihre n Plat z hätten . 

Außerdem gehörte n i n di e Boskettzon e eine s Garten s Plätze  zu  allerhand 
Spielen, beispielsweis e Schießplätze , Ball - un d Boßelspielplätz e (Abb . 10) , 
und ma n könn e zur  Imitation  großer  Hoi-Zimmer  auch  Antiquitäten-Säle  i m 
Freien schaffen . Außer  diesen  aber  inventiret  man  noch  allerhand  angenehme 
Promenaden und  Plätze,  welche  keine  Übereinkunft  mit  den  Zimmern  der  Ge-
bäude haben  -  woz u Stur m di e Labyrinthe , Eremitage n un d Lust-Berglein 
zählt. Hinz u komm t ein e unerschöpflich e Füll e meis t nac h ihre r geometrische n 
Grundrißform ode r schlich t al s „Boskett " benannte r au s Baumreihe n un d 
Hecken gebildete r Gartenräum e (Abb . 1 1 - 1 2 ) . 

T h e a t e r - B o s k e t t s 

Unter de n Bosketts , di e mi t Mittel n de r Gartenkuns t i m Freie n geschaffen e 
Nachahmungen bestimmte r Schloßgemäche r darstellen , nenn t Sturm  al s erst e 
die Heckentheater . E r schreibt , e s würde n rechte  Theatra  formiret  aus  ge-
schnittenen Hecken  damit  man  auf  einer  von  Rasen  gemachten  Erhöhung  so 
wohl die  Scenen  als  die  Anzieh-Kammern  formiret.  Gegenüber  machet  man 
um einen  raumlichen  Platz  von  Rasen  übereinander  erhöhete  Bäncke,  darauf 
eine gute  Zahl  der  Zuschauer  sitzen  können.  Die  Herrschafft  sitzet  alsdann 
entweder auf  dem  Platz  vor  den  Zuschauern  oder  nach  Belieben  und  zur 
Abwechslung hinter  denselbigen  in  besonderen  Cabinetten,  so  aus  dem  Busch 
gehauen und  mit  Heckenwerk  zierlich  ausgekleidet,  auch  mit  Öffnungen  gegen 
dem Theatro  versehen  werden...  Die  Masse  werden  von  den  gewöhnlichsten 
größesten Theatris  abgenommen.  Man  machet  auch  wohl  solche  Theatra  an 
große Garten  Säle,  da  die  Herrschafft  speisen  und  unter  dem  Speisen  zu-
gleich eine  Comödie  ansehen  kan.  Wenn  es  der  Raum  zulasset,  daß  man 

3 1 J o h a n n H e i n r i c h Z e d i e r , Große s vollständige s Unaversal-Lexikon. . 
Band 10 , Leipzi g un d Hall e 1735 , 363 . Zedie r weis t darau f hin , da ß e s i n Rom , 
Versailles un d Salzdahlu m derartig e Gartensäl e gebe . 



Abb. 1 
.Maison d e Plaisi r d'Herrenhausen . .  . ". Kupferstic h (Icol.) . unbek. , ur n 171 4 

Niedersächsische Landesbibliothe k Hannover . 



Abb. 2 
,Allec zwerg über voran n i n den Königliche n Garten" . Kupferstic h nac h J. J . Mülle r vo n J. va n Sasse , um 1740 . 

Hist. Museu m a m Hohe n Ufer , Hannover . 

Abb. 3 
„Plan d u Theätr e e t Amphiteatr e d u jardi n d e S.A.S.E . a  son Chatea u d e Hcrrn-hausen" . 

Aufnahmezeichnung vo n Ch . L . Remy d e l a Fosse, 1706 . 
Staatsarchiv Marbur g / Lahn 



Abb. 4 
„Amphiteatrum gege n de m Theatr o übe r i n dem Königliche n Garte n z u Herrenhausen . 

L'Amphitheatre vi s a vis du Theatr e Naturel" . 
Kupferstich nac h J.J. Müller von J. von Sasse, um 1740 . Hist. Museum am Hohen Ufer , Hannover . 

Abb. 5 
„Prospect hinte r de m Amphitheatr o nac h de r Gallerie. . 

Kupferstich nac h J . J. Mülle r vonj . va n Sasse , um 1740 . 
Hist. Museu m a m Hohe n Ufer , Hannover . 



Abb. 6 
,,Theatrum i n de m Königliche n Garte n z u Herrnhausen . 

Le Theatro naturel , form e d'arbe s e t d e Vcrdure" . 
Kupferstich nac h J . J. Mülle r vonj . va n Sasse , um 1740 . 

Hist. Museu m a m Hohe n Ufer , Hannover . 

Abb. 7 
..Alices beyderseit s neben de m Theatr o i n dem Königliche n Garte n z u Herrnhausen" . 

Kupferstich nac h J . J. Mülle r vo n J. va n Sasse , u m 1740 . 
Hist. Museu m a m Hohe n Ufer . Hannover . 



Abb. 8 
„Wasser Spie l hinte r de m Theatro . .  / Kupferstic h nac h J. J . Mülle r vo n J. va n Sasse , um 1740 . 

Hist. Museu m a m Hohe n Ufer , Hannover . 



Abb. 1 0 
Nymphenburg: „Prospcc t dc ß Pasuil l samt 2  seilen fontainen . 

Sammlung Haup t de r T U Hannover . 
M. Diesel , u m 1720 . 



Abb. 1 1 
Wiener Belvedere : ..Bosquet s e n quarre . Prospec t eine s viereckigte n Bosqucts" . 

S. Kleiner . 1731 . Sammlung Haup t de r TU Hannover . 

Abb. 1 2 
Mainzer Favorite : ,,Veu c d'u n esealie r d e gacon, servan t d e Communicatio n d u Boulingri n a  la grande Promenade . 

Prospect eine r au s Wasen gemachte n Communications-Stiegen . .  .". S . Kleiner . 1726 . 
Sammlung Haup t de r TU Hannover . 
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Abb. 1 3 • 
Paris: „Pla n du Jardin d u Palais des Thuilleries de l'invention de Mr. le Notre, comm e il est ä present". 

Gesamtplan, u m 170 1 (nach E. de Ganay, Andre le Nostrc, Pari s 1962, PI. IV) . 
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Abb. 14 
„Das Fürstlich e Lus t Schlo s Salzthalen" . Kupferstic h nac h T. Querfurt vonj . G . Bacck, um 1714. 

Stiftung Preuß . Kulturbesitz , Kunstbibliothek , Berlin . 



Abb. 1 5 
„Anderer Prospec t de s Hochfürstl . Garten s z u Christia n Erlan g gege n Morge n anzusehen" . 

Kupferstich nac h P . Decke r be i J. Ch . Volkamer , 1714 . Sammlun g Haup t de r TU Hannover . 

Abb. 1 6 
, Jardins d u Princ e d e Hess e Casse l ä  Cassel". L e Rouge, Jardins Anglo-Chinois , II , 1770—1783 . 

Sammlung Haup t de r TU Hannover . 



Schönborn i n Niederösterreich . 
S. Kleine r (nac h M . L . Gothein . Geschicht e de r Gartenkunst . II , Jena 1926 . Abb. 469) . 



Abb. 1 9 
,,Veuc de l'Amphitheatr c d e l'Orangcrie , d e l a Serr e e t des Six Pavillons . 

Prospect de r Orangeric , sic h au f eine m Amphitheatr c nebs t 6 . Pavillon s praesentirend" . 
S. Kleiner , 1726 . Sammlun g Haup t de r TU Hannover . 

Abb. 2 0 
,,Perspective dc ß gegentheil s vo n Pagottenburg , s o ein Theatru m praesentier t z u Nymphenbourg" . 

M. Diesel , u m 1720 . 
Sammlung Haup t de r T U Hannover . 



Abb. 2 1 
Großer Garte n z u Dresde n i m Verlau f de r Planetenlustbarkeiten " (1719) . 

Handzeichnung (nac h M . L . Gothein . Geschicht e de r Gartenkunst , II , Jena 1926 , Abb . 504) . 

Abb. 2 8 
,,Gezicht ui t d e groen e Logi e nae r he t Theate r me t zyn e Beeide n e n Schermen . 

Vue d u Log e vert e su r l e Theatre e t se s Figures" . 
H. d e Leth , 1729 - Sammlun g Haup t de r T U Hannover . 



Abb. 2 2 
Versailles (1664): ,,Theatr e fai t dan s l a mesm e allce , su r leque l l a Gomedie , 

et l e Balle t d e l a Princess e d'Elid e furen t representez" . 
I. Silvestrc . 167 3 (nach J. Gregor , Denkmäle r de s Theaters , XI , Wie n (1930) , Tafe l L) . 

Abb. 2 3 
Versailles (1668): „Concert s d e musique , sou s un e feuille e fait e e n form e d e Salon , 

ornee de fleurs . dan s l e Jardin d e Trianon" . I . Silvestre , 1673 . 



Abb. 2 5 
Heckcnthcatcr i n Sccho f be i Bamberg . S . Kleiner , 1731 . 



Abb. 2 6 
„Theatrum de ß Hochfürstl . Lustgarten s Mirabell" . M . Diesel , u m 1720 . Sammlun g Haup t de r T U Hannover . 

Abb. 2 7 
,,Gantzer Prospec t de s Hoch-Fürstl . Lust-Garte n z u Mirabel l i n Saltzbur g wi e solche r vo n Mitta g anzusehen" . 

Kupferstich nac h F  A . Danreiter , u m 1730 . Museu m Carolin o Augusteum , Salzburg . 

Abb. 28~fo/gt  auf  Abb.  21 



Abb. 2 9 
,,Hinter Thei l de ß Theatri , w o die Auditore s ode r Zusehe r sitze n können , wan n ein e Actio n gespihle t wird" . 

Idealentwurf vo n M . Diesel , u m 1720 , Sammlung Haup t de r T U Hannover . 

Abb. 3 0 
„Theatrum, s o in eine n König - ode r Fürstl.-Lustgarte n mi t Spaliere n geziegel t 

und nac h beliebe n ka n gebrauch t werden" . 
Idealentwurf vo n M . Diesel , u m 1720 . Sammlun g Haup t de r T U Hannover . 
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noch einen  gevierdten  Platz  mit  hohen  Buschwerck  umgeben,  daß  kein 
Wind hinein  kommen  könne,  anordnen  könne  darinnen  an  der  Wand  herum 
kleine von  dem  Buschwerck  wohl  überdeckte  Cabineten  oder  Blinden  seyen 
und darinnen  man  kochen  könne,  damit  die  Speisen,  welche  billich  warm 
auf die  Tafel  kommen  sollen,  nicht  den  weiten  Weg  von  der  Hof-Küche 
dürffen hingebracht  werden,  ist  es  sehr  gut..  . 32 

Rudolf Meyer s Gegenüberstellun g vo n Heckentheater n un d andere n „Gar -
tentheatern 1 1 (1934 ) enthäl t ein e chronologisch e List e un d ein e Reih e vo n 
Beschreibungen barocke r Theaterbosketts , au f di e wi r zu r Informatio n übe r 
Details de s Aufbaue s de r „Bühne " un d de s „Zuschauerraumes " derartige r 
Anlagen i m Einzelfall verweise n möchten . 

Meyer versucht , di e Füll e formale r Variante n de s „Theätr e d e verdure " 
nach theatergeschichtliche n Gesichtspunkte n z u ordnen , un d zwa r inde m e r 
sie mi t de m Idealty p „barocke s Kulissentheater " vergleicht . Nac h de m Gra d 
der Abweichun g vo n damal s „modernsten " Prinzipie n de s Bühnenaufbaue s 
ermittelt e r dre i „Extremtypen" : Herrenhausen , Salzburg-Mirabei l un d Nym -
phenburg. A n ihne n orientier t e r dan n sein e Charakteristike n andere r ba -
rocker Theaterboskett s (un d di e Weiterentwicklun g i m Rokoko) . Al s ein e 
regelrechte formal e „Gruppierung " ma g e r dies e Ordnun g abe r nich t be -
zeichnen. Den n di e Heckentheater , di e i n ihre m Bühnenaufba u einande r 
wohl ähnel n mögen , weiche n i n andere n Punkte n erheblic h voneinande r 
a b 3 8 . -  S o is t de r Versuc h eine r theatergeschichtliche n Typologi e de s Hecken -
theaters bishe r nich t gelungen . Rudol f Meye r weis t abe r eine n Weg , di e 
Fülle de r Erscheinungsforme n überschauba r z u machen , un d zwa r unte r 
gartenkünstlerischen Aspekten . E r schreibt , unte r alle n Forme n vo n Spiel -
stätten i m Freie n se i das  Heckentheater  mit  dem  Wesen  des  Gartens  am 
engsten verbunden.  Es  ordnet  sich  ihm  am  zwanglosesten  und  unauffälligsten 
ein, es  ist  ein  mitgewachsener  Teil  des  Gartens**. 

„ E i n B o s k e t t u n t e r v i e l e n " 

Analog z u de r Frage , welch e Roll e da s Theaterbosket t i m ästhetische n 
Gefüge de s Große n Garten s z u Herrenhause n spielte , se i umrissen , i n welche r 
„Vergesellschaftung" un d Positio n Heckentheate r i n andere n Gärte n de s 
Barockzeitalters konzipier t wurden , nämlic h al s ein  Boskett  unter  vielen 35 

32 S t u r m , wi e Anm . 9 , 6 0 f. 
»» Vgl . R . M  e  y e  r ,  wie Anm . 3 r 17 5 ff. , 20 3 ff . 
84 Ebd. , 26 . 
S5 R . M e y e r (ebd. , 156 ) benutz t dies e Formulierung , u m da s Herrenhäuse r Hecken -

theater al s eine n Boskettkomple x z u kennzeichnen , de m ander e Boskett s gleich -
gewichtig gegenübergestell t waren . E r unterscheide t e s dari n vo m Theaterbosket t 
in Erlangen , da s aufgrun d seine r Lag e gegenübe r de n andere n Boskett s hervor -
ragte. Dennoc h schein t e s un s treffend , vo n alle n barocke n Heckentheater n al s 
jeweils „ei n Bosket t unte r vielen " z u sprechen ; den n auc h da s Erlange r wa r nich t 
einziges Bosket t de r Anlage , sonder n nu r primus inte r pares . 

15 Nds . Jahrb . 
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Um die s z u verdeutlichen , stelle n wi r de m be i R . Meyer wiedergegebene n 
Bildmaterial (da s die Heckentheater überwiegen d ausschnitthaf t zeigt ) weiter e 
Gesamtpläne vo n Gärten mit Theaterbosketts zu r Sei te3 8 . 

Im Tuileriengarte n z u Pari s (Abb . 13) hatt e Andr e d e Nötr e (1613 -1700) 
durch sein e etw a dreißi g Jahr e währenden , 164 9 begonnenen Umgestaltungs -
maßnahmen di e „klassische " Abfolg e de s französische n Barockgarten s ge -
schaffen -  vo m Schloß ausgehend : Broderieparterres , Rasenparterres , Bosketts . 
Die jeweil s paarweis e au f gleiche r Grundfläch e symmetrisc h zu r Mittelachs e 
angeordneten Boskett s bildete n zwe i langgestreckte , de n offenere n Zentral -
bereich de s Garten s einheitlic h rahmend e Komplexe . I m innere n Aufba u 
unterschieden sic h di e Bosketts , di e ei n Paa r bildeten , jeweil s meh r ode r 
weniger deutlic h voneinander . Di e mi t Baumreihe n nu r gefaßten , nich t 
abgeschlossenen un d deshal b mi t eine m Blic k paarweis e z u erfassende n 
„Salles o u bassin s d e Gazon " recht s un d link s nebe n de r Mittelachs e ent -
sprachen einande r i n jede r Hinsich t spiegelbildlich . Nebe n völli g symmetri -
schen trate n i m Tuileriengarte n abe r auc h lediglic h „äquivalente " Garten -
räume beziehungsweis e Schmuckfläche n auf . Äquivalent, c'est  ä  dire  des  salles 
de meme  importance  mais  de  dessin  diff&rent* 7. Di e 1664^166 8 angelegt e 
(und 172 0 wiede r beseitigte ) „Sall e d e l a Comedie" 3 8 bildet e de n Abschlu ß 
der zu r Maneg e hi n gelegene n Boskettfolge . Au f de r Flußseit e fan d si e ih r 
Äquivalent i n eine m Boskett , da s au f Pläne n de s Tuileriegarten s au s dem 
17. Jahrhunder t i m wesentliche n übereinstimmen d dargestell t abe r nich t 
besonders bezeichne t ist . E s enthiel t wi e da s Theaterbosket t Heckengäng e 
in de r Anordnun g de r „Patt e d'oie " (dreistrahli g ausfächernd e Wege - ode r 
Sichtachsen). Si e mündete n i n eine n Rundplat z un d erschlossen eine n runde n 
oder sechseckige n Platz . Diese s Boskett , di e „Sall e d e l a Comedie " un d auc h 
die zwische n ihne n gelegene n Gartenräum e hatte n jeweil s nu r ein e Symme -
trieachse, währen d di e anderen Kompartiment e zweifac h symmetrisc h waren . -
Das Heckentheate r läß t sic h demnac h einordne n al s charakteristische r Be -
standteil de r Zon e vergleichsweis e größte r formale r Freihei t i m Tuilerie -
garten. (Un d Freihei t de r räumliche n Ordnun g dürft e siche r verstande n 
worden sei n al s Zeiche n dafür , da ß ma n i n diese n Boskett s au s de n sons t 
herrschenden strenge n Verhaltenszwänge n entlasse n war.) 

Nach R . Meyer wa r das Herrenhäuse r Theaterbosket t di e zweit e derartig e 
Anlage i n eine m Barockgarten . Hie r bildeten , wi e bereit s ausführliche r dar -

8 6 Be i R . M e y e r , wi e Anm . 3, finde n sic h Gesamtplän e beziehungsweis e Vogel -
schauen de s Tuileriengartens z u Paris , de s Großen Garten s z u Herrenhausen , vo n 
Salzdahlum, vo m Lustgarte n z u Erlangen , de s Salzburge r Mirabell-Gartens , vo n 
Seehof, Rheinsber g un d einig e Idealplän e au s bau- und gartenkunsttheoretische n 
Schriften de s Barockzeitalters. Di e starke Verkleinerun g un d Unscharfe diese r Ab-
bildungen rechtfertige n es , Gesamtdarstellungen erneu t z u veröffentlichen , di e für 
unsere Untersuchun g aufschlußreic h sind . 

87 d e G  an ay ,  wie Anm. 21 , 12 ff., PL III-V . 
8 8 Zu m Aufba u i m einzelnen vgl . R. M e y e r , wie Anm. 3 , 36 ff. 
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gelegt, zwe i labyrinthartig e Boskett s di e Äquivalent e zu m „Theater" - einer -
seits un d „Amphitheater"/„Königsbusch"-Bosket t andererseits . Ihne n schlös -
sen sic h weite r südlic h zwe i Zone n nu r au s Baumpflanzunge n un d Hecke n 
gebildeter, ungeschmückte r Boskett s an . 

Ob da s Heckentheate r i n Salzdahlu m ode r da s i n Hundisbur g ehe r vollende t 
war, konnt e R.Meye r nich t klären 3 9 . (Wei l di e Frag e fü r unser e Unter -
suchung ohn e Bedeutun g ist , sin d wi r ih r nich t weite r nachgegangen. ) 
Herzog Anto n Ulric h vo n Braunschwei g (1685-1714 ) hatt e Salzdahlu m i m 
Zeitraum vo n 1688-169 4 al s Sommerresiden z ausbaue n lasse n (Abb . 14) . Di e 
( 18 1 1 - 18 13 restlo s zerstörte ) Anlag e wa r Herrenhause n i n manche r Hinsich t 
nachgebildet un d s o auc h mi t eine m Theaterbosket t ausgestattet . I m Garte n 
ließen sic h zwe i Bereich e nac h de m Gra d de r i n ihne n herrschende n Ordnun g 
unterscheiden. Z u eine r Einhei t verbunde n ware n si e durc h ei n Raste r 
breiter Weg e un d ringsumlaufende r Alleen . Zwische n Schlo ß un d „Parnaß " 
(einer zeitgemäße n For m vo n „  Lust-Berglein") la g ei n stren g symmetrische r 
Garten, de r seinerseit s wiede r au s zwe i markante n ineinandergreifende n 
Teilbereichen, de m Luststüc k un d de r Boskettzone , gebilde t war . Diese s 
Kernstück de r Gartenanlag e nah m ein e annähern d hippodromförmig e Fläch e 
ein; gerahm t wurd e e s i m Parterrebereic h vo n zwe i i n Viertelkreise n gege n 
das Schlo ß zusammenführende n Ubersichtsterrassen , au f de r Höh e de r zen -
tralen symmetrische n Boskett s vo n baumbegleitete n Tapi s vert s (Rasen -
bahnen) un d i m Halbkrei s u m de n Parna ß vo n Alleen . Außerhal b de s Rah -
mens schlösse n sic h di e „freieren " Partie n de s Garten s an : i m Weste n 
gruppenweise einande r zugeordnet e Nutzgärten ; a n de r Ostflank e hinter -
einander aufgereih t -  un d jeweil s durc h di e zu m Wegeraste r gehörende n 
Querachsen voneinande r getrenn t -  de r Orangeriegarten , ei n umschlossene r 
Blumengarten, ei n langgestreckte r Teich , ei n bühnenarti g durc h Hecken -
kulissen gegliederte s Boskett , ei n halbkreisförmiges , amphitheatralisch e Ter -
rassenstufen umgreifende s Bosket t un d ei n weitere r Teich . Di e zwische n 
den beide n Bestandteile n de s Heckentheater s verlaufend e Querachs e durch -
schnitt di e zentral e Boskettzon e de s Garten s symmetrisch . Au f de r Seit e 
des Theaterboskett s bildet e ei n Schmuckto r de n Blickfang ; a m andere n End e 
der Sicht - un d Wegeachse di e „Eremitage" 4 0 . 

So wi e di e Heckentheateranlag e i n Salzdahlu m da s Herrenhäuse r Vorbil d 
nachahmt, gab e s ein e eng e Beziehung zwische n de r Konzeptio n fü r Salzdahlu m 
und de r Gartenanlag e i n Hundisburg , eine r i m magdeburgische n gelegene n 
Besitzung Johan n Friedric h vo n Alvenslebens . Herzo g Anto n Ulric h is t al s 

3 9 E r nimm t an , da ß di e Anlag e i n Hundisbur g zwische n 169 2 un d 1702 , da s Theater -
boskett i n Salzdahlu m zwische n 170 9 un d 171 4 geschaffe n wurde , ohn e desse n 
sicher sei n z u können; ebd. , 14 9 ff. , 274 . 

4 0 Vgl . G e r k e n s , wi e Anm . 15 , 13 9 ff. ; H e n n e b o un d H o f f m a n n , wi e Anm . 4, 
166 ff.; W a l t e r J ü r g e n H o f m a n n , Schlo ß Pommersfelden , Nürnber g 1968 , 
40 ff . 

15» 
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geistiger Urhebe r diese s weitaus  bedeutendsten  der  dem  Braunschweiger 
Hofe verbundenen  Adelssitze  anzusehen . Di e Künstler , di e i n de r Sommer -
residenz de s Herzog s gearbeite t hatten , machte n Hundisbur g z u eine m 
Gartenkunstwerk, da s eine  deutliche  Weiterentwicklung  im  Sinne  barocker 
Vereinheitlichung und  plastischer  Bewegung  manifestiert 4 1. Nebe n de m gleich -
mäßig aufgebauten , achsia l de m Schlo ß zugeordnete n Lustgarte n stiege n 
Terrassen an , di e Nutzgärte n un d Boskett s aufnahmen , darunte r ei n Hecken -
labyrinth un d da s Heckentheater . 

Die Theaterboskett s i n Herrenhausen , Salzdahlu m un d Hundisbur g faß t 
R. Meyer gemeinsa m mi t de m zwische n 170 0 un d 17 1 0 i n Erlange n einge -
richteten Heckentheate r -  de m erste n i n Süddeutschlan d -  z u eine r Grupp e 
von Anlage n zusammen , di e dem  gleichen  konstruktiven  Prinzip  gehorchen* 2, 
und zwa r wa s di e Raumbildun g i m „Bühnenbereich " anbelangt . Wa s de n 
Aufbau de s „Zuschauerraumes " betrifft , s o is t da s Erlange r Heckentheate r 
indessen ei n Einzelfall . Di e Bauarbeite n a n Schlo ß un d Garte n be i de r 168 6 
gegründeten Stad t „Christian-Erlang " ware n i m Jahr e 170 0 au f Veranlassun g 
des Erbprinze n Geor g Wilhel m vo n Bayreut h aufgenomme n un d unte r 
der Bauherrschaf t seine s Vaters , Markgra f Christia n Erns t (1655-1712) , z u 
einem vorläufige n Abschl u ß gebrach t worden . (171 0 erfolgt e dan n ein e 
Erweiterung de s Gartens , un d gege n End e de s Jahrhundert s wurd e da s 
Ganze „landschaftlich " umgestaltet. ) I n de r erste n Anlagephas e trie b ma n 
das Prinzi p de r Symmetri e au f di e Spitze . Vo m Mittelpunk t de s Erlange r 
Schlosses gin g ein e mehrfac h akzentuiert e Sichtachs e durc h de n Garte n un d 
darüber hinau s i n di e angrenzende n Wälder . All e Zierfläche n un d Garten -
räume ware n ih r paarweis e spiegelbildlic h zugeordnet . „Wald-Alleen " stell -
ten übe r de n Garte n hinwe g visuell e Verbindun g zwische n de m Schlo ß -
Brennpunkt alle r auc h vo n de r Stadtseit e einstrahlende n Sichtachse n -  un d 
den markante n Silhouette n zweie r i n de r Fern e liegende r Ortschafte n her . 
Der Lustgarte n wa r durc h ei n Wegeraste r gegliedert . Z u de m a m weiteste n 
vom Schlo ß entfernte n Querwe g hi n öffnete n sic h di e Theaterbosketts . „Am -
phitheater" un d „Theater " wiederholte n i m kleine n Maßsta b di e Idee , mi t 
Mitteln de r Gartenkuns t symmetrische , „architektonische " Raumfolge n z u 
schaffen un d si e -  wenigsten s augenscheinlic h -  vo m Schlo ß au s bi s i n un -
endliche Fern e fortzusetzen . Di e gemeinsam e Symmetrieachs e de r beide n 
Bosketts, di e da s Heckentheate r bildeten , fie l zusamme n mi t de r Haupt -
und Symmetrieachs e vo n Schlo ß un d Garten , di e dies e mi t de r Stad t un d 
den angrenzende n Ländereie n verband . Währen d all e andere n di e Breit e 
des Garten s erschließende n Weg e i n ihre m Schnittpunk t mi t de r Mittelachs e 
durch Bassin s ode r Fontaine n beton t waren , verlie f de r Querwe g zwische n 
dem erhöhte n „Bühnenraum " un d de m au s geböschte n Rasenterrasse n auf -
gebauten „Zuschauerraum " gan z ungegliedert . Di e Lag e de s Zuschauerraume s 

4 1 H e n n e b o un d H o f f m a n n , wi e Anm . 4 , 16 9 f. , Abb . 40. 
4 * R . M e y e r , wi e Anm . 3 , 157 . 
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mitten i n de r Schlo ß un d Umlan d miteinande r verbindende n Hauptblickachs e 
ließ e s nich t zu , ih m di e fü r Amphitheate r typisch e hoh e rückwärtig e Stütz -
mauer z u geben . Stat t desse n stiege n Terrasse n un d Rampe n rundu m gleich -
mäßig a n un d führte n au f ei n Rasenplateau 4 3 . Vo n diese m Plat z au s bote n 
sich sowoh l übe r di e zentralperspektivisch e Bühn e hinwe g i n di e weit e Land -
schaft al s auc h au f di e Parterrefläche n de s Garten s un d -  übe r si e hinwe g -
auf da s Schlo ß reizvoll e Aussichten . E s hätt e nahegelegen , hie r —  wie i n 
den Gärte n de s Barockzeitalter s be i vergleichbare n Gegebenheite n häufi g 
geschehen -  ei n „Belvedere " z u errichten . Un d tatsächlic h gib t e s ein e per -
spektivische Ansich t de s Erlange r Schloßgartens , i n de r ei n au f de m Rasen -
plateau errichtete s Prunkzei t dargestell t is t (Abb . 15) . O b die s tatsächliche n 
Nutzungsgepflogenheiten entsprach , konnte n wi r nich t feststellen 4 4 . Denkba r 
wäre auch , da ß P . Decker (vo n de m dies e Ansich t stammt ) da s Zel t i n zeich -
nerischer Freihei t hinzugefüg t hat . Gründ e dafü r gäb e es . Den n au s de r 
Vogelschau mußt e di e Umfassungsmaue r zwische n Garte n un d Waldlan d 
sichtbar werden , wa s insbesonder e i m Zug e de r Schlo ß un d Umfel d visuel l 
miteinander verbindende n mittlere n Sichtachs e de m angestrebte n garten -
künstlerischen Effek t widersproche n hätte . Bei m Durchschreite n de r Anlag e 
dürfte di e Grenzsituatio n al s ei n „Aha " (vertief t gelegen e Einfriedung ) 
erlebbar gewese n sein , wei l ma n si e vo m erhöhte n „Bühnenraum' 1 au s 
wahrnahm 4 5 . Da s Zel t nu n wa r de m Zeichne r vielleich t dienlich , di e Grenz e 
für de n Blic k selbs t au s größere r Höh e z u überspielen . E s ma g außerde m 
sein, da ß e r de r Mittelachs e eine n weitere n Akzen t ha t gebe n wollen . Den n 
ohne diese n würde n di e seitlic h gelegene n Pavillonbaute n di e Aufmerksam -
keit de s Bildbetrachter s ungebührlic h au f sic h ziehen ; al s Zentralmoti v de r 
Boskettzone ka m de m Heckentheate r jedoc h ei n höhere r Ran g i m ästheti -
schen Gefüg e de s Erlange r Schloßgarten s zu . -  Da s Rasenplatea u de s „Zu -
schauerraumes" stellt e de n spannungsreichste n Aussichtspunk t i n de r ge -
samten Anlag e dar . De r zentralperspektivisch e Bühnenrau m steigert e de n 
Effekt de r vom Schlo ß ausgehenden , scheinba r „endlosen " Sichtachse . 

In eine r ähnlichen , wen n auc h nich t gan z s o hervorragende n Positio n 
befand sic h da s Heckentheate r i n de r Karlsau e z u Kassel . Landgra f Kar l vo n 
Hessen-Kassel (1670-1730 ) verfolgt e de n Plan , di e Fuldainse l unterhal b 

« Vgl . ebd. , Abb. 37-39 . 
4 4 Vgl . J o h a n n C h r i s t o p h V o l k a m e r , Continuatio n de r Nürnbergische n 

Hesperidum,.., Nürnberg , Frankfur t un d Leipzi g 1714 , Tafe l I V un d Erläuterunge n 
zu Tafe l II I f.: I n seine m Kommenta r geh t Volkame r nich t au f da s Zel t ein . E r 
erwähnt, da ß i n de r Sommerresiden z groß e Geburtstagsfeierlichkeite n üblic h seien , 
zu dene n fürstlich e Gäst e gelade n abe r auc h da s Vol k zugelasse n werde , s o da ß 
es de n mit  den  schönsten  F  ontai  nen,  lustbarsten  All&en,  künstlichsten 
Statuen, stattlichsten  Orangerien,  und  vielen  andern  kostbaren  Raritäten 
best-versehensten Garten  bewunder n könne . I n de n siebzige r Jahre n de s 18 . Jahr-
hunderts wurd e dan n tatsächlic h a m „Ende 1* de s Theaters , wi e e s i n eine r Chroni k 
aus de m Jahr e 177 4 heißt , ei n Lusthau s errichtet ; vgl . R . M e y e r , wi e Anm . 3 , 155 . 

« Vgl . ebd . Abb. 39 . 



230 Dieter Hennebo - Erik a Schmidt 

Kassel, au f de r scho n sei t de m 16 . Jahrhundert ei n kleine r Lustgarte n be -
standen hatte , z u eine r pompösen , raumbeherrschende n Gartenanlag e auszu -
bauen. Ih r Angelpunk t wa r da s 1703-1 1 gebaut e Orangerieschlo ß (Abb . 16) . 
Von ih m ginge n fächerförmi g fün f Sichtachse n aus ; di e äußere n vo n Kanälen , 
die dre i mittlere n vo n breite n Wege n eingenommen , übe r sein e Mittelachs e 
stieß de r Garte n a m weiteste n i n da s Umlan d vor . Si e erweitert e sic h keil -
förmig z u eine m große n Bassin , da s di e seitlic h symmetrisc h angelagerten , 
vielgestaltigen Boskettpartie n auseinanderzusprenge n schien . Di e beide n 
Hauptseitenwege endete n jeweil s vo r eine m Bosket t mi t rechteckige m Grund -
riß. I n Richtun g au f da s Orangerieschlo ß öffnete n sic h beid e Boskett s mi t 
keilförmigen Lichtungen , dere n Seitenfluchte n vo n de r Orangeri e he r gesehe n 
konvergierten. Da s nördlic h vo n de r Mittelachs e de s Garten s gelegen e Achsen -
abschlußboskett wa r al s Terrassenfolg e ode r Kaskad e gedacht , vo n kulissen -
artig angeordnete n Hecke n gerahmt . Da s a m End e de r südliche n Seitenachs e 
gelegene Bosket t wa r ebenfall s zentralperspektivisc h wi e ein e barock e Ku -
lissenbühne gegliedert . 

Man wei ß nicht , wi e wei t de r noc h i m 17 . Jahrhundert konzipiert e Garten -
plan verwirklich t wurde 4 6 . Gewi ß is t aber , da ß ei n Heckentheate r bestan d -
bis di e Karlsau e gege n End e de s 18 , Jahrhunderts i n weite n Teile n nac h 
landschaftlich-malerischen Prinzipie n umgestalte t wurde . I n eine r 176 7 ver -
öffentlichten Beschreibun g de r Stad t Kasse l heiß t es : Der  Auftritt  des  grünen 
Theaters ist  zu  beiden  Seiten  und  führet  in  fange  schmaie  Gänge,  welche 
die öfters  durchschnittene,  inwendig  ins  Gevierte  zu  lauter  Cabinetchen 
gezogene hohe  Hecken  von  Tannen  machen.  Auf  diesem  Theater  stehen 
vor den  Schirmen  verschiedene  Pyramiden.  Hinten  schließt  die  Hecke  mit 
einem halbrunden  Sitz,  von  welchem  man  die  ganze  Allee  übersehen  kann. 
Eine große  Statue  ist  hier  kürzlich  aufgestellt  worden.  (R . Meyer merk t hierz u 
an, da ß e s sic h eine r andere n Quell e de s ausgehende n 18 . Jahrhundert s 
zufolge be i de n Gehölze n u m Taxu s -  un d nich t u m Tanne n -  gehandel t 
habe; da ß mi t „Schirmen " hie r di e Heckenkulisse n gemein t seie n un d da ß 
die „groß e Statue " ein e Figurengrupp e [Venu s un d Amor ] war 4 7 . ) Wede r 
die Beschreibun g de s grüne n Theater s noc h di e Plän e fü r di e Karlsau e ent -
halten Hinweis e au f eine n „  ZuschauerraumM, wi e e r z u eine r regelrechte n 

4 6 Vgl . H e n n e b o un d H o f f m a n n , wi e Anm . 4 , 27 7 ff . un d Abb. 98. 
4 7 R . M e y e r , wi e Anm . 3 , 201 . I n Unkenntni s eine s Gesamtplane s fü r di e Karlsau e 

stellt Meye r irrtümlic h infrage , o b e s sic h be i de m Heckentheate r d n Kasse l u m 
eine de r Erlange r Anlag e ähnlich e gehandel t habe n könne . -  Da s Heckentheate r 
im Garte n z u Veitshöchhei m (e s wurd e außerhal b unsere s Betrachtungszeitraumes , 
nämlich währen d de r Ausbauphas e 1755-176 3 al s Tei l eine r typische n Konzeptio n 
der deutsche n Gartenkuns t de s Rokok o realisiert ) fungiert e al s Abschlußmota v 
einer Hauptquerachs e de s Gartens . De r formal e Konflik t zwische n Blickachs e un d 
Amphitheatermotiv wurd e dadurc h gelöst , da ß di e Sichtschneis e freigehalte n un d 
rechts un d link s davo n j e ein e „amphitheatralisch' ' geschwungen e Ramp e un d 
Terrasse angesetz t wurde . Vgl . H e i n r i c h K r e i s e l , De r Rokokogarte n z u 
Veitshöchheim, Münche n 1953 , 2 9 ff., Abb . G , H . 
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Aufführungsstätte gehör t hätte 4 8 . Beide n al s Achsenabschlußmoti v konzi -
pierten Boskett s la g lediglic h j e ein e halbrunde , platzartig e Erweiterun g 
der Weg e gegenüber , di e räumlich e Antwor t au f di e Lichtun g de s „Bühnen -
raumes" gab . „Abschlußmotiv " ware n di e beide n Boskett s strenggenomme n 
nur sofer n si e de r Randzon e de s gärtnerisc h behandelte n Gelände s ange -
hörten. Räumlic h ware n si e ebens o „ j anusköpf ig" wi e da s Eriange r Theater -
boskett. Di e konvergierende n Fluchte n ihre r Längs - un d Symmetrieachse n 
steigerten di e Tiefenwirkun g de r vo m Orangerieschlo ß ausstrahlende n Achs e 
illusionistisch. Au s de m Gesamtpla n is t abzulesen , da ß wenigsten s di e 
nördliche Sichtachs e al s Schneis e übe r di e Gartengrenz e au s Kana l un d 
Alleen hinausgeführ t werde n sollte . Umgekehr t is t überliefert , da ß ma n 
vom Theaterbosket t i n Richtun g Orangeri e blickend , die  herrlichste  Aussicht 
auf die  vorliegende  lange  Allee  genoß 49. 

Ganz ander s verhiel t sic h da s Theaterbosket t i m Salzburge r Mirabell -
Garten zu m übergeordnete n Raumgefüge . Di e i m frühe n 17 . Jahrhundert be -
gründete, de n Bastione n de r Stad t Salzbur g vo n auße n vorgelagert e Garten -
anlage bewahrt e übe r di e Umgestaltungsmaßnahme n de s frühe n 18 . Jahr -
hunderts 5 0 hinwe g ihre n manieristische n Grundzug : Ein e labyrinthisch e Struk -
tur au s autonome n (nich t de m Schlo ß untergeordneten ) Gartenpartien . Si e 
umfaßte zu m eine n symmetrisc h geordnet e Parterre s un d Bosketts , di e achsia l 
auf Nebengebäud e (Galerie , Sal a Terrena , Vogelhaus ) bezoge n waren ; zu m 
anderen dre i größer e Boskett s mi t individuelle r Binnenraumfolg e un d eigene n 
Symmetrieachsen, di e i n unterschiedliche n spitze n Winkel n z u de n Haupt -
sichtachsen de s Garten s verliefen . Eine s davo n wa r da s zwische n 170 4 un d 
1718 angelegt e Theaterboskett , i n de m Rudol f Meye r (1934 ) ein e mi t de n 
Mitteln de r Gartenbaukuns t nachgeahmt e typisch e Bühn e de r Renaissanc e 
sieht 5 1 . Di e Lag e de s Heckentheater s i m Gartengefüg e wurd e dadurc h ge -
kennzeichnet, da ß wede r sein e Symmetrieachs e noc h di e Querachse n i m 
Bühnenraum Fortsetzun g i n de n angrenzende n Raumfluchte n fanden . De r 
seitlich gelegen e Zugan g brac h zude m di e Symmetri e de s Amphitheater s auf . 

Wie ei n zufälli g -  standortunabhängi g -  eingestreute s Moti v erschein t da s 
Heckentheater i m Nymphenburge r Schloßgarte n (wi e e r währen d de r Re -
gierungszeit de s Kurfürste n Ma x Emanue l -  1679-172 6 -  neugestalte t worde n 
war). E s stellt e -  nebe n andere n mi t Rasenfläche n un d Springbrunne n aus -
gestatteten platzartige n Lichtunge n -  ein e Statio n innerhal b de s Labyrinth -
bosketts dar . (Gemeinsa m mi t eine m Boskett , i n de m sic h Spieleinrichtunge n 

4 8 Au s de r Barockzei t is t auc h nicht s übe r szenisch e Nutzunge n diese s Hecken -
theaters bekannt . Immerhi n erteilt e de r Landgra f 178 6 di e Genehmigung , da s 
Heckentheater ersatzweis e z u benutzen , al s da s Kassele r Komödienhau s abge -
brannt war . Vgl . R . M  e y e  r ,  wie Anm . 3 , 202 . 

4» J o h . C h . K r i e g e r , Casse l i n histor . topograph . Hinsicht , Marbur g 1805 , 389 , 
zit. nach R . M e y e r , wi e Anm . 3 , 20 1 f . 

5 0 Vgl . H e n n e b o un d H o f f m a n n , wi e Anm . 4 , 21 7 f . 
« Vgl . Abbildun g 27 . Vgl . auc h R , M  e  y e  r , wie Anm . 3 , 17 6 ff . 
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befanden, rahmt e da s Labyrint h ei n Rasenparterre . Auc h di e davorliegende n 
Broderieparterres wurde n vo n zwe i Boskett s symmetrisc h flankiert. ) Eigenwer t 
als tonangebender , nämlic h ei n ganze s Kompartimen t prägender , Boskett -
inhalt wurd e de m „Theater " i n diese m Garte n nich t zugestanden . Di e ver -
schlungene Wegeführun g de s Labyrinth s wa r de m Raumgefüg e de s Theater s 
vorgeordnet, un d da s Labyrint h seinerseit s wa r nac h Lag e un d Ausdehnun g 
dem Sicht - un d Wegesyste m unterworfen , da s de n gesamte n Garte n gliedert e 
und mit seine m Umlan d verband 5 2 . 

Auch di e Raumkompositio n de s Heckentheater s i m Schloßgarte n z u Euti n 
(unter Fürstbischo f Christia n Augus t vo n Lübec k -  1705/172 6 -  z u eine r 
prächtigen architektonische n Anlag e ausgebaut ) ruht e i n sich , bildet e abe r 
im Gegensat z z u de r Nymphenburge r Anlag e ei n eigenständige s Boskett . 
Zusammen mi t dre i Heckenräume n au f gleichrangige r Grundfläch e be i unter -
schiedlich geometrisc h angeordnete n Binnenwände n gehört e da s Hecken -
theater eine r zwische n Parterre s un d dicht e Gehölzpflanzunge n eingeschobe -
nen Zon e vo n „Lust-Wäldlein " an , di e zu m Aufenthal t einluden . (Seitlic h 
vom Parterr e angeordnete , langgestreckt e Heckenräum e dagege n eignete n 
sich ehe r zu m Promenieren. ) Di e östlic h vo n de r mittlere n Gartenachs e lie -
genden Boskett s durchzo g ein e durchgehend e Sicht- , streckenweis e auc h 
Wegeachse. Westlic h wa r ein e entsprechend e Fluchtlini e ordnen d wirksam , 
diese abe r unterbroche n vo n zwe i halbkreisförmige n Heckenwänden , di e 
Amphitheater un d Theate r rückwärti g umschlossen . S o verlie f di e Längs -
achse de s Theater s zwa r i m Zug e eine r übergeordnete n Trasse , abe r e s ga b 
keine Sichtverbindun g übe r da s Theaterbosket t hinaus . Lediglic h vo n eine m 
Pavillon a m End e de s spit z zulaufende n un d beträchtlic h ansteigende n 
Gartengeländes au s ma g di e Uberlagerun g de r Achse n erkennba r gewese n 
se in 5 8 . 

Zuletzt se i noc h di e Lag e de r Theaterboskett s i m Große n Garte n z u Dresde n 
und i n Seeho f beschrieben . Si e ware n i n vergleichbare m Grad e mi t de r -
übrigens gleichfall s ähnlichen , nämlic h au f ei n zentra l gelegene s Schlo ß 
orientierten -  Großstruktu r de s Garten s verwoben . Da s Theaterbosket t i m 
Großen Garte n wurd e nich t vo r 170 9 (wahrscheinlic h i n de r u m 17 1 5 ein -
setzenden Hauptausbauphase ) unte r Augus t de m Starke n (1694-1733 ) ange -
legt. Anläßlic h de r Hochzei t de s Thronfolger s (1719 ) wurd e e s fü r ein e Fest -
aufführung umgestaltet . Da s Boskettinner e wurd e au s eine m schlichten , 
pflanzengeprägten Rau m z u eine r raffinierten , durchsichtige n Fest-Garten -
Architektur au s Treillagen . Di e Sicht - und Wegebeziehunge n zwische n Theater-
boskett un d Garte n i m ganze n bliebe n dabe i jedoc h unverändert : Da s Heoken -

M Vgl . L u i s a H a g e r , Nymphenburg , Münche n o.J.- , H e n n e b o un d H o f f -
m a n n , wi e Anm . 4 , 223 ff. ; R . M  e  y e  r, wi e Anm . 3 , 18 5 ff . 

63 De r Eutine r Schloßgarte n wurd e u m 178 5 i n eine n Landschaftsgarte n umgewandelt . 
Vgl. H e n n e b o un d H o f f m a n n , wi e Anm . 4, 29 5 ff. ; R . M  e  y e  r, wi e Anm , 3, 
193. (Ih m war di e Anlagegeschichte de s Eutiner Schloßgarten s nich t bekannt. ) 
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theater nah m ei n vo m übergeordnete n Wegeraste r markierte s Kompartimen t 
ein. Sei n Äquivalen t wa r ei n fas t labyrinthische s Bosket t mi t achteckigem , 
von Skulpture n un d Treillage n gerahmte m Zentralplatz . Beid e Boskett s 
lagen einande r a n de n Längsufer n de s Gartenkanal s gegenüber . Ein e schmal e 
Sichtachse durchschnit t si e i n halbe r Läng e un d stellt e Blickverbindun g zwi -
schen ihne n her 5 4 . 

Das Theaterbosket t i n Marquardsbur g ode r Seeho f be i Bamber g wa r inte -
grierender Bestandtei l de r unte r Lotha r Fran z vo n Schönbor n (1693-1729 ) 
entwickelten gartenkünstlerische n Konzeption . Di e rechteckig e Grundfläch e 
des Garten s wurd e i n ganze r Läng e vo n eine r breite n Sicht - un d Wegeachs e 
durchzogen. Vie r quadratisch e Boskettkomplex e ware n i n di e Ecke n de s 
Gartengeländes gerückt . Zwische n ihne n öffnet e sic h ein e weit e Parterre -
zone. W o sic h dere n Symmetrieachs e mi t de r Längsachs e de s Garten s schnitt , 
stand da s Schloß . Dre i de r Boskettkomplex e ware n zweiseiti g symmetrisch . 
Der viert e Komple x hatt e nu r ein e -  que r zu r Längsachs e de s Garten s ver -
laufende -  Symmetrieachse , un d i n ihre r Trass e la g di e Symmetrieachs e de s 
Heckentheaters. Nu n wurd e nich t etw a dies e Lini e aufgegriffen , u m da s 
Theaterboskett i n de n größere n Zusammenhan g de r Sichtschneise n einzu -
beziehen. Hoh e Heckenwänd e umschlosse n Amphitheate r un d Theater , s o 
wie auc h da s gegenüberliegend e Heckenkabinet t keine n Durchblic k gewährte . 
Statt desse n bildete n Gartenweg e zweite r Ordnun g innerhal b de s Boskett -
komplexes ei n Raster , da s Amphitheate r un d Theate r seitlic h faßt e un d i m 
Bereich de s „Theaterparketts " querte . Ube r diese n We g wa r de r Binnenrau m 
des Theaterboskett s i n gerade r Lini e mi t angrenzende n Heckenräume n ver -
bunden 5 5 . 

Anhand diese s Überblicke s sollt e erkennba r werden , da ß sic h Hecken -
theater i n Gärte n de s Barockzeitalter s danac h unterscheide n lassen , wiewei t 
die Raumfolg e vo n „Zuschauerraum" , „Theaterparkett " un d „Bühne " jeweil s 
mit Raumfolge n zusammenfällt , di e größer e Bereich e de s Garten s durchziehe n 
oder ga r sein e übergeordnete n Ordnungs - un d dami t Orientierungselement e 
darstellen. (Wen n wi r un s di e Hauptsicht - un d Wegeachse n eine s barocke n 
Gartens al s Net z denken , s o laute t di e Frage , o b da s Theaterbosket t „durc h 
die Masche n fällt " ode r o b sein e eigene n Sicht - un d Wegeachse n integrieren -
der Bestandtei l de s alle s umfassende n Netze s sind. ) Da s Interess e de s 
Boskettbesuchers kan n mi t diese m raumkünstlerische n Mitte l entwede r nac h 
außen gelenk t ode r i m Inner n de s Boskett s festgehalte n werden . E s zeichne n 
sich vie r Type n de r Beziehun g zwische n Theaterbosket t un d Großstruktu r 
eines barocke n Garten s ab : 

M Vgl . Abbildun g 21 ; vgl , auc h H e n n e b o un d H o f f m a n n , wi e Anm . 4 , 186f. ; 
H u g o K o c h , Sächsisch e Gartenkunst , Berli n 1910 , 11 7 f. , Abb . 8 1 f. , Tafe l IV ; 
R , M e y e r , wi e Anm . 3 , 15 7 ff. , Abb . 4 1 ff . 

5 5 Vgl . W e r n e r W e n z e l , Di e Gärte n de s Lotha r Fran z vo n Schönbor n 1655-1729 , 
Berlin 1970 ; H e n n e b o un d H o f f m a n n , wi e Anm . 4 , 25 1 ff. ; R . M e y e r , 
wie Anm . 3 , 19 1 f . 
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- Da s i n sic h ruhend e Heckentheater : „Theater " un d „Amphitheater " sin d 
aus de m Hauptwegesyste m „ausgeschieden" . Entwede r sin d di e Eingäng e 
so gelegt , da ß mindesten s ei n Tei l de r Außenwänd e asymmetrisc h ge -
gliedert wir d (Tuileriengarten , Mirabell) , ode r di e Innenwänd e de s Theater -
bosketts stehe n que r zu m Verlau f übergreifende r Wegetrasse n (Eutin , 
Nymphenburg). I m übrige n Garte n wirksam e verbindend e Blick - ode r 
Wegebeziehungen „umgehen " da s -  infolgedesse n „inselartig " daliegend e -
Heckentheater. 

- Da s „angebundene " Heckentheater : „Theater " un d „Amphitheater " werde n 
auch i n diese n Fälle n gemeinsa m vo n Hauptwege n umschlossen . De r s o 
entstandene „Block " wir d jedoc h symmetrisc h vo n eine m Nebenwe g durch -
schnitten, un d z u ih m hi n öffne n sic h di e beide n Bestandteil e de s „Theaters" . 
Der Nebenwe g führ t übe r da s Theaterbosket t hinau s (Seehof ) ode r e r 
verläuft au f eine r Trasse , i n dere n Verlängerun g a n andere r Stell e i m 
Garten ei n gleichrangige r We g ausgebau t is t (Große r Garte n z u Dresden) . 
Das Theaterbosket t is t übe r nachgeordnet e Raumfluchte n au f di e Groß -
struktur de s Garten s bezogen . 

Die „extrovertierten " Heckentheate r lasse n sic h unterscheide n nac h de m 
Rang de r Blickbeziehungen , i n die si e eingespannt sind : 

- Ihr e Symmetrieachs e kan n übe r angrenzend e Kompartiment e hinweg -
gehen, ohn e au f eine n besondere n Bildgegenstan d z u ziele n (Salzdahlum) 5 6 

oder au f Nebenzentre n de r Gesamtanlag e hi n orientier t sei n (Herren -
hausen). 

- A m stärkste n mi t de r Großstruktu r de s Garten s verwobe n sin d au f da s 
Zentrum de r Gesamtanlag e hi n orientierte , extrovertiert e Heckentheater : 
Das Heckentheate r is t daz u eingesetzt , Grenze n z u überspiele n un d Sicht -
beziehungen erste n Range s z u betone n un d illusionistisc h z u steiger n 
(Erlangen, Karlsruhe) . 

„Theater" als Motiv in Gärten des Barockzeltalters 

G a r t e n k ü n s t l e r i s c h e m W a n d e l u n t e r w o r f e n 

Die Theaterboskett s stelle n ein e Entwicklungstuf e de r gartenkünstlerische n 
Verarbeitung de s Motiv s „Theater " dar . Da ß e s i m Baroc k s o of t wi e niemal s 
sonst i n de r Gartenkuns t auftauchte , entsprich t gan z de m Einfluß , de n 
„Theater" z u jene r Zei t auc h au f ander e Bereich e de s höfische n Lebens , 
insbesondere de s Kunstschaffens , hatte . 

M De r Prospek t de s Salzdahlume r Heckentheater s vo n J . J. Müller zeig t al s poin t d e 
vue außerhal b de s „  Bühnenraumes" ein e i n Wirklichkei t nich t vorhanden e Archi -
tektur. Vgl . G  e  r k e n s ,  wie Anm . 15 , Abb . 11 , 2 9 (wobe i Gerken s -  ebd . 13 9 -  di e 
Diskrepanz zwische n Grundri ß de r Anlag e un d Prospek t de s Theater s offenba r 
übersieht). 
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Vermutlich is t da s zwische n 161 2 un d 161 7 angelegt e „Steinern e Theater " 
im Tierpar k vo n Hellbrunn , Sommersit z de s Salzburge r Erzbischof s Marku s 
Sittich vo n Hohenems , di e ältest e i n eine m Garte n errichtet e „Aufführungs -
stätte". Ihr e ortsfeste n Bestandteil e spielte n zu m Tei l (ein e durc h Stein -
abbau entstanden e Grotte ) au f ungebändigt e Natur , zu m ander n (ei n hohe r 
Gewöibebogen, unte r de m Zuschauend e Plat z nehme n konnten ) au f da s 
antike Theate r an . Diese m Rahme n wurde , wen n Aufführunge n stattfinde n 
sollten, ei n Kulissentheate r eingefügt . Da s „Steinern e Theater " wa r dem -
zufolge ein e Mischfor m au s Gartenstaffag e un d „fliegendem " Theater . Au f 
sinnbildlicher Eben e drückt e e s ein e Beziehun g zwische n Mensc h un d Natu r 
aus, gewan n dies e Bedeutun g i m ganze n Umfan g abe r jeweil s nu r fü r di e 
Dauer eine r Aufführung . E s entsprich t de m i n viele n Züge n „manieristischen " 
Konzept de r Vill a suburban a Hellbrunn , da ß i m Gartentheate r die  beherrsch-
bare, geordnete  Welt  der  kontrollierbaren  Theatermaschinerie  der  unbe-
herrschten, wildgewachsenen  Natur  entgegengestell t w a r 5 7 . 

Ganz de m allgemeine n gartenkünstlerische n Auffassungs - un d Formwande l 
entsprechend, führt e di e weiter e Entwicklun g zu m „Theater" , da s au s g e -
b ä n d i g t e r Natu r geform t is t -  z u de n erste n Heckentheatern , di e u m 
1650/1660 i n italienische n Villengärte n al s autonom e Raumeinheite n angeleg t 
wurden 5 8 . De r nächst e Schrit t bracht e di e Theaterbosketts , di e wi r al s „ei n 
Boskett unte r vielen " i n de r hierarchische n Ordnun g barocke r Raumkunst -
werke vorgestell t habe n (jene r Anlagetyp , de r erstmal s 1664/6 8 i m Tuilerien -
garten z u Pari s un d dan n -  al s Auftak t z u eine r spezifisc h deutsche n Ent -
wicklung, di e Heckentheate r i n viele n formale n Variante n hervorbracht e -
1689/1692 i n Herrenhausen realisier t wurde 5 9 ) . 

T h e a t r a l i s c h e A n o r d n u n g 

Das Wor t Theate r häng t ursprünglic h mi t de m griechische n theästha i 
zusammen, da s s o vie l wi e „bewunderndes , aufmerksame s Betrachten " heißt* 0. 
Im Zeitalte r de s Baroc k wurd e e s mi t große r begriffliche r Spannweit e ver -

« R . M e y e r , wi e Anm . 3 , 90 ; vgl . auc h ebd. , 8 9 ff., 23 0 f. ; H e n n e b o un d H o f f -
m a n n , wi e Anm . 4 , 67 ff. ; K i n d e r m a n n , wi e Anm . 11 , 48 4 f . 

«8 Vgl . R . M e y e r , wi e Anm . 3 , 12 4 ff. ; J . C . S  h e p h e r d an d G . A . J  e  11 i  c  o e , 
Italian Garden s o f th e Renaissance , Londo n 1925 , P L 44 , 4 6 F ( 57 , 63 , 74-76 . (Meye r 
konnte übe r Aufführunge n au f de n Heckentheater n de s 17 , Jahrhunderts i n Italie n 
nichts i n Erfahrun g bringen. ) 

5 9 Auc h di e Umdeutung , di e da s Theatermoti v i m Rokok o fan d -  al s Theaterruin e 
(wie bei m „romanische n Theater " i n de r Eremitag e de r Markgräfi n Wilhelmin e 
von Bayreuth , mi t desse n Anlag e 174 3 begonne n wurde ) ode r al s Grottentheate r 
(wie u m 174 5 fü r dieselb e Bauherri n i m Garte n Sansparei l errichtet ) -  is t al s 
gartenkünstlerischer Ausdruc k eine s gewandelte n Lebens - un d Naturgefühl s z u 
verstehen, ebens o schließlic h da s „Landschaftstheater " de s ausgehende n 18 . Jahr-
hunderts. Vgl . R . M e y e r , wi e Anm . 3 , 226ff. , 246ff. ; H e n n e b o un d H o f f -
m a n n , wi e Anm . 4 , 327 ff . 

«o Vgl . L a r o u s s e , Ban d 15 , Pari s 1876 , 49, 
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wendet: vo n de r spezielle n Bezeichnun g fü r di e szenisch e Kuns t un d ihr e 
Stätten -  wi e heut e auc h gebräuchlic h -  bi s hi n zu r Bedeutun g vo n „Gesamt -
schau eine s Wissensbereichs" . Ebens o freizügi g wurd e mi t de m Begrif f 
„Amphitheater" umgegangen , mi t de m nich t nu r -  wi e strenggenomme n 
allein zutreffen d -  i n Stufe n au f elliptische m Grundri ß u m ein e Aren a an -
steigende Baute n bezeichne t wurden , sonder n auc h Rudiment e diese r Form , 
insbesondere halbkreisförmi g ansteigend e Terrassenfolgen . Wen n garten -
künstlerische Strukture n i m Zeitalte r de s Baroc k al s „Theater " ode r al s 
„Amphitheater" bezeichne t wurden , s o is t darau s als o nich t unbeding t z u 
schließen, da ß si e fü r szenisch e Darbietunge n gedach t gewese n wären , son -
dern i m Grund e nur , da ß si e „theaterhaft " aufgebau t waren . S o ga b e s al s 
„Wassertheater" angeordnet e Kaskaden , di e ei n Charakteristiku m barocke r 
Villengärten i n Italie n (etw a de r Vill a Aldobrandini ) darstellen , un d „Theätre s 
de fleurs" , wi e si e Dezallie r d'Argenvill e i m „klassischen " Lehrbuc h de r 
französischen Gartenkuns t -  „L a Theori e e t l a Pratiqu e d u Jardinage " -
beschreibt 0 1 . 

Zedlers „Universal-Lexikon" , au f da s wi r bereit s zurückgegriffe n haben , 
um di e landläufig e Vorstellun g vo n eine m barocke n Gartensaa l darzulegen , 
enthält eine n Artike l übe r „Theater" . Dor t sin d zunächs t ausführlic h di e 
Saaltheater, besonder s auc h di e i n ihne n gebräuchlich e Verwandlungsmaschi -
nerie, beschrieben . De r Artike l schließ t mi t eine m Verwei s au f Juliu s Bernhar d 
von Rohr s Definitio n de r i n Gärte n angelegte n „Theater" 6 2 , di e folgender -
maßen lautet : Theatra  heißen  große  in  Gärten  angelegte  meistens  er-
habene Plätze,  die  mit  Fontainen  und  Statuen  häufig  aufgezieret  sind,  und 
in allen  Stücken  dienen  bloß  eine  angenehme  Aussicht  zu  machen.  Offenba r 
hatte vo n Rohr , al s e r di e „Theater " (nebe n andere n Elemente n eine s 
Lustgartens) mi t diese n Worte n beschrieb e s , Boskett s vo r Augen , di e genaue r 
als „Wassertheater " z u bezeichne n wären . (Obwoh l er , de r Herrenhause n 
und Salzdahlu m z u de n prächtigste n Gärte n Deutschland s rechnete , vo n 
Heckentheatern hätt e wisse n können , di e nich t allei n al s Scha u s t ü c k e 
dienlich, sonder n auc h al s S c h a u p l ä t z e benutzba r waren. ) Sein e Definitio n 
trifft au f Boskett s zu , i n dene n gartenkünstlerisch e Gestaltungsmitte l s o wi e 
im barocke n Theaterba u un d be i de r barocke n Bühnendekoratio n verwende t 
und i n dene n Schmuckelement e „theatralisch " angeordne t waren . I n de n 
„Theätres d'Eau " wurd e di e Handlun g vo n bewegte m Wasse r getragen . Fü r 
szenische Aufführunge n ga b e s i n derartige n Arrangement s nich t genügen d 
Raum, un d da s Wasserrausche n hätt e akustisch e Problem e aufgeworfen . Als o 
dienten si e allei n al s Augenweid e un d Stätt e vergnügliche r Promenaden . 

6 1 A n t o i n e J o s e p h D e z a l l i e r d ' A r g e n v i l l e , L a Theori e e t l a Pratiqu e 
du Jardinag e (Pari s 1760 ; 1 . Aufl. 1709) , Nachdruck , Hildeshei m un d Ne w Yor k 1972 , 
300, Tafe l 38 . 

«2 Z e d i e r , Ban d 43 , 1745 , 46 1 f . 
ÖS J u l i u s B e r n h a r d v o n R o h r , Compendieus e Haushaltungs-Bibliothek , 

Leipzig 1716 , 145 . 
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Musterbeispiel fü r diese n Bosketty p wa r da s „Theätr e d'Eau " i m Schloß -
garten z u Versailles (Abb . 1 7 ) 6 4 . 

Ein Hauptbestandtei l de r Boskettzon e i m niederösterreichische n Schönbor n 
(Stammsitz de r weltliche n Lini e de r gartenkunstbegeisterte n Familie ; Anlag e 
1712) is t di e Pflanzung  des  großen  Theatri  in  dem  Fasan  Garten ... I n eine m 
Detail-Grundriß stell t sic h ih r Mitteltei l al s kaskadenartig e Folg e vo n Bassin s 
dar, di e vo n Heckenkulisse n gerahm t werden 6 5 . I m Gesamtpla n de r Anlag e 
(Abb. 18 ) erschein t derselb e „Bühnenraum " al s Platzfläche ; abe r nichtsdesto -
weniger wir d deutlich , da ß diese s „Theater " nich t fü r Aufführungszweck e 
geschaffen worde n sei n dürfte , sonder n eine n Fal l bloße r theatralische r An -
ordnung darstellt , den n w o ei n „Zuschauerraum " z u erwarte n wäre , lieg t 
das offen e Fasaneriegelände . Ähnlic h wi e ei n barocke r Bühnenrau m wa r 
auch da s Orangerieparterr e de r Mainze r Favorit e (wi e si e Kurfürs t Lotha r 
Franz vo n Schönbor n u m 171 0 bi s 172 2 ausbaue n ließ ) aufgebaut . I n de r 
Legende z u eine m Grundri ß de r (1792/9 3 zerstörten ) Anlag e heiß t e s dazu : 
sur les  cinq  Terrasses  suivantes  six  Pavillons  seleveni  de  distance  en 
distance et  forment  une  belle  perspective  terminee  par  l'Orangerie...  Cet 
amphitheätre est  charmant  et  Von  y  jouit  de  la  plus  belle  Vue  qu'on  puisse 
imaginer™. Saloma n Kleine r hatt e 172 6 ein e Ansich t diese r Gartenparti e 
veröffentlicht, anhan d dere r di e Parallele n zwische n barocke r Bau - sowi e 
Gartenkunst un d barocke r Bühnendekoratio n gan z deutlic h werde n (Abb . 19) . 
Als „Theatrum " wurd e schließlic h auc h de r Gartenprospek t angesehen , de r 
sich de m Betrachte r vo n de r Pagodenbur g i m Nymphenburge r Schloßpar k 
aus bo t (Abb . 20). Pour  terminer  la  vue  de  ce  chäteau  on  a  eleve  de  lautre 
cöte de  la  piece  d'eau  un  Amphitheätre  de  gazon,  orne  de  plusieurs  figures 
sur des  piedestaux;  les  charmilles,  les  Thilleuls,  les  arbres  verds,  et  les 
grands ebenes,  que  l'on  a  menages  dans  la  foret,  en  tracant  cet  Amphitheätre, 
font un  point  de  vue  tres  agreable %1. -  Un d w o wäre n d a grundlegend e 
Unterschiede auszumache n zwische n eine r solche n Szenerie , so  ein  Theatrum 
praesentiert, un d manche n „neutralen " Boskett s (etw a de m i n Abbildun g 1 2 
dargestellten)? Di e Theaterräume n entsprechenden , amphitheatralische n ode r 
zentralperspektivischen Schöpfunge n de r Gartenkuns t de s 17 . un d frühe n 
18. Jahrhunderts dienten , ein e Füll e vo n Gegenstände n effektvol l vo r de m 

0 4 Da s 167 1 angelegt e Versaille r „Theätr e d'Eau " wurd e zweima l i n Festfolge n ein -
bezogen: 167 1 wurd e de n Festgäste n di e ne u erstellt e Boskettanlag e illuminier t 
gezeigt; i m Jul i 167 4 wurd e i m Theätr e d'Ea u ein e Mahlzei t gereicht , wobe i Spei -
sen un d Tafelgeschir r au f de n Stufe n arrangier t waren . Vgl . R . M e y e r , wi e 
Anm. 3 , 7 9 ff., 2 5 f . 

«8 Vgl , ebd. , 19 0 ff., Abb . 63. 
8 6 L e R o u g e , Jardin s Anglo-Chinois , Pari s 1770-83 , Tafe l „L a Favorit e d e 

M a y e n c e . . d a t i e r t 1779 ; vgl . auc h H e n n e b o un d H o f f m a n n , wi e Anm . 4, 
258 ff . 

8 7 P i e r r e d e B r e t a g n e , Rejouissance s e t fete s magnifiques  qu i s e son t faite s 
en Bavier e l'a n 172 2 a u manag e d u Princ e Electora l ave c Mari e Ameli e d e 
Boheme, Muniqu e 1723 , 58 , zit . nac h R . M  e  y e  r , wie Anm . 3 , 188 . 
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Betrachter auszubreite n ode r Bewegungsabläufe n eine n Rahme n z u geben , 
der si e „dramatisch' 1 wirke n ließ , auc h wen n da s Geschehe n nich t Tei l eine r 
bestimmten Inszenierun g war . 

W e l t t h e a t e r 

Jede derartig e Gartenparti e lie ß sic h zugleic h al s motivische r Verwei s 
auf da s zeitbewegend e Thema , ja , Lebensgleichnis , „Theater " interpretieren . 
Kein Zeitalter  hat  sich  mit  dem  Theater  tiefer  eingelassen  als  das  Barock, 
keines hat  es  tiefer  verstanden.  In  keinem  Stoff  aber  auch  hat  das  Barock 
sich völliger  offenbart  als  im  Theater.  Es  hat  Theater  zum  vollständigen 
Abbild und  zum  vollkommenen  Sinnbild  der  Welt  gemacht* 8. 

Das Lebe n de r höfische n Gesellschaf t wa r mi t Theate r durchsetzt . Jede r 
Angehörige eine s Hofstaate s wa r beherrsch t vo n de m Verlangen,  sich  selbst 
im Theater  darzustellen,  sein  Ich  zu  erhöhen  und  zu  überhöhen* 9. -  Ei n Ver -
langen, da s al s persönlich e Eitelkei t nich t hinreichen d erklär t wäre , sonder n 
aus de m barocke n Verständni s vo n „Repräsentation " herau s eine m ernste n 
gesellschaftlichen Auftra g entsprach 7 0. Theate r wa r kein e Domän e de s Berufs -
schauspielertums (da s sic h i m Barockzeitalte r z u entfalte n begann) ; di e Fürste n 
selber trate n auf , setzte n sic h i m Kreis e de r Hofgesellschaf t un d vo r de n 
Untertanen i n Szene . S o auc h di e Angehörige n de s Weifenhause s mi t ihre m 
Hofstaat. Kurfürsti n Sophi e verbreitet e i n eine m Brief , wa s Stechinell i eine n 
Bürger Hannover s hatt e sage n hören , al s de r Hofstaa t eine n seine r viele n 
prächtigen Aufzüg e durc h di e Stad t veranstaltete : . . . früher  hätten  die  Unter-
tanen die  Herren  zum  Lachen  gebracht,  jetzt  divertierten  diese  ihre  Unter-
tanen71. 

„ G a r t e n i m G a r t e n " w i e „ T h e a t e r i m T h e a t e r " 

Die Unbeständigkei t alle r Erscheinunge n de s irdische n Leben s un d ih r 
trügerischer Charakte r ware n vielfälti g zu m Ausdruc k gebracht e Theme n 
barocker Kunst . Zwische n Sei n un d Schei n akzeptiert e ma n kein e feste n 
Grenzen, sonder n lie ß die  beiden  Sphären  ineinander  gleiten 72. Di e Wel t 
wurde al s Bühn e verstanden , au f de r de r Mensc h z u agiere n hat . Di e räum -
liche Umwel t stellt e ein e Folg e vo n „Schauplätzen " dar , un d unte r diese n 
Szenerien erfreut e sic h de r Garte n besondere r Beliebtheit . E r wa r nich t 

M A l e w y n , wi e Anm . 2 , 48. 
B a u r - H e i n h o l d , wi e Anm . 2 , 7 . 

7« B a r t h , wi e Anm . 2 , 433 . 
7i Zit . be i M a t h i l d e K n o o p , Kurfürsti n Sophi e vo n Hannover , Hildeshei m 1969 , 

134 f . 
7« K i n d e r m a n n , wi e Anm . 11 , 20 , 498. 
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allein häufi g verwendete s Moti v barocke r Bühnendekoration 7 3, sonder n 
fungierte auc h tatsächlic h al s wichtig e „Bühne " höfische n Lebens ; vo r alle m 
wenn e s daru m ging , politisc h bedeutsam e Ereigniss e i n festliche r Über -
höhung pompö s vo r große m Publiku m z u begehen . Eingeden k de r „Bühnen -
funktion" de s Garten s gewinne n di e Theaterboskett s ein e weitere , nämlic h 
sinnbildliche Dimension . (Auc h Innenraumdekoratione n de s Baroc k hatte n 
„Theater" häufi g zu m Gegenstan d ode r entsprache n kompositorisc h de r 
Bühnendekoration -  s o di e Freske n i m Herrenhäuse r Galeriegebäude 7 4 .) De r 
„Zuschauerraum" typische r barocke r Heckentheate r -  i m Tuileriengarte n 
ebenso wi e i m Große n Garte n z u Hannove r un d i n alle n de m Herrenhäuse r 
Vorbild nachgeschaffene n Anlage n -  spielt e au f di e antik e For m de s Theater s 
an. De r „Bühnenraum " dagege n wie s di e wesentliche n Grundzüg e eine s 
Gartens jene r Zei t auf , ga b dami t eine n „Garte n i m Garten " ab . (Ein e „Ver -
doppelung de r Illusion" , di e auc h fü r barock e Drame n charakteristisc h war , 
wo si e durc h Einführun g de s „Theate r i m Theater " erziel t wurde 7 5 .) Aufba u 
und Ausstattun g de r Bühnenräum e barocke r Theaterboskett s entsprache n 
gleichermaßen de n Prinzipie n barocke r Gartenkuns t wi e dem  Kulissenschema 
der barocken  Bühne 7*. Di e Gleichsetzun g vo n „Bühnenraum " un d „Garten -
raum" führt e de m Betrachte r vo r Augen , da ß de r gesamt e Garten , i n de m 
er sic h bewegte , ein e Bühn e sei , ein e Stätt e de s theatralische n höfische n 
Lebens 7 7 . 

Aufführungsstätten i n Gärten des Barockzeitalters 

S z e n e n w e c h s e l u n d O r t s w e c h s e l 

Die barock e Residen z stellt e als o i n ihre r Gesamthei t ein e Ar t „Bühne " 
dar. Vorkehrunge n fü r regelrecht e Aufführunge n wurde n zunächs t innerhal b 
der Schloßbaute n getroffe n -  vo n provisorische n Bühne n hi n z u Theatersälen . 
Inbegriff eine r „barocken " Spielstätt e is t di e Kulissenbühne , w o da s Prinzi p 
angewendet wurde , auf  einer  gerahmten  Tiefenbühne  mit  perspektivischer 

7 3 Vgl . F l o r a B i a c h - S c h i f f m a n n , Giovann i un d Ludovic o Burnacini . Theate r 
und Fest e a m Wiene r Hofe , (Arte s austria e 8) , Wien-Berli n 1931 , 20 ; J o s e p h 
G r e g o r , Denkmäle r de s Theaters , Mapp e 7 , Theate r un d Garten , Wie n (1927) . 

7 4 Vgl . v o n A l v e n s l e b e n un d R e u t h e r , wi e Anm . 1 , 122 : Die  gesamte 
innere Ausschmückung  steht  in  enger  Verbindung  mit  Theater  und  Theaterdekora-
tion .  . . Giustis  Freskenzyklen  sind  in  die  monumentale  Wandmalerei  übertragene 
Theaterdekorationen. 

7 5 A l e w y n , wi e Anm . 2 , 66 f.; vgl . auc h K i n d e r m a n n , wi e Anm . 11 , 1 3 ff . 
™ R . M  e  y  e  r, wi e Anm . 3 , 23 ; vgl . auc h B a u r - H e i n h o l d , wi e Anm . 2 , 139 . 

Zur Verwandtschaf t zwische n Bühnendekoratio n un d Gartenkuns t de s Baroc k vgl . 
auch G r e g o r , wi e Anm . 73 , 7  ff , 

7 7 Di e Interpretatio n wurd e i n Herrenhause n noc h dadurc h erleichtert , da ß de n 
Theaterbosketts da s Paa r Labyrinthboskett s gegenübergestell t wa r -  auc h dies e 
symbolisch da s Wese n menschliche r Existen z deutend . 
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Malerei auf  hintereinander  gestaffelten  flachen  Kulissen,  Soffitten  und  Pro-
spekten die  Illusion  eines  Raumes  zu  geben.  Danebe n wurd e abe r auc h di e 
Tradition ältere r Bühnenforme n un d Inszenierungsstil e fortgeführt 7 8. Ma n 
machte sic h ihr e jeweilige n Charakteristik a zunutze , u m Theate r als  voll-
ständiges Abbild  der  barocken  Welt 79 verwirkliche n z u können . Di e gleich e 
Gesellschaft, di e sic h vo n „Maschinendramen " begeister n l ieß 8 0 , amüsiert e 
sich übe r di e derbe n Spaß e de s „Pickelhering " ode r „Hanswurst" , di e i n eine r 
simplen Dekoratio n dargebote n wurden 8 1 . I n Triumphzüge n glorifizier t vo r 
den Untertane n z u erscheine n gehört e ebens o z u de n theatralische n Hand -
lungen de r Fürste n wi e be i eine r festliche n „Wirtschaft " i n bäuerliche r 
Verkleidung aufzutreten . Jede  Stunde  hatte  ihr  eigenes  Gesicht,  jeder  Tag 
steht unter  einer  anderen  Devise.  -  Auc h dann , wen n di e Festfolg e (Wochen , 
ja, bi s z u eine m Jah r lan g mocht e si e dauern ) unte r eine m Leitgedanke n 
stand 8 2 . Ein e solch e kontrastreich e Kett e vo n Festakten , be i dene n di e 
örtlichkeit jeweil s al s tragende s Charakteristiku m de r Inszenierun g ausge -
deutet war , stellte n z . B. di e „Planetenlustbarkeiten " dar , di e Augus t de r 
Starke (169 4 Kurfürs t vo n Sachsen , 169 7 Köni g vo n Pole n geworden ) anläß -
lich de r Heira t seine s Sohne s Friedric h Augus t (II. ) un d de r Erzherzogi n 
Maria Josepha , de r älteste n Tochte r Kaise r Josep h L , ausrichtete . Da s Fest -
geschehen dauert e vo m 2 . bi s 30 . September de s Jahre s 1719 . Sein e Schau -
plätze ware n di e Elbe , di e alt e Vogelwies e (w o zu m Empfangsfrühstüc k ei n 
Zelt errichte t worde n war) , di e Straße n un d Plätz e vo n Dresden , Schloß , 
Hofkapelle un d Opernhau s sowi e di e folgende n Stätte n de r eigentliche n 
Planetenschauspiele: Da s Sonnenfes t wa r i m Holländische n Palai s i n Dresde n 
Neustadt arrangiert 8 3 . I m Garte n de r (auc h al s „Japanische s Palais " bezeich -
neten) sei t 17 1 7 unte r künstlerische r Leitun g M.Danie l Pöppelmann s aus -
gebauten Anlag e nutzt e ma n ei n apsidenförmi g gege n de n Festungswal l 
gelehntes Parterr e al s Spielstätte 8 4 : Gegen  5  Uhr  Abends  wurde  im  (Garten) 
an der  Stelle,  wo  noch  jetzt  der  zweiseitige  Aufgang  zu  der  reizenden  Anhöhe 
ist, eine  Cantate  von  Heinichen:  ,La  Gara  degli  Dei'  aufgeführt.  Es  erschien 
oberhalb der  Mauer  (damals  Kasematten)  eine  Wolke,  in  welcher  die 
7 Planeten  (dargestellt  von  Mitgliedern  der  Italienischen  Oper)  saßen... 
Das Orchester  befand  sich  unten  in  der  Rundung  der  Mauer  (wo  jetzt  die 

7 8 E d m u n d S t a d l e r , Di e Raumgestaltun g i m barocke n Theater . In : Di e Kunst -
formen de s Barockzeitalters , hrsg. v , R u d o l f S t a m m , Münche n 1956 , 191 , 19 7 ff . 

7 9 A l e w y n , wi e Anm . 2 , 54 . 
so Vgl . S t a d l e r , wi e Anm . 78 , 215 . 
« Vgl . Z e d i e r , Ban d 28 , 1741 , 5 5 f. , de r ein e gewiss e Anrüchigkei t de r „Pickel -

hering "-Darbietungen durchblicke n läßt . 
82 A l e w y n , wi e Anm . 2 , 1 0 ff . 
8» E b e r h a r d H e m p e l , De r Zwinge r z u Dresden , Berli n 1961 , 4 6 ff.; vgl . auc h 

M o r i t z F ü r s t e n a u , Zu r Geschicht e de r Musi k un d de s Theater s a m Hof e z u 
Dresden, Tei l 2 , Dresden 1862 , 13 8 ff . 

84 Vgl . K o c h , wi e Anm . 54 , 10 3 ff . 
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Orangerie steht)  und  der  Hof  saß  vor  diesem  unter  einem  Baldachin 65. Da s 
Jupiterfest wurd e al s Roßballet t un d mi t Einsat z eine r Theatermaschin e 
im Rahme n de r gerad e fertiggestellte n Festplatzarchitektu r de s Zwinge r 
gefeiert. Diese  für  eine  größere  Öffentlichkeit  bestimmten  Feste  löste  in 
einem wieder  angenehm  empfundenen  Gegensatz  ein  intimes  Gartenfest 
ab... Es  fand  im  Türkischen  Garten  an  der  großen  Plauenschen  Gasse  statt 89. 
Die frühe r „Italienische r Garten " genannt e Anlag e wa r scho n 167 2 Schau -
platz eine s Feste s i m Freie n gewesen . Augus t de r Stark e hatt e da s Lusthau s 
1719 ne u („türkisch" ) ausstatte n lasse n un d schenkt e da s Anwese n seine r 
Schwiegertochter. I m Verlau f de s Feste s de r Erd e a m 17 . September 17 1 9 
sah di e königlich e Famili e akrobatische n Vorführunge n vo n eine m türkische n 
Zelt au s zu , da s be i de r Befreiun g Wien s vo n türkische r Belagerun g erober t 
worden wa r -  Anspielun g au f gemeinsam e kriegerisch e Erfolg e de r Wettine r 
und de r Habsburger . Mi t eine r Jag d au f de r „altdresdne r Wiese " wurd e da s 
Fest de r Dian a begangen . Der  Hof  befand  sich  unter  einem  großen  Jagdschirm, 
der auf  der  Wiese  erbaut  worden  war  und  hörte  von  dort  aus  vor  Beginn 
der Jagd  eine  Cantate  von  Heinichen  (,Diana  suV  Elba')  an 8 7 . Kontrasterlebni s 
vermittelte di e „Wirtschaf t alle r Nationen " -  ei n i m Zwinge r veranstaltete r 
Jahrmarkt (z u Ehre n Merkurs) . E s folgt e ei n de r Ope r gewidmete r Tag ; dan n 
das Venus - ode r Damenfes t i m Große n Garte n (de r sei t 168 3 vo n J . F. Karche r 
im „französischen " Sti l ausgebaute n Anlage) , w o zunächs t -  vo r de m Schlo ß -
ein Damenringsteche n stattfan d (Abb . 21). Anschließen d bega b sic h di e Fest -
gesellschaft i n da s au s Anla ß de r Hochzeitsfeierlichkeite n umgestaltet e Thea -
terboskett. Dor t wa r meh r Plat z fü r di e zuschauende n Festgäst e geschaffe n 
worden, un d ma n hatt e zu m Bauliche n tendierend e Mitte l de r Gartenkuns t 
(nämlich Treillagen ) a n di e Stell e de r zuvo r raumprägende n Hecken , Rasen -
parterres un d Fontaine n gesetzt . (Dies e Umgestaltun g geh t vermutlic h au f 
Ideen M . Daniel Pöppelmann s zurück , un d si e erinner t a n de n Konzeptions -
wandel be i Ausba u de s Zwingers. ) Di e Aufführun g de s Divertissement s „Le s 
quatre saisons " a m 23 . September 171 9 is t de r einzig e überliefert e Fal l 
einer szenische n Nutzun g de s Theaterboskett s i m Große n Garte n z u Dres -
den 8 8 . Da s Opernhau s wa r Schauplat z eine r anderntag s eingeschobene n 
Aufführung, eh e a m 26 . September di e letzt e de r Planetenlustbarkeite n i m 
Plauenschen Grun d stattfand . Si e wa r Satur n gewidmet , began n mi t eine r 
Jagd un d wurd e mi t eine r italienische n Komödi e fortgesetzt . Da s eigen s 
errichtete Theatrum  war  von  natürlichen  grünenden  Bäumen,  Sträuchern  und 
Reißig erbaut.  Mitten  im  Prospect  war  eine  große  Cascade,  die  mit  dem 

85 F ü r s t e n a u , wi e Anm . 83 , 142 ; vgl . R . M  e  y e  r , wie Anm . 3 , Abb . 19 . 
8« H e m p e l , wi e Anm . 83 , 48. 
87 F ü r s t e n a u , wi e Anm . 83 , 145 . Zu m Aussehe n eine s „Jagdschirmes " vgl . Z e d -

i e r , Ban d 14 , 1735 , 15 8 ff. ; J o h a n n G e o r g K r ü n i t z , Oekonomisch-techno -
logische Encyklopädie , Ban d 28 , Berlin 1791 , 46 7 ff. , Figure n 1614 , 1631 . 

88 Vgl . R . M  e  y e  r , wie Anm . 3 , 15 8 ff. ; K o c h , wi e Anm . 54, Abb . 81-82 . 

16 Nds . Jahrb . 
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dahinter stehenden  hohen  Felsen,  ein  sehr  schönes  Aussehen  machte  und 
das unten  an  der  Seite  vorbey  rauschende  Waßer,  gab  eine  große  Annehm-
lichkeit69. Mi t Opernaufführunge n un d eine m Schauspie l i m Komödienhau s 
zu Dresden wurde n di e Hochzeitsfeierlichkeite n beschlossen . 

Am Beispie l diese r fü r ein e Reih e vergleichbare r Fest e stehende n Folg e 
theatralischer Ereignisse* 0 ma g deutlic h werden , da ß sic h kein e räumlich e 
Situation al s Idea l eine r Spielstätt e de s Baroc k klassifiziere n läßt 9 1 . E s 
sollte auc h verdeutlichen , da ß di e Besonderhei t vo n Inszenierunge n i n Bos -
ketts nich t dari n lag , da ß e s ein e Aufführun g z u sehe n ga b -  wa r doc h 
ohnehin ständi g Theate r gebote n -  sonder n i m Erlebni s de s geniu s loci . De m 
Szenenwechsel au f de r Kulissenbühn e entsprac h i m Lebe n de r höfische n Ge -
sellschaft de s Barockzeitalter s de r Ortswechsel , di e Bewegun g vo n eine r 
Spielstätte mi t ihre r spezifische n Atmosphär e zu r andern . 

„ G a r t e n t h e a t e r " 

Die Bühnen  des  Barocktheaters  waren...  last  ausschließlich  Bühnen  mit 
Architekturrahmen, fest  eingebaut  in  geschlossene  Räume  für  ein  großes 
Publikum, gesichert  gegen  die  Zufälligkeiten  der  Witterung.  Die  höfische 
Gesellschaft verlangte  aber  nicht  nur  diese  geschlossenen  Theater,  es  sollte 
auch im  Freien  Theater  gespielt  werden  können 92. Die s u m s o mehr , al s 
der Garte n ebe n zu m Festraum  des  XVII.  Jahrhunderts  schlechthin 9* un d 
szenische Aufführunge n ihrerseit s zu m unabdingbare n Bestandtei l höfische r 
Festlichkeiten geworde n waren . S o ka m e s daz u -  wi e a m Beispie l de r 
Dresdner „  Planetenlustbarkeiten" ersichtlic h -  da ß i n de n Gärte n räumlich e 

8 9 „Recuei l de s Dessein s e t Gravure s ,  .  (e n 1719)" , zit . nac h F ü r s t e n a u , wi e 
Anm. 83, 148 ; vgl . R . M e y e r , wi e Anm . 3 , Abb . 20 ; F r i t z L ö f f l e r , Da s alt e 
Dresden, Berli n 1956 . 

»o Ansporn , wen n auc h nich t imme r formale s Vorbil d (vgl . P a u l O r t w i n R a v e , 
Gärten de r Barockzeit , Stuttgar t 1951 , 11 9 ff. ) solche r Festfolge n ware n di e 166 4 
von Ludwi g XIV . i n Versaille s veranstaltete n „Plaisir s d e l'Isl e endiantee" ; ver -
gleichbar i n ihre r Prach t ware n di e Versaille r Fest e de s Jahre s 166 8 („Le s Fete s 
de l'Amou r e t d e Bacchus") , di e a m Wiene r Ho f un d weiter e i n Dresde n veranstal -
tete Feste . Vgl . J o s e p h G r e g o r , Denkmäle r de s Theaters , Mapp e 11 , Fest e 
des Sonnenkönigs , Wie n (1930) ; B i a c h - S c h i f f m a n n , wi e Anm . 73 ; F ü r -
s t e n a u , wi e Anm . 83 ; R . M  e y e  r , wie Anm . 3 , 1  ff. , 5 4 ff. ; J o s e p h G r e g o r , 
Weltgeschichte de s Theaters , Züric h 1933 , 39 7 ff. ; K i n d e r m a n n , wi e Anm . 11 , 
494; G ü n t h e r S c h ö n e , Barocke s Feuerwerkstheater . In : Mask e un d Kothur n 
6, 1960 , 351 ff . 

DI Vgl . S t a d l e r , wi e Anm . 78 , 226 , de r feststellt , i n de r Kulissenbühn e hab e die 
barocke Raumgestaltung  ihre  höchste  Entfaltung  erreicht,  abe r ausdrücklic h dara n 
erinnert, daß  die  Kulissenbühne  nur  eine  Form  der  Raumgestaltung  des  barocken 
Theaters war  ...  (Hervorhebun g i m Original) . 

9 2 B a u r - H e i n h o l d , wi e Anm . 2 , 13 6 (Sperrun g d . Verf.). 
»3 R . M e y  e  r  ,  wie Anm . 3 , 21 . 
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Voraussetzungen geschaffe n wurden , u m Aufführunge n z u ermögliche n ode r 
zu erleichtern . Nac h de n Mitteln , mi t dene n die s geschah , unterscheide t 
R. Meyer (i n seine r umfangreiche n hie r bereit s mehrfac h zitierte n Unter -
suchung übe r „Garten - un d Heckentheate r i n Deutschlan d i m XVII . un d 
XVIII. Jahrhundert" ) dre i Type n vo n „Gartentheater" : 1.)  Theater,  die 
zu einem  einmaligen  Gebrauch  nach  den  Vorbildern  der  Saaltheater  mit 
Kulissenbühne und  amphitheatralischem  Zuschauerraum,  überdeckt  und 
geschlossen an  irgendeiner,  besonders  geräumigen  und  geeig-
neten Stelle  im  Garten  aufgeschlagen  und  nach  beendeter  Vorführung 
wieder abgerissen  werden,  2.)  Heckentheater,  aus  lebendigem  Laub-
werk nach  dem  Kulissenschema  der  barocken  Bühne  angepflanzt,  mit  einem 
amphitheatralischen, aus  Erde  aufgeschütteten  und  gemauerten  Zuschauer-
raum und  3.)  steinerne  Aufbauten  im  Garten,  die  meist  irgend-
einer Vorstellung  vom  antiken  Theater  nachgebaut  und  zu  gelegentlichen  Auf-
führungen benutzt  werden 9*. 

Zu unterscheide n sin d dies e „Gartentheater " voneinande r hinsichtlic h de r 
vorgesehenen Dauerhaftigkei t un d nac h de n Materialien , künstlerische n Ge -
staltungsmitteln, di e eingesetz t wurden , u m de m i m Garte n errichtete n 
Theaterraum ei n besonderes Gepräg e z u geben . 

Als steinerne r Rahmen , de r mittel s demontierbare r Einbaute n jeweil s z u 
einer all e bühnentechnische n Errungenschafte n de r Zei t bietende n Spielstätt e 
gemacht -  un d al s solch e i m Lauf e de s 17 . Jahrhunderts erwiesenermaße n 
mehrmals benutz t -  wurde , blie b da s „Steinern e Theater " i n Hellbrun n ei n 
Einzelfall 9 5. O b di e steinerne n Aufbaute n i n de r Bayreuthe r Eremitag e un d 
in Sansparei l (Staffagebauten , wi e si e fü r di e Gartenkuns t de s Rokok o typisc h 
sind, errichte t i n de n vierzige r Jahre n de s 18 . Jahrhunderts) al s Aufführungs -
stätten ein e Roll e spielten , konnte n wi r nich t feststellen . Beid e künstlich e 
Ruinen ware n abe r vo n sinnbildliche r un d atmosphärische r Bedeutun g fü r 
die Gärten , i n di e si e al s Staffage n integrier t waren 9 6 . 

Die zweite , weitau s größer e Grupp e „stehende r Theater " i n Gärte n sin d 
die barocke n Theaterbosketts . Eh e wi r aufzeigen , welch e Bedeutun g ihne n 
als Aufführungsstätt e zukam , seie n zunächs t di e Interims-Theate r charakteri -
siert. Dies e „Gartentheater " stande n i m deutlichste n Gegensat z z u de n 
Heckentheatern. 

9 4 Ebd. , 2 3 (Hervorhebunge n i m Original) . Z u feste n Theaterbaute n de s Baroc k sowi e 
zu Spielstätte n au f Stadtplätzen , Schloßhöfen , z u Theaterbude n un d Theatersäle n 
in Schlösser n vgl . B a u r - H e i n h o l d , wi e Anm . 2 , 3 7 ff . 

9 * Vgl . R . M  e  y e  r ,  wie Anm . 3 , 8 9 ff . 
9 6 Fü r da s „romanisch e Theater " konnt e R . Meye r ein e einzig e szenisch e Darbietun g 

ermitteln (si e fan d a m 29 . August 174 4 au s festliche m Anla ß statt) , fü r da s Grotten -
theater i n Sansparei l überhaup t keine . Vgl . R . M e y e r , wi e Anm . 3 , 22 8 ff. ; vgl . 
H e n n e b o un d H o f f m a n n , wi e Anm . 4 , 32 7 ff . 

16* 
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I n t e r i m s g a r t e n t h e a t e r 

Wir greife n di e vo n Wallbrech t angewendet e Bezeichnun g „Interims-Thea -
t e r " 9 7 , auf , wei l si e eine n grundlegende n Unterschie d herausstellt : einer -
seits theaterförmig e Bosketts , di e fes t un d au f Daue r i n di e ästhetisch e un d 
sinnbildliche Ordnun g de s Gesamtkunstwerke s einbezoge n sind , stet s spiele -
risch, sponta n nutzba r -  au f de n erste n Blic k sic h fü r theatralisch e Handlunge n 
anbietend (di e Heckentheater) ; andererseit s Spielstätten , di e keine m andere n 
Zweck al s eine r bestimmte n festliche n Inszenierun g dienen , di e au f -  nor -
malerweise nich t speziel l a n „Theater " erinnernde n -  Gartenplätze n a d ho c 
erstehen un d wieder verschwinde n (di e Interims-Gartentheater) . 

Philipp IV.  war  der  erste  Fürst  in  Europa,  der  bei  seinen  höfischen  Festen 
Gartentheater errichten  ließ.  Anläßlic h seine s Geburtstage s wurd e -  wobe i 
man sic h di e Fähigkeite n un d Erfahrunge n italienische r Künstle r zunutz e 
machte -  162 3 i m Garte n vo n Aranjue z ei n Theate r aufgeschlagen . E s wie s 
bereits Grundzüg e auf , di e fü r französisch e un d auc h deutsch e Gartentheate r 
der zweite n Hälft e de s 17 . un d de s frühe n 18 . Jahrhunderts charakteristisc h 
werden sollten : E s wa r mi t eine m Zel t überspannt , das  den  Sternenhimmel 
nachahmte und  mit  unzähligen  leuchtenden  Punkten  übersät  war.  Di e Auffüh -
rung fan d be i künstliche r Beleuchtun g statt , un d e s wurde n Theatermaschine n 
eingesetzt 9 8 . Di e i n de n dreißige r Jahre n de s 17 . Jahrhunderts beginnend e 
Wirkungszeit Calderön s al s Theaterdirekto r un d dramatische r Auto r Phi -
lipps IV . stellt e ein e dichterisch e un d inszenatorisch e Glanzzei t de s spanische n 
Theaters dar . Da s Hoftheate r vo n Bue n Retiro , erste r gedeckte r Theaterba u 
Spaniens, wurd e 163 7 vollendet . Sein e Hintergrundwan d lie ß sic h aufklappen , 
so da ß be i Massenszene n (Aufzügen , Schlachten ) di e Weit e un d Tief e de r 
angrenzenden Freiräum e i n da s Aufführungserlebni s einbezoge n werde n 
konnte. Vo r alle m abe r fanden , ohn e da ß dabe i Rücksich t au f di e Koste n 
hätte genomme n werde n müssen , Darbietunge n i n de n Gärte n au f Interims -
Bühnen mi t phantastische n Verwandlungsmaschinerie n stat t -  darunte r auc h 
höchst raffiniert e Wasseraufführungen 9 9. Be i eine r diese r Darbietungen , s o is t 
überliefert, trie b de n Köni g ein  furchtbares  Unwetter  mit  aller  Gesellschaft 
und ohne  Einhaltung  der  mindesten  Etikette  aus  dem  Garten 100. 

0 7 Analo g z u de n i n Säle n aufschlagbare n Interims-Theatern , wi e auc h i n de r Herren -
häuser Galeri e beziehungsweis e Neue n Orangeri e benutzt ; vgl . W a l l b r e c h t , 
wie Anm . 19 , 6 9 ff . 

9 8 R . M  e  y e  r, wi e Anm . 3 , 67 . I n andere n Quelle n heiß t es , di e erst e Gartenbühn e 
sei scho n 162 2 anläßlic h de s siebzehnte n Geburtstag s vo n Philip p IV . errichte t 
worden. Si e hab e i m „Jardi n d e l a Isla " gestanden , compuesto  de  seda  y  de  lona, 
resplandeciente su  interior  con  velas  de  cera  (Marques a d e C a s a V a l d e s , 
Jardines d e Espafia , Madri d 1973 , 12 2 f . -  mi t Verwei s au f M . H u m e , Th e Cour t 
of Phili p I V, Londo n 1907 , 58) . 

w Vgl . d e C a s a V  a  1 d e s , wi e Anm . 98 , 12 7 ff. ; R . M  e  y e  r ,  wi e Anm . 3 , 6 7 ff. ; 
G r e g o r , wi e Anm . 9 0 (1933) , 344 f . 

1 0 0 G r e g o r , ebd. , 420. 
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Die theatralische n Ereigniss e i n de n Gärte n de s spanische n König s dürfte n 
Ludwig XIV . vo n Frankreic h (1643-1715 ) -  un d di e andere n europäische n 
Fürsten nich t minde r -  angereg t haben , ähnliche s zu m Ruh m un d Vergnüge n 
des Hofe s z u veranstalten 1 0 1 . E s wa r abe r nu r ein e überschaubar e Zah l vo n 
Aufführungen, di e i m 17 . Jahrhundert au f Interims-Bühne n i n französische n 
Gärten stattfanden , un d sie  beschränken  sich  auf  besondere  Gelegenheiten. 
Die Reih e beginn t mi t eine m Ballett , da s 165 1 i m Garte n de s Palai s Roya l 
zu Pari s dargebote n wurde . Fü r 166 1 is t ein e Ballettaufführun g i m Garte n 
von Fontaineblea u überliefert . Si e fan d stat t auf  einer  Bühne,  die  zwischen 
zwei Wasserkanälen...  inmitten  grünender  Bäume  unter  einem  großen  Zelt 
errichtet war,  beim  Schein  von  vielen  hundert  Fackeln ... (I n beide n Fälle n 
trat Ludwi g XIV. , de r ein guter Tänzer war , selbe r auf 1 0 2 . ) 

Die europäische n Fürstenhöf e wetteiferte n miteinande r darin , be i ihre n 
Festen di e prächtigste n un d überraschendste n Effekt e z u erzielen 1 0 3 . Folglic h 
mußte Ludwi g XIV . de n künstlerische n un d materielle n Aufwan d al s beleidi -
gende Anmaßun g empfinden , mi t de m Fouquet , de r Finanzministe r de s 
Königs, seine n Wohnsit z Vaux-le-Vicomt e anlege n lie ß un d mi t de m e r dor t 
im Augus t 166 1 ei n Fes t ausrichtete , z u de m de r Köni g gelade n war . Zu r 
Aufführung eine r Komödi e vo n Molier e hatt e ma n ein e Spielstätt e errichtet , 
die al s Musterbeispie l fü r de n Ty p de s überdeckte n Gartentheater s gelte n 
kann. E s handelt e sic h um  ein  richtiges  Theater  mit  Kulissen,  Maschinerien, 
der Beleuchtung  und  dem  ganzen  Apparat  der  barocken  Verwandlungsbühne, 
ohne daß  ein  Unterschied  wäre,  ob  nun  das  Ganze  im  Saal  eines  Schlosses 
oder unter  freiem  Himmel  stand 10*. Ludwi g XIV. ga b 166 4 mi t de n „Plaisir s 
de l'Il e enchantee " da s erst e seine r vielbewunderte n Feste , i n dene n di e 
barocke Residen z -  übe r ihr e räumlich e Beschaffenhei t hinau s -  durc h di e 
theatralischen Handlunge n de s Hofe s ihr e höchst e Vollendun g al s Gesamt -
kunstwerk fand . Di e dabe i bespielte n Gartentheate r (Abb . 22) 1 05 un d all e 
dem große n Beispie l nachgeahmte n Interims-Theater , etw a i n de n Gärte n de s 
französischen A d e l s 1 0 6 , ode r di e vo m Wiene r Ho f benutzte n festliche n Spiel -

ioi Ebd. , 413 . 
i<>2 R. M  e  y e  r ,  wie Anm . 3 , 60. 
IO» Vgl. B a u r - H e i n h o l d , wi e Anm . 2 ; B i a c h - S c h i f f m a n n , wi e Anm . 73 ; 

S c h ö n e , wi e Anm . 90 , 35 7 (w o vo n eine m 166 2 i n Münche n a m Ufe r de r Isa r 
errichteten „Freilichttheater " un d vo n de n Feste n a m Wiene r Kaiserho f anläßlic h 
der Vermählun g vo n Leopol d I . mi t de r Infanti n Margarit a vo n Spanie n berichte t 
wird). 

i ° 4 R . M e y e r , wi e Anm . 3 , 6 1 ff . Beteilig t ware n a n diese m Wer k de r Architek t 
Le Brun , de r Male r Jacque s Prou , un d di e Bühnenmaschineri e hatt e Giacom o 
Torelli entwickelt . Di e Anmaßung , di e i n de n Forme n de s Feste s lag , führt e zu m 
Sturz de s Ministers . Vgl . auc h P a u l Z u c k e r , Di e Theaterdekoratio n de s 
Barock, Berli n 1925 , 1 2 f . 

io* Vgl . R . M  e  y e  r ,  wie Anm . 3 , 6 4 ff.; S t a d l e r , wi e Anm . 78 , 20 3 ff. ; A l e w y n , 
wie Anm . 2 , 9 8 ff.; G r e g o r , wi e Anm . 9 0 (1933) , 41 3 ff. ; d  e r s., wi e Anm . 9 0 
(1930). 

io« Vgl. R . M e y e r , wi e Anm . 3 , 85 . 
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S t ä t t e n i m Garte n vo n Laxenburg , i n de r Wiene r Favorit a un d au f de m 
Hradschin z u P r a g 1 0 7 sin d s o konzipiert , daß  man  aus  einem  Podium,  unter 
einem ausgespannten  Zeltdach,  mit  Hilfe  von  Holzwerk,  Tapisserien  und 
Stufenreihen für  die  Zuschauer  irgendwo  im  Garten  an  geeigneter  Stelle 
ein Theater  errichtet,  das  in  Bauart  und  Grundriß  mit  den  üblichen  Saal-  und 
Kulissentheatern übereinstimmt  ...  Immer  der  König  und  meist  auch  die 
übrigen Zuschauer  sitzen  nicht  unter  freiem  Himmel,  sondern  unter  einem 
Zeltdach1**. Häufi g wurde n Baldachin e (z u jene r Zei t auc h Dai s ode r deutsc h 
„Himmel" genannt ) wi e i n Thronsäle n s o auc h i n feste n Theaterbaute n un d 
in Interims-Theater n i m Freie n errichtet 1 W . Himmel,  über  den  Thron 
oder Parade-Stuhl,  ist  die  Decke,  die  über  eines  Fürsten  oder  Potentaten 
Sietz (sie)  ausgespannet,  und  gemeiniglich  von  Sammet  auch  wohl  von  Drap 
d'or und  andern  köstlichen  Gezeug  verfertiget,  ist  ein  Zeichen  der  Souve-
rainitaet, oder  eines  Fürstlichen  Audientz  Zimmers,  außer  denen  Souverainen 
und ihnen  gleichenden  Personen  ist  Niemand  berechtiget,  ein  Dais  in  seinem 
Quartier aufzuschlagen,  heiß t es 173 5 i n Zedlers Universal-Lexikon 1 1 0 . 

Der Fürs t un d di e Ehrengäst e pflegte n de r Bühn e a m nächste n z u sitzen . 
Beim Ba u eine s Interims-Theater s i m Garte n vo n Pillnit z jedoch , da s de r 
sächsische Ho f a m 12 . Mai 173 8 anläßlic h vo n Hochzeitsfeierlichkeite n be -
nutzte, ahmt e ma n soga r di e i n feste n Theaterbaute n üblic h geworden e 
Fürstenloge nach : E s wurd e eine  italienische  Komödie  auf  einem  besonders 
dazu erbauten  Schauplatz  von  frischem,  grünem  Reisig  und  lebendigem 
Blumenwerke gespielt.  Die  Sitzordnun g war , s o heiß t e s i n de m zeitgenössi -
schen Festberich t weiter , di e gleiche , wi e einige  Tage  zuvor  in  der  Opera 
in Dresden:  hinte r alle n andere n Zuschauer n saße n di e Königlichen  Herr-
schaften, fn  etwas  erhöhet,  unter  einer  Bedeckung  in  Lehnstühlen 111. 

An „Zelten " wurde n au f Interims-Bühne n i n Gärte n de s Barockzeitalter s 
nicht allei n di e Plane n benutzt , mi t dene n ma n Innenraumeffekt e z u erziele n 
suchte. Auc h be i de r Bühnen - bzw . Gartenraumdekoratio n kame n regelrecht e 
(oder nu r au f Kulisse n gemalte ) Zelt e in s Spiel . Si e symbolisierte n Heer -
lager, Kampfstätten , Kriegsschauplätz e (un d ware n i n diese r Funktio n auc h 
bei Inszenierunge n i n festen Theaterbaute n z u s e h e n ) m . 

*«7 B i a c h - S c h i f f m a n n , wi e Anm . 73 , 18ff., - S t a d l e r , wi e Anm . 78 , 22 4 ff. ; 
K i n d e r m a n n , wi e Anm. 11, 497 ff . 

i»8 R . M e y e  r , wie Anm. 3 , 61. 
io» Vgl . B i a c h - S c h i f f m a n n, wi e Anm. 73, 36, Abb. 4, 39. 
H O Z  e d 1 e r , Band 13 , 1735 , 102. 
1 1 1 J . K . K ö n i g , Vollständig e Beschreibun g .  .  .  1738 , zit . nac h R . M e y e r , wi e 

Anm. 3 , 122f . Vgl . Abbildun g 2 8 (H . d e L e t h , He t zegepralen t Kennemerlant , 
Amsterdam 1729 , Tafe l 1) , wo ebenfalls  ein e Log e z u sehe n ist , di e i n diese m Fal l 
von Heckenwände n gebilde t wird . 

na Vgl . B i a c h - S c h i f f m a n n , wi e Anm . 73 , 20 , 54 ; K  i n d e r m a n n , wi e 
Anm. 11, 515 ; D . C . M u l l i n , Th e Developmen t o f th e Playhouse , Berkele y 
and Lo s Angele s 1970 , 73 ; G r e g o r , wi e Anm . 90 (1933) , Abb . nebe n S.551 . 
R. M e y e r , wi e Anm. 3, 78 , zitier t Felibien s Beschreibun g de r Aufführun g vo n 
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Um au f Interims-Theater n i n Gärte n „Gartenszenerie " ode r ein e ländlich e 
Gegend al s Schauplat z de s Geschehen s z u charakterisieren , grif f ma n z u 
natürlichem Material , setzt e e s abe r i n verfremdete r For m ein . Wi e i m 
oben erwähnte n Fal l de r Pillnitzer Aufführun g vo n 173 8 errichtete, verkleidet e 
und schmückt e ma n solch e „feuillees" , „Theaterlauben" , ode r „Komödien -
lauben" (Abb . 23) mi t Ästen , Reisi g un d Kübelpflanzen (übe r di e au f Kulisse n 
gemalten Pflanze n hinaus) . Wen n e s ei n Szenenwechse l wünschenswer t er -
scheinen ließ , wurd e da s pflanzlich e Materia l spukhaf t fortbewegt . E s wa r 
ein Tei l de s Verwandlungsapparate s geworden . Ähnlic h wi e bei m Hof -
theater vo n Bue n Retir o ka m e s auc h vor , da ß vorhanden e Gartenpartie n -
ebenfalls verfremde t -  dadurc h i n da s Bühnenbil d einbezoge n wurden , da ß 
der Hintergrun d de s Interims-Theaters offenblie b m . 

Meistens fande n Darbietunge n au f de n interimistische n Gartentheater n zur 
Nachtzeit, bei  künstlicher  Beleuchtung  statt.  E s konnt e i n eine r Folg e vo n 
Festakten abe r auc h effektvol l sein , denselbe n Schauplat z einma l be i Tag e 
und kur z darau f durc h Illuminatio n ode r Feuerwer k geheimnisvol l veränder t 
zu präsentieren 1 1 4 . 

Die ungeheur e Verschwendung , mi t de r i m Barockzeitalte r zu r einmalige n 
Benutzung Spielstätte n errichte t wurden , di e de n in  dauerhaftem  Stein  ge-
fügten Baulichkeiten  in  nichts  nachfgaben) 11*, gehört e z u de n übliche n Mit -
teln, di e Mach t eine s Staate s darzustellen , un d bereitet e de n Fürste n 
Genugtuung. Of t setzte n si e nu r kurz e Friste n fü r di e Vorbereitun g de r 
Feste, u m den Anschein de r Improvisatio n z u wahre n -  auc h wen n tatsächlic h 
höchste künstlerisch e un d technisch e Perfektio n betriebe n wurde . Ma n wa r 
viel zu  sehr  in  die  Improvisation  verliebt  und  was  daran  an  Zauberei  er-
innerte11*. Wi e au f de n bloße n Win k de s Herrscher s hi n -  gewissermaße n 
von seine m Wille n ausgelös t -  sollte n di e Interims-Theate r au s eine m 
schlichten Gartenplat z „herauswachsen" , u m di e Szen e zeitweili g z u ver -
wandeln. 

„ G r ü n e T h e a t e r " 

Ihr atmosphärische s Gegenstüc k wa r da s Heckentheate r -  ein e planvoll e 
Antithese zu m Spektake l de r provisorische n Gartenbühnen . Das  Barock,  so 

Racines „Iphigenie" , di e 167 4 au f eine m Interims-Gartentheate r i n Versaille s 
stattgefunden hatte . Da s Bühnenbil d bestan d au s eine r Allere  de  verdure,  di e 
se terminoit  par  des Tentes,  qui  avaient  rapport  ä  Celles  qui  couvroient  V  Orchestre. 
Irrtümlich übersetz t Meye r „Tentes " mi t „Lauben" , währen d e s sic h hie r u m 
Zelte gehandel t habe n dürfte , di e de n Schauplatz , da s Heerlage r de s Agamemno n 
in Aulis , symbolisierten . 

" 3 Vgl . R . M e y e r , wi e Anm . 3, 69f. f 74f. , 85 ; Z u c k e r , wi e Anm . 104, 12f. ; 
F ü r s t e n a u , wi e Anm. 83, 148. 

1 1 4 R , M e y e r , wi e Anm . 3, 61 ; vgl . G r e g o r , wi e Anm . 90 (1930) , Tafe l LI , XLIX . 
U 5 R a v e , wi e Anm. 90, 115. 
1 1 9 A l e w y n , wi e Anm. 2, 12 ; vgl. R. M e y e r , wi e Anm. 3, 63. 
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ausschweifend es  sich  zu  gebärden  liebt,  ist  in  der  Tat  zugleich  ein  Stil  der 
striktesten vermessenden  Nüchternheit.  Es  liebt  die  Planung  überhaupt,  die 
in der  Planung  enthaltene  „Ratio".  Es  liebt  zumal  die  Planimetrie:  die  ge-
ordnete Ausbildung  der  Linien  und  der  baulichen,  der  gärtnerischen  Volumina 
auf der  Ebene 117. 

Unsere Beschreibun g vo n Heckentheater n al s „ei n Bosket t unte r vielen " 
mag veranschaulich t haben , wa s Rudol f Meye r meint , wen n e r feststellt , unte r 
allen Forme n vo n „Gartentheater " se i da s Heckentheate r mit  dem  Wesen 
des Gartens  am  engsten  verbunden.  E r führ t zeitgenössisch e Bezeichnunge n 
an, di e siche r al s Indi z fü r di e Anlageabsichte n anzusehe n sind , un d si e all e 
betonen de n Gartenraumcharakte r de s Heckentheaters : teatro  di  verdura, 
theätre de  jardin,  theätre  de  nature,  theätre  de  verdure,  theätre  ouvert  und 
theätre decouvert 116. I m Deutsche n wa r dementsprechen d vo m „offenen " 
oder vo m „grüne n Theater " di e Rede ; genaue r beschrie b ma n e s al s von 
lebendigen Hecken  und  Bäumen  wachsendes,  al s vo n Hecken  gepflanztes 
oder von  grünen  Sträuchern  lebendes  Theater 1 1 9 . 

Gartenraum wa r da s „Theätr e d e verdure " also ; charakterisier t i n erste r 
Linie durc h Pflanzunge n un d dadurch , da s e s unter  freye m Himmel 120 lag . 
Dies bo t Ansatzpunkte , u m theatralische n Handlunge n i m Heckentheate r 
eigenständige, andersw o nich t realisierbar e Erlebnisqualitäte n z u geben , di e 
den i m Tages - un d Jahreslau f de r höfische n Gesellschaf t übliche n Ortswechse l 
deutlich vo r Auge n führe n un d ih m eine n Sin n gebe n konnten . Di e Möglich -
keit, i m „himmeloffenen " Heckentheate r all e Element e de r Natu r a n de r 
theatralischen Handlun g z u „beteiligen" , si e au f eine m Schauplat z z u ver -
einen, entsprac h eine m wichtige n Themenkomple x i m universale n Gestal -
tungs- und Darstellungsanspruch jene r Z e i t 1 2 1 . 

Rudolf Meye r sprich t i m Gegensat z z u de n raffinierte n Interims-Garten -
theatern vo n schlichten,  grünen  Heckentheatern 122, un d genaus o wurde n 

1 1 7 H a u s e n s t e i n , wi e Anm . 11 , 94 . 
n* R . M e y e r , wi e Anm . 3, 26. 
« • Ebd. , 171 , 150L , 203 . 
120 „Relatio n de s feste s qu e l e Ro y d e Pologn e August e II . a  donnees.. . 1719* , zi t 

nach R. Meyer, wi e Anm . 3, 242 . 
1 2 1 Vgl . weite r obe n „Grundordnun g de s Gartens" . 
1 2 8 R , M e y e r , wi e Anm . 3, 238 . Meye r sieh t i n de m schlichten , intime n Charakte r 

des Heckentheater s eine n mögliche n Grun d dafür , da ß dies e For m vo n „Garten -
theater" zwa r a n de n kleine n deutsche n Fürstenhöfe n Verbreitun g fand , nich t 
aber a m Hof de r König e vo n Frankreich . Dor t wa r da s Theaterbosket t i m Tuilerien -
garten zwa r al s erst e derartig e Anlag e i n eine m Barockgarte n verwirklich t 
worden, wurd e abe r ni e genutz t un d i n keine m de r französische n Adelssitz e 
nachgeahmt (vgl . ebd. , 58f.) . Un d Meye r meint , da s gleich e gelt e fü r de n Wiene r 
Kaiserhof, w o ei n höfische r Lebens - un d Feststi l gepfleg t wurde , in  dem  die 
Anspruchslosigkeit einer  Heckenbühne  einlach  keinen  Platz  hatte...  Die  festliche 
Repräsentation war  zu  groß,  zu  laut,  zu  ausladend  und  von  weiten  Gebärden 
getragen, zu  monumental,  als  daß  die  Intimität  eines  m Teatro di  verdura"  ange-
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sie bildlic h dokumentiert . Auc h wen n Heckentheate r nich t i n ihre r allge -
meinen Boskettfunktion , sonder n al s Stätt e szenische r Darbietunge n gezeich -
net sin d (ein e Ausnahme , au f di e zurückzukomme n sei n wird) , beherrsche n 
die unverrückbaren , z u bewegungslose r „Architektur " erstarrte n Hecken -
wände di e Szene , wa s i m reizvolle n Kontras t sowoh l z u de n Effekte n de r 
Verwandlungsmaschinerie andere r Spielstätte n de s Baroc k al s auc h zu r Be -
wegung de r Akteur e (un d de r Bühnenraumstaffage n wi e Skulpture n un d 
Wasserspiele!) s tand 1 2 3 . Schlichthei t un d Starr e de r Kulisse n i m Theater -
boskett sin d nich t etw a au f technische s Unvermöge n zurückzuführen , sonder n 
planvoll eingesetzt e Stilmittel . Ein e Schlußfolgerung , di e sic h au s de m hohe n 
technischen Stan d de r Interims-Gartentheate r einerseit s un d bildliche n Do -
kumenten de r Theaterboskettnutzun g andererseit s ergibt . Den n vo n letztere n 
muß ma n annehmen , da ß si e -  wen n nich t realitätsgetre u -  s o de r Ideal -
vorstellung vo n ihre m Gegenstan d angenäher t sind . 

Theätre de  Jardin,  c'est  dans  un  jardin  une  espece  de  terasse  elevee,  sur 
laquelle est  une  d6coration  perspective  d'aliees  d'arbres  ou  de  charmilles 
pour jouer  des  pastorales.  L'amphitheätre  circulaire,  qui  luy  est  opposö, 
a plusieurs  degrez  de  gazon  ou  de  pierre:  Yespace  plus  bas  entre  le  theätre  et 
Tamphitheätre tient  bien  de  parterre.  S o laute t di e früheste , 169 3 vo n Davile r 
gegebene Definitio n de s Heckentheater s 1 2 4 , un d e s is t bezeichnend , da ß e r 
an di e Inszenierun g vo n pastorales  denkt . Da s Heckentheate r bo t sic h an , 
ein Erlebni s unkomplizierten , al s naturverbunde n geltende n theatralische n 
Geschehens z u vermitteln . -  Hie r is t nochmal s dara n z u erinnern , da ß de r 
Gartenraum de s Baroc k trot z seine r architektonische n For m „Natur " reprä -
sentierte 1 2 5 . -  Da s Schäferspiel , di e zeitweilig e Fluch t au s de r komplizierte n 
Realität de s Hofe s i n di e angeblich e Idyll e de s Ländliche n un d de s Leben s 
der „einfache n Leute" , hatt e sic h paralle l zu r höfische n Kultu r entwickelt 1 1«. 
J e brüchige r di e absolutistische n Machtstrukture n wurden , u m s o häufige r 
stellten sic h ihr e tragende n Persone n ironisc h ode r sentimenta l infrage , 
drückten inner e Distan z z u ihre r gesellschaftliche n Roll e dadurc h aus , da ß 
sie da s Schäferkostü m anlegten . (Ein e Mode , di e i m spätere n 18 . Jahrhunder t 

strebt, verstanden  wurde  oder  gar  Schule  hätte  machen  können.  Wie  zur  Be-
stätigung dieses  Eindrucks  gab  es  in  der  Kaiserstadt,  wo  die  Heckenbühne  in 
dem festerfüllten  Favoritagarten  nicht  benutzt  wurde  und  im  Augarten  keine 
Beachtung fand,  ein  Heckentheater  in  der  intimen  Zurückgezogenheit  eines  bürger-
lichen Gartens  -  nämlic h i n de m de s Buchhändler s un d Schriftsteller s J.-R . Kurzböc k 
(ebd., 196) . 

I M Vgl . Z u c k e r , wi e Anm . 104 , 5 . 
1 2 4 D a v i l e r , Dictionnair e d'architectur e (1693) , zit . nac h R . M e y e r , wi e Anm . 3, 

26. 
1 2 5 Vgl . weite r obe n „Zweckbestimmunge n un d Forme n vo n Bosketts" ; vgl . auc h 

Z u c k e r , wi e Anm . 104 , 3 9 
1 2 « vgl , N o r b e r t E l i a s , Di e höfisch e Gesellschaft , Neuwie d un d Berli n 1969 , 

320 ff . 
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zu weiteste r Verbreitun g gelange n sollte 1 2 7 . ) „Pastoralen " ware n scho n i m 
frühen 17 . Jahrhundert au f de m „Steinerne n Theater " i n Hellbrun n aufge -
führt worden 1 2 8 . Auc h i n „Komödienlauben " inszeniert e ma n Schäferspiele 1 2 9 . 
Noch besse r geeignet , wei l ebe n -  nac h damalige m Verständni s -  „natürlich" , 
mußten die Heckentheater erscheinen . 

Ihre Beschaffenhei t legt e e s nahe , speziel l h i e r szenisch e Darbietunge n 
zu veranstalten . Dami t ware n di e barocke n Theaterboskett s de m „Theater " 
in dreierle i Hinsich t verbunden : raumkünstlerisch , sinnbildlic h un d funktio -
nal. Si e kame n de m zeitbewegende n Them a noc h eine n Schrit t nähe r al s 
„Theätres d'Eau " ode r sonstig e „Theater " genannt e Partie n barocke r Gärten . 
Und doc h nahme n Gartenbesitze r un d -benutzer da s unmißverständliche räum -
liche Angebo t fü r Theateraufführungen , da s scho n eine r Aufforderun g nahe -
kam, durchau s nich t in jedem Fal l wahr . 

Es is t fraglich , i n welche m Maß e Heckentheate r szenisc h benutz t wurde n 
und o b tatsächlic h vo r alle m fü r „Pastoralen" . Zwa r gib t e s au s dem Zeitalte r 
des Baroc k ausführlich e Tagebüche r un d Briefwechse l vo n Angehörige n de r 
Höfe, Festbeschreibunge n un d chronikähnlich e Kupferstichwerke . Trotzde m 
konnte Rudol f Meyer , de r ein e Füll e derartige r Quelle n ausgewerte t hat , 
nur imme r wiede r einzeln e Gelegenheite n ermitteln , be i dene n di e „grüne n 
Theater" unzweifelhaf t fü r szenisch e Darbietunge n benutz t worde n waren , 
(Er mußt e feststellen , da ß Orts - ode r Hofgeschichts Schreiber spätere r Zeite n 
in mehrere n Fälle n da s bloß e Vorhandensei n eine s „Theaters " i m Garten fü r 
Beweis genu g angesehe n haben , u m behaupte n z u können , e s hätte n dor t 
Aufführungen stattgefunden ; de n Quellennachwei s bliebe n si e schuldig. ) 
Meyer fan d unte r ander m bezüglic h de r Anlage n i n Salzdahlum , Erlangen , 
Kassel, Ludwigsbur g un d Salzburg-Mirabel l keinerle i Hinweis e darauf , da ß 
das Theaterbosket t i m Zeitalter de s Baroc k fü r Aufführunge n benutz t worde n 
wäre. Au f de m Nymphenburge r Heckentheate r wurd e a m 6 . August 171 9 
bei künstliche r Beleuchtun g ein e französisch e Komödi e gespielt . Außerde m 
trat dor t a n eine m Septemberaben d desselbe n Jahre s ei n Seiltänze r au f 
und ei n „Nachspiel " wurd e gegeben . E s wa r dasselb e Jahr , au s de m di e 
einzige szenisch e Nutzun g de s Theaterbosketts i m Großen Garte n z u Dresde n 
überliefert ist . Vo m Heckentheate r i n Seeho f wei ß ma n ers t (un d allein ) 

1 2 7 Zwe i vo n G r e g o r (wi e Anm . 73, Tafe l XI X f.) veröffentlicht e Gartenvedute n 
(„Feste celebrat e in Parma , 1759" , Kupferstich e vo n J. Volpato, 1760 ) geben eine n 
reizenden Eindruc k davon , wi e das  Schäferspie l eine n architektonische n -  nich t 
besonders al s „Bühne " angelegte n -  Gartenrau m erober t un d wi e malerisch e 
Gartenmotive i n ei n solche s „architektonisches " Raumgefüg e eingestreu t sin d -
typische Ausdrucksformen einer Übergangszeit . 

1 8 8 K i n d e r m a n n , wi e Anm. 11, 484 . 
l 2 » Vgl . R. M e y e r , wi e Anm. 3, 257; B a u r - H e i n h o l d , wi e Anm. 2, 14 . Meyer 

(ebd., 152 ) erwähnt auc h ein e 169 4 im gartenseitigen Hof - auf  dem  inneren grünen 
Platze, wi e e s i n einer ' zeitgenössischen Schilderun g heiß t -  de s Schlosse s Salz -
dahlum veranstaltete Sahäferey. 
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aus de m Jahr e 1748 , da ß dor t a n eine m Sommeraben d getanz t worde n w a r 1 3 0 . 
(Auf di e szenisch e Nutzun g de s Herrenhäuse r Theaterboskett s werde n wi r 
noch eingehen. ) 

Nach al l de m is t e s nich t verwunderlich , da ß de n Heckentheater n i m Rahme n 
der Theatergeschichte , selbs t w o da s Interess e speziel l de m Barockzeitalte r 
gilt, nu r weni g Rau m zugebillig t wird . Erwähn t werde n si e indesse n al s 
bemerkenswertes Zeugni s dafür , da ß Theate r ei n s o allgegenwärtiges , zeit -
bewegendes Them a un d raumkünstlerische s Vorbil d gewese n sei , da ß e s 
selbst i n der Gartenkuns t Niederschla g gefunde n h a b e 1 3 1 . 

Weil insgesam t nu r seh r wenig e Heckentheateraufführunge n überliefer t 
und darunte r verschieden e dramatisch e Forme n vertrete n sind , komm t Rudol f 
Meyer z u de m Schluß , ma n könn e nich t vo n eine m besondere n Repertoir e 
oder Inszenierungssti l fü r di e „grüne n Theater " sprechen 1 3 2 . E r heb t hervor , 
daß di e i n Gärte n deutsche r Fürstenhöf e bestehende n Theaterboskett s ü b e r -
h a u p t fü r Aufführunge n benutz t wurde n -  ander s al s da s einzig e Hecken -
theater Frankreich s i n de n Tuilerie n un d di e Anlagen , übe r di e ma n a m 
kaiserlichen Ho f z u Wie n verfügte . Die s se i wahrscheinlic h darau f zurück -
zuführen, da ß ei n Heckentheate r i n seine r Einfachhei t un d Intimitä t -  ver -
glichen mi t de n Interims-Gartentheater n -  nu r eine m relati v überschaubare n 
Hofstaat vo n begrenzte m Macht - un d dami t Repräsentationsanspruc h genüge n 
konnte 1 3 3 . 

Das Theaterboskett i n Herrenhausen als Aufführungsstätt e 

S p i e l s t ä t t e n a m H o f d e r K u r f ü r s t e n v o n H a n n o v e r 

Zur Regierungszei t de s Herzogs , spätere n Kurfürsten , Erns t Augus t (167 9 bi s 
1698), al s da s Heckentheate r angeleg t wurd e (1689-1692) , wa r de r han -
noversche Ho f einer  der  prächtigsten  und  amüsantesten  Europas.  -  Der  nach 
venezianischem Vorbilde  alljährlich  inszenierte  Karneval,  die  Gondelieste, 
Maskeraden und  Illuminationen  von  Herrenhausen  werden  weithin  berühmt. 
1692 erlang t Erns t Augus t di e Kurwürde . Dem  Zuwachs  an  politischer  Macht 
entspricht eine  bedeutende  Vermehrung  des  Hoistaates  und  eine  wohlberech-
nete Steigerung  des  äußeren  Glanzes™*.  Al s Witwensit z de r Kurfürsti n 

130 R . M e y e r , wi e Anm . 3, 152f. , 157 , 164 , 170 , 184 (, 186f. , 19 1 f. , 194 , 196 , 200 , 
202, 211 . 

13 1 S t a d l e r , wi e Anm . 78, 226 ; vgl . auc h R . M e y e r , wi e Anm . 3, 23 7 ff.; G r e -
g o r , wi e Anm . 90 (1933) ; E b e r h a r d W e r n e r , Theatergebäude , Ban d 1 , 
Berlin 1954 , 22 8 ff.; Z u c k e r , wi e Anm . 104 ; B a u r - H e i n h o l d , wi e Anm . 2, 
138f.; K i n d e r m a n n , wi e Anm . 11 . 

13« Allerding s hätte n hie r -  al s i m weitere n Verlau f de s 18 . Jahrhunderts ei n 
neuartiges Verhältni s zu r Natu r Rau m z u greife n began n -  di e erste n Tageslicht -
aufführungen stattgefunde n (R . M e y e r , wi e Anm . 3, 244f.) . 

133 R , M e y e r , wi e Anm . 3, 5 2 f., 5 8 f., 196 . 
134 v o n A l v e n s l e b e n un d R e u t h e r , wi e Anm . 1 , 13 . 
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Sophie wa r Herrenhause n eine r de r bedeutendste n deutsche n „Musenhöfe " 
jener Zeit . Anla ß z u Feste n -  un d dami t verbundene n theatralische n Auf -
führungen -  brachte n di e Besuch e europäische r Fürste n mi t sich . I n de r Re -
gierungszeit de s Kurfürste n Geor g Ludwig , Geor g I . Köni g vo n England , 
der Hannove r (beziehungsweis e Herrenhausen ) häufi g besuchte , werden 
Schloß und  Garten...  Schauplatz  eines  bewegten  politischen  Getriebes  und 
einer ununterbrochenen  Folge  von  Festen.  Das  niedersächsische  Volk  wan-
derte in  Scharen  nach  Herrenhausen,  um  seinen  Herrscher  zu  sehen.  Herren-
hausen wird  ein  Mittelpunkt  europäischer  Kabinettspolitik 1**. Vo r diese m 
Hintergrund is t di e Entfaltun g de r hannoversche n Bühne n z u sehen , dene n 
das lebhaft e Interess e de r theaterliebende n Herzög e galt . 

Eine Gesamtscha u de r hannoversche n Spielstätte n kan n daz u dienen , di e 
Bedeutung de s Herrenhäuse r Theaterboskett s al s „Theater " nüchter n ein -
zuschätzen 1 3 6 . Wen n sic h de r Ho f wintersübe r i m Stadtschlo ß a m Leineufe r 
aufhielt, wa r da s Opernhau s Hauptschauplat z szenische r Darbietungen . Di e 
Wintersaison fan d ihre n Höhepunk t i m Karneval , de r al s Fest - un d Auf -
führungsfolge gestalte t wurde . Vo n Ma i bi s Oktobe r pflegte n di e Fürste n 
in Herrenhause n z u residieren , w o au f de n verschiedene n zu r Verfügun g 
stehenden Spielstätte n nich t wenige r häufi g szenisch e Darbietunge n statt -
fanden al s i n de r Stadtresidenz . Wi e fü r da s Lebe n de r höfische n Gesellschaf t 
im Barockzeitalte r allgemei n festgestellt , s o läß t sic h auc h a m hannoversche n 
Hof beobachten , da ß ma n de n Wechse l de s Aufenthaltsorte s mi t eine m 
Wechsel de r Verhaltensforme n un d -norme n z u verbinde n liebte . Besonder s 
deutlich wir d da s a n de r Ar t vo n Theatergenuß , di e ma n sic h währen d de r 
Aufenthalte i m Jagdschlo ß Göhrd e „genehmigte" . Fas t ausschließlic h fü r dies e 
Herbstsaison engagiert e da s Fürstenhau s ein e Wandertruppe , di e da s „derb -
komische" deutsch e Schauspie l jene r Zei t präsentierte : .  . . innerhalb der 
hannoverschen Residenz  empfindet  das  gebildete  höiische  Publikum  diese 
primitiv-naturalistischen Spektakel  als  durchaus  ungehörig  -  Harlekin  amü-
siert nur  la  basse-cour  -  das  während  der  Jagdwochen  in  der  Göhrde  ge-
lockerte Zeremoniell  dagegen  bietet  einen  geeigneten  Rahmen  für  derartige 
Belustigungen137'. 

Zum bunte n Reige n theatralische r Ereigniss e gehörte n Fest e (mi t Bällen , 
Glücksspiel, „Wirtschaften" , Umzüge n durc h di e Stadt) , Feuerwerk , Ballett , 
Französisches Schauspiel , Commedi a dell'art e un d Oper n (hinz u ka m ein e 
Vielzahl konzertante r musikalische r Darbietungen) . 

In de r Stad t stande n al s Spielstätte n de r Ballhof , de r Theaterpavillo n i m Lei -
neschloß (167 7 eingerichtet ) un d da s Opernhau s a n de r Leinstraß e (Baubegin n 

1 3 5 U d o v o n A l v e n s l e b e n , Herrenhausen . Di e Sommerresiden z de r Weifen , 
2. Aufl., Berli n 1939 , 16 . 

is6 Wi r stütze n un s dabe i au f W a l l b r e c h t , wi e Anm . 19 . Vgl . auc h H e i n r i c h 
S i  e v e  r s ,  Di e Musik i n Hannover, Hannove r (1961) . 

i « W a l l b r e c h t , wi e Anm . 19 , 213 ; vgl . auc h ebd. , 100ff . 
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1687, Einweihung 1689 ) zu r Verfügung. Scho n i m kleine n Theaterpavillon ware n 
bei Opernaufführunge n Flugmaschine n un d da s weitere  Zubehör  eines  ausge-
prägten Verwandlungs-  und  Dekorationswesens  eingesetz t worden 1 3 8 . Abe r 
erst mi t de m Opernhausba u vo n Tommas o Giust i verfügte n di e Fürste n 
über ein e Spielstätte , di e ihre n hohe n bühnenkünstlerische n Ansprüche n 
genügte. Wege n seine r Größe , seine r Beleuchtungseinrichtungen , de r Theater -
maschinerie un d seine r prachtvolle n Dekoratio n gal t e s de n Zeitgenosse n 
ais Prunktheater,  dos  es  auch  mit  den  Theatern  des  tranzösischen  Hofes 
aufzunehmen vermöge 139. Ein e lebhaft e Vorstellun g vo n de r Atmosphär e 
des Opernhause s vermittel t de r 169 3 vo n Auror a vo n Königsmarc k verfaßt e 
Brief, i n de m si e di e Karnevalsereigniss e de s Jahre s beschreibt , (übrigen s 
betont si e de n Kontras t zwische n de r Ope r un d de m Theaterpavillo n i m Leine -
schloß; au f diese m „gan z andere n Theater " werd e -  seh r lebensech t -  da s 
französische Schauspie l gegeben. ) I n ihre m Brie f heiß t es : Diejenigen,  welche 
die Musik  lieben,  gaben  der  Oper  vor  allen  andern  Vergnügen  den  Vorzug. 
Es ist  gewiß,  daß  sich  dort  Auge  und  Ohr  entzückt.  Der  Ort,  wo  sie  aufge-
führt wird,  könnte  das  „goldene  Haus"  heißen.  Die  Logen,  in  denen  der  Hof 
sitzt, sind  ganz  in  goldglänzenden  Skulpturen  mit  reichen  Wandbekleidungen 
aus mit  feuerrotem  Sammet  gestreiftem  Goldstoff  bedeckt.  Wenn  alle  diese 
Logen durch  weiße  Kerzen  erleuchtet  und  von  so  vielen  edelsteingeschmück-
ten Fürstinnen  und  andern  wohlgebildeten  Damen  gefüllt  sind,  würde  dieser 
Anblick genügen,  die  Gemüter  mit  sich  fortzureißen.  Was  sich  ihm  dort 
entgegenstellt, trägt  nicht  wenig  dazu  bei.  Das  Theater  ist  von  sehr  edler 
Bauart, die  Bühne  weit,  die  Perspektive  wunderschön 140. 

Was bo t sic h de r Hofgesellschaf t demgegenübe r währen d de s Sommers , 
wenn si e sic h i n Herrenhause n aufhielt ? Konzerte  in  kleinen  Pavillons,  Pick-
nicks in  den  verschiedenen,  in  sich  abgeschlossenen  Gartenkompartimenten 
und Spazierfahrten  in  vergoldeten  Kutschen  über  die  Kieswege  oder  in  vene-
zianischen Gondeln  auf  der  Graft  wechseln  einander  ab 141. Theate r wurd e 
in Herrenhause n zunächs t offenba r nu r i m Garte n gespiel t (di e Schloßräum -
lichkeiten ware n fü r diese n Zwec k ungeeignet) . Au s de n achtzige r Jahre n 
des 17 . Jahrhunderts wei ß ma n vo n Ausgabe n fü r di e Comoedienlaube  zu 
Herrenhausen. I m Tex t z u de m „Bale t Champestr e L a Chass e D e Diana" , 

138 Ebd. , 4 1 ff . 
1 3 9 K i n d e r m a n n , wi e Anm . 11 , 549f. ; vgl . L e o n h a r d C h r i s t o p h S t u r m , 

Architektonische Reise-Anmerckungen , Augsbur g 1719 , 53 , de r da s hannoversch e 
Opernhaus au f ein e Stuf e mi t de m vielgerühmte n Opernhau s z u Parm a stell t un d 
meint, übertroffe n würde n beid e nu r noc h vo m Theate r i m Tuilerienpalast . Vgl . 
auch G r e g o r , wi e Anm . 90 (1933) , 417 ; R . M e y e r , wi e Anm . 3, 131 ; N ö l -
d e k e ,  wi e Anm . 4, Hef t 2 , Tei l 1 , Stad t Hannover , Hannove r 1932 , 29 4 ff . 

1 4 0 Brie f de r Auror a vo n Königsmarc k a n Ulrik e Eleonor e vo n Schwede n (1693) , zit . 
nach T h e o d o r W i l h e l m W e r n e r , Agostin o Steffani s Operntheate r i n Han -
nover. In : Archi v fü r Musikforschung , Leipzi g 1938 , 70 . Vgl . auc h W a l l b r e c h t , 
1974, 4 9 ff . 

1 4 1 W a l l b r e c h t , wi e Anm . 19 , 76 . 
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aufgeführt a m 26 . Juni 168 1 z u Ehre n de r Königi n vo n Dänemark , wir d 
ein solche s Interims-Gartentheate r beschrieben . Le  plaisir  de  prendre  le  frais 
du soir  avoit  engage  la  Reyne  et  toute  la  Cour  a  une  agröable  promenade. 
Pour rendre  ce  divertissement  plus  parfait  on  avoit  fait  dresser  une  grande 
Feuillie au  grand  Jardin  du  Leine.  Nachde m i n de r Laub e gespeis t worde n 
war, öffnet e sic h ein e de r au s Buschwer k gebildete n Seitenwänd e un d ga b de n 
Blick au f di e Bühn e frei . E s handelt e sic h u m ein e typische , de m Saalkulissen -
theater nachgeahmte , zu m einmalige n festliche n Gebrauc h eigen s errichtet e 
Spielstätte, be i de r pflanzliche s Materia l un d vorhanden e Gartenräum e ver -
fremdet i n di e Bildwirkun g einbezoge n beziehungsweis e z u eine m Tei l de s 
Verwandlungsapparats gemach t w a r e n 1 4 2 . 

„Amphitheater" -  un d „Theater"-Bosket t ware n di e erst e Einrichtun g i n 
Herrenhausen, di e sic h ständi g al s „Schauplatz " anbot . 169 4 began n ma n 
mit de m Ba u de s zunächs t nu r al s Orangeri e gedachte n Galeriegebäudes . 
Auf Betreibe n de r Kurfürsti n Sophi e wurd e da s Bau - un d Ausstattungspro -
gramm erweitert . I m Herrenhäuse r Schlo ß ga b e s keine n große n Festraum , 
und s o gestaltet e ma n di e Orangeri e al s eine n für  Festlichkeiten,  Bälle, 
Banketts und  Theaterauiiührungen  oder  zur  körperlichen  Bewegung  bei 
schlechtem Wetter  geeignete n prächtige n Saal . Bran d Westerman n führt e de n 
Bau aus , wobe i e r Entwürf e vo n Johan n Pete r Wächte r verwendete . De r 
Venezianer Tommas o Giust i schu f di e Fresken . I m Jahr e 170 0 wa r de r Ba u 
fertiggestellt 1 4 3 . Hie r versammelt e sic h de r Ho f zu m Glücksspiel , festlich e 
Mahlzeiten un d Audienze n fande n i n de r Galeri e statt . Gelegentlic h präsen -
tierte ma n si e i m Glanz eine r Illumination 1 4 4 . 

Als de r Bestan d a n Kübelgewächse n s o umfangreic h geworde n war , da ß 
die Galeri e nich t meh r genügen d Plat z fü r sein e Uberwinterun g bot , wurd e -
1720/23 -  di e „Neu e Orangerie " errichtet . Währen d de r Sommeraufenthalt e 
des Hofe s i n Herrenhause n benutzt e ma n si e ebens o vielfälti g wi e da s Galerie -
gebäude. Fü r szenisch e Darbietunge n bedient e ma n sic h au f schlagbarer „In -
terims-Theater". Dies e Holzkonstruktione n konnte n innerhal b kurze r Zei t 
(angeblich nich t meh r al s eine r halbe n Stunde ) errichte t werden . Si e umfaßte n 
eine Kulissenbühn e au f schräge r Eben e einerseit s un d eine n gestufte n Zu -
schauerraum andererseits . E s handelt e sic h als o u m gut  ausgebaute,  komplexe 
Anlagen, die  den  festen  Theatern  kaum  nachstehen 145. 

In de r Neue n Orangeri e stan d sommersübe r ständi g ein e solch e Spielstätt e 
zur Verfügung . Nichtsdestowenige r fande n auc h nac h 172 3 Theaterauffüh -
rungen i m Galeriegebäude statt 1 4 6 . 

i « Ebd. , 77 . Vgl . auc h R . M e y e r , wi e Anm . 3, 239 , 25 7 ff . 
143 v o n A l v e n s l e b e n un d R  e u t h e r ,  wi e Anm . 1 , 12 1 f . Vgl . ebd. , Abb . 24. 
144 Vgl . W  a  11 b  r e c h t, wi e Anm . 19 , 6 1 ff . 
145 Ebd. , 72 ; vgl . auc h ebd . Abb. 19 . 
14« Vgl . ebd. , 65ff . 
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A u f f ü h r u n g e n u n d F e s t e i m H e c k e n t h e a t e r 

Szenische Darbietunge n ware n ei n de m hannoversche n Ho f i n de r Sommer -
residenz häufi g gebotene s Vergnügen . Sovie l is t gewiß . Fraglic h blie b abe r 
bis heute , wieviel e de r Herrenhäuse r Aufführunge n i m Heckentheate r statt -
fanden. Sei t 169 2 stan d dies e Boskettanlag e zu r Verfügung . Au s de r Zei t 
vor 171 4 wei ß man , da ß de r Ho f gelegentlic h i m Königsbusc h tafe l te 1 4 7 . Ein e 
Aufführung i m Heckentheate r is t abe r ers t fü r da s Jah r 172 3 überliefert . 
Georg I . hiel t sic h i n Herrenhause n auf , un d di e Königi n vo n Preußen , Sophi e 
Dorothea, wa r z u Gast . Am  26 . Juli fand  eine  Vorstellung  auf  dem  Garten-
Theater Statt,  welcher  der  König  mit  der  Königin  von  Preußen  beiwohnten. 
Die höchsten  Herrschaiten  fuhren  zusammen  in  der  großen  Staatscarosse... 
nach de m Platze,  wo  sich  die  Bühne  befand 1**. S o Car l Erns t vo n Malorti e 
(1860): Ih m stan d noc h ein e Füll e inzwische n verlorengegangene r Archivalie n 
zur Verfügung , weshal b sic h auc h Rosenmari e Elisabet h Wallbrech t au f sein e 
Aussagen stützt , w o e s u m di e szenisch e Nutzun g de s Heckentheater s geht . 
Über de n weitere n Verlau f de s Besuche s de r Königi n vo n Preuße n i m Jahr e 
1723 schreib t Malortie : Am  27.  fand  Assembtee  und  am  28.  Ball  in  der  Gallerie, 
am 29 . wieder  Theater-Vor  Stellung  Statt.  An  diesem  Tage  fuhr  die  Königin 
in einem  dreirädrigen  Rollwagen  im  Garten  spazieren.  Während  der  übrigen 
Zeit des  Aufenthalts  in  Herrenhausen  ist  alle  Abend  Theater-Vorstellung, 
Ball oder  Assemblöe  in  der  Gallerie  gewesen  und  von  der  Königin  Befehlen 
war die  Wahl  zwischen  diesen  Arten  der  Unterhaltung  abhängig  gemacht 149. 
Die nächst e szenisch e Darbietun g au f de m Heckentheate r is t fü r da s Jah r 173 2 
überliefert, i n de m Geor g II . de n Somme r i n Herrenhause n verbrachte . A m 
Abend de s 30 . Juni war  Comödie  auf  dem  Theater  im  Garten.  Es  wurden 
deshalb 8  Königliche  Lakaien  dem  Cammer-Fourier  zugegeben,  um  die 
Stühle und  Tische  aus  der  Gallerie  nach  dem  Theater  und  wieder  zurück 
zu tragen 150. A m 19 . August desselbe n Jahre s fan d ein  Maskenball  auf  dem 
zu diesem  Zwecke  illuminierten  Garten-Theater  statt 151. Stätt e diese s Feste s 
waren Galeriegebäude , Orangeriegarten , „Königsbusch"/„Amphitheater- " un d 
„Theater"-Boskett, all e mi t ö l - un d Wachslichter n illuminiert . In  der  Voraus-
setzung, daß  der  Ball  aus  dem  Garten  nach  der  Gallerie  sich  ziehen  würde, 

1 4 7 Vgl . C a r l E r n s t v o n M a l o r t i e , Beiträg e zu r Geschicht e de s Braun -
schweig-Lüneburgischen Hause s un d Hofes , Hef t 2 , Hannover 1860 , 117 . 

i * 8 Ebd. , Hef t 1 , 1860 , 110 . Vgl . auc h ebd. , 107 ; d  e r s., De r Hannoversch e Ho f unte r 
dem Kurfürste n Erns t Augus t un d de r Kurfürsti n Sophie , Hannove r 1847 , Anlag e 
No. 13b , 162ff. ; W a l l b r e c h t , wi e Anm . 19 , 113f . Wede r be i Malorti e noc h 
bei Wallbrech t finde n di e Angabe n vo n Morawiet z Bestätigung , wonac h 170 2 
und 171 3 Aufführunge n i m Heckentheate r stattgefunde n habe n solle n ( K u r t 
M o r a w i e t z , 30 0 Jahr e Herrenhausen , in : Ders . (Hrsg.) , Festliche s Herren -
hausen, Hannove r 1977 , 1 2 f.). 

" » M a l o r t i e , wi e Anm . 147 , Hef t 1 , 1860 , III . 
I M Ebd. , Heft 2 , 1860 , 7 . 
i « Ebd. , 18f . 



256 Dieter Henneb o -  Erik a Schmid t 

waren Anstalten  getroffen,  dieselbe  in  diesem  Falle  mit  Girandolen  zu  er-
leuchten; die  Gesellschaft  blieb  jedoch,  bis  der  König  sich  um  3 xlt Uhr 
Morgens zurückzog,  auf  dem  Theater  und  ging  dann  auseinander 152. 1740 , an -
läßlich de r Thronbesteigun g Friedric h I L vo n Preußen , ga b Geor g II . ei n 
ähnlich arrangierte s Maskenfes t auf  dem  grünen  Theater  zu  Herrenhausen. 
Fast der  ganze  Hof  erschien  in  weißen  Dominos,  die  beim  Schein  der  Lampen 
gleich Geistern  in  den  Elysäischen  Gefilden  dahinschwebten 15*. Malorti e 
macht einig e näher e Angabe n zu m Arrangemen t de s Maskenball s vo m 
18. August 1740 : An  beiden  Seiten  des  Theaters  standen  grüne  Bänke  und 
einige Stühle.  Die  beiden  Hautboisten-Corps,  welche  die  Musik  auszuführen 
hatten, waren  unten  vor  das  Theater  postirt...  In  geringer  Entfernung  von 
den letzteren  wurden  einige  Spieltische  für  die  Gesellschalt  bereit  gehalten 164. 
Feste diese r Ar t fande n i n Herrenhause n de s öftere n statt : In  den  Kammer-
Rechnungen werden  1736,  1740,  1741,  1748,  1750,  1752  und  1755  Gelder  „Auf 
Bälle und  Illuminationes  des  Gartentheaters"  von  jedesmal  400  bis 
500 Thalern  verzeichnet 155. 

Im Jahr e 174 0 wurde n auße r de m Maskenbal l auc h zwe i Aufführunge n 
(am 13 . Juni un d 13 . Juli) au f de m Heckentheate r veranstaltet 1 5 6 . Di e Re -
gierungszeit Geor g III. , 1760-1820 , de r niemal s nac h Hannove r kam , lieg t 
schon außerhal b unsere s mi t de m Begrif f „Barockzeitalter " gro b umrissene n 
Betrachtungszeitraumes. Erwähn t se i nu r noch , da ß de r Herzo g Eduar d 
von Yor k i m Augus t 176 5 eine n Maskenbal l de r „traditionellen " Ar t i m 
Bereich vo n Galeriegebäud e un d Heckentheater g a b 1 5 7 . 

I M Ebd. , 19 . 
iw Baro n Bielfeld , zit . nac h A l v e n s l e b e n , wi e Anm . 135 , 17 . Vgl . W a l l -

b r e c h t, wi e Anm . 19 , 8 7 f., di e ebenfalls  ei n Schreibe n Bielfeld s (1740 ) zitiert , 
wo di e Red e ist , vo n un  bal  en  masque  au  the*ätre  de  verdure  des  jardins  de  Her-
renhausen, qui  6toit  süperbe. 

» • M a l o r t i e , wi e Anm . 147 , Hef t 2 , 1860 , 33 f . 
155 W a l l b r e c h t , wi e Anm . 19 , 87 (Hervorhebun g i m Original) . 
» • M a l o r t i e , wi e Anm . 147 , Hef t 2 , 1860 , 25 , 27 . 
» 7 Vgl . ebd. , 5 7 ff.; S i e v e r s , wi e Anm . 136 , 51 ; R . M e y e r , wi e Anm . 3, 149 . 

Die erste n Nachrichte n vo n Darbietunge n au f de m Heckentheate r stamme n au s 
der französische n Besatzungszeit : Mi t Erlaubni s de s General-Gouverneur s fande n 
in de n Jahre n 1809-181 4 öffentlich e (gege n Eintrittsgel d zugängliche ) Opern - un d 
Theateraufführungen statt . Angekündig t wurde n si e vo n de n veranstaltende n 
Theaterunternehmen jeweil s al s Darbietun g „au f de m grüne n Theater" . Al s Aus -
weichspielstätte wurd e da s Schloßtheate r vorgesehen . Schie n ein e Heckentheater -
inszenierung nich t geeignet , i m Schloßtheate r gezeig t z u werden , s o wurd e zu -
sätzlich ei n andere s Stüc k fü r de n Fal l ungünstige r Witterun g einstudier t un d 
in de n Annonce n vo n vornherei n al s Alternativ e benannt . Nach  Alvenslebe n 
fanden dan n auc h währen d de r Regierungszei t Köni g Erns t August s (1837-1851 ) 
Autführungen auf  dem  Gartentheater  statt  und  Winterfeste  auf  dem  Eise  der  Graft 
( v o n A l v e n s l e b e n , wi e Anm . 135 , 18) . Di e letzt e Veranstaltun g au f de m 
Heckentheater vo r Erwer b de s Große n Garten s durc h di e Stad t Hannove r (1936 ) 
fand a m Geburtsta g vo n Geor g V. (27 . Mai 1865 ) statt . Gespiel t wurd e „Wallen -
steins Lager" , wobe i das  Musikkorps  der  Garde  du  Corps  in  der  Uniform  der 
Pappenheimschen Kürassiere  bei  bengalischer  Beleuchtung  auf  die  Bühne  ritt 
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In de r Frage , wi e häufi g Heckentheate r de s Baroc k i m allgemeine n un d 
speziell i m Fal l Hannove r fü r szenisch e Darbietunge n benutz t wurden , gib t 
es zwe i gegensätzlich e Einschätzungen : Rudol f Meye r mein t aufgrun d seine r 
Untersuchung de r Nutzungsgeschicht e vo n eine r Vielzah l deutsche r Hecken -
theater, da ß i n de r Rege l au f de n i n eine r Residen z verfügbare n (stehende n 
oder improvisierten ) überdeckte n Theater n gespiel t un d daß  das  Heckenthea-
ter nur  bei  ganz  besonderen,  ausnahmehaiten  Gelegenheiten  benutzt  wurde 1*9. 
Was di e Verhältniss e i n Herrenhause n anbelangt , s o behaupte t Rosenmari e 
Elisabeth Wallbrech t gan z da s Gegenteil : Di e besonder s reizvolle , vo n de r 
Natur als  Szenerie  geprägt e Atmosphär e de s Theaterboskett s hab e dies e 
Spielstätte zum  bevorzugten  Schauplatz  der  verschiedenen  Arten  höfischer 
Unterhaltung werden  lasse n Seit  ihrer  Existenz  finden  hier  neben  häufigen 
Schauspielaufführungen ebenso  Feste  und  Maskenbälle  statt...  Einge-
schränkt wird  die  Benutzung  des  Theaters  nur  durch  die  Abhängigkeit  von 
der Witterung,  die  bisweilen  ein  Ausweichen  in  die  Galerie  oder  Orangerie 
erforderlich macht 159. Bestärk t fühl t sic h Wallbrech t i n diese r Annahm e 
durch eine n a m 20 . Mai 170 0 verfaßte n Brie f de r Elisabet h Charlott e vo n 
Orleans a n Kurfürsti n Sophie . Si e meint , diese m Brief , in  dem  es  heißt:  „Es 
ist schadt,  daß  das  schöne  theätre  zu  Herrenhamsen  nicht  gebraucht 
wirdt; E.  L.  herrn  söhne  müssen  die  commedien  nicht  lieben 0, muß  offen-
sichtlich eine  Klage  Sophies  vorausgegangen  sein,  was  darauf  schließen 
läßt, daß  die  derzeitig  geringe  Verwendung  des  Gartentheaters  nicht  der 
Situation unter  Kurfürst  Ernst  August  entspricht.  Daß  auf  dem  Theater  wenig 
gespielt wird,  stellt  also  eine  vorübergehende  Ausnahme  dar. . , 1 6 0 Dies e 
Interpretation se i dahingestellt . A n Aufführungen , di e mi t Sicherhei t i m 
Theaterboskett stattfanden , benenn t Wallbrech t allerding s kein e weiteren , 
als di e bereit s angeführten . Auc h währen d de s Sommer s bedient e ma n sic h 
der feste n Theate r i n de r Stad t mi t ihre n besondere n Vorzügen 1 6 1 , un d ma n 
wechselte zwische n de n verschiedene n Herrenhäuse r Spielstätten . Beispiels -
weise fande n vo n de n Veranstaltungen , di e i n de r Chroni k de s Hofleben s 
der Somme r 173 2 un d 174 0 erwähn t sind , dre i Aufführunge n i m Hecken -
theater un d jeweil s ebensoviel e i m Galerie - un d Orangeriegebäud e statt ; 
außerdem zwe i Maskenbäll e i m Bereic h vo n Galeri e un d Theaterboskett , ei n 
weiterer Maskenbal l un d ein e Illuminatio n i m Opernhau s a n de r Leinstraß e 
sowie Assemblee n un d ei n Bal l i m Galeriegebäude z u Herrenhausen 1 6 2 . 

Angesichts al l diese r Tatsache n erscheine n Wallbrecht s heftige r Wider -
spruch gege n di e erwähnt e Einschätzun g Meyer s un d ihr e dagegengestellt e 

( S c h n a t h , wi e Anm . 5, 34) . Vgl . auc h H e r m a n n M ü l l e r , Chroni k de s 
Hoftheaters z u Hannover, Hannove r 1876 , 11 5 f . 

» 8 R , M e y e r , wi e Anm . 3, 148 . 
15» V V a 11 b  r e c h t, wi e Anm . 19 , 89. 
i*o Ebd. , 88 . 
iei Ebd. , 218 , 228 . 
i*2 M a l o r t i e , wi e Anm . 147 , Hef t 2 , 1860 , 3ff. , 2 1 ff . 

17 Nds . Jahrb . 
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Annahme, i n Herrenhause n seie n Aufführunge n au f de n überdachte n Spiel -
stätten di e -  wetterbedingt e -  Ausnahm e gewesen , währen d i n de r Rege l 
das Heckentheater bespiel t worde n sei n dürfte , fragwürdig 1 8 8 . 

Z u r ü s t u n g 

Wenn da s Herrenhäuse r Heckentheate r fü r Fest e ode r Aufführunge n be -
nutzt wurde , tra f ma n vorübergehen d bestimmt e Vorkehrungen , di e de m 
Handlungsablauf ode r de r Bequemlichkei t un d de m Schut z de r Teilnehmende n 
dienten (s o wi e ma n auc h ander e Boskett s zeitweili g fü r bestimmt e Zweck e 
ausstattete). 

Wie scho n erwähnt , wurde n Tische , grün e Bänk e un d Stühl e (au s de r 
Galerie) herangetragen . Wen n au f de r Bühn e gespiel t werde n sollte , wurd e 
sie mi t eine m Bohlenbela g versehen 1 * 4 . Fü r di e Schauspiele r stan d da s 
„Gezelt" zu r Verfügung , da s i n de n kleine n Heckenkabinett s au f de r Bühnen -
ebene aufgeschlage n werde n konnt e m . 

Malortie schreib t i n seine r Chroni k de r Geschehniss e de s Jun i 1740 : Am 
13. fand  eine  Theatervorstellung  im  Garten  statt.  Zum  Schutze  für  die  Zu-
schauer gegen  die  Sonnenstrahlen  dienten  Rouleaux  von  grüner  Leinwand 1**. 
Wallbrecht belegt , da ß dies e Ausstattungsstück e übe r länger e Zei t hinwe g 
zum Herrenhäuse r Mobilienbestan d gehörten . I n de n Verträge n de s „Comoe -
dientischlers" fü r di e Jahr e 174 5 un d 175 5 is t di e Red e davon , da ß e r unte r 
anderm aut  dem  Theatro  des  Gartens  zu  Herrenhausen  die  Schirme 
und was  dazu  gehörig,  so  ofte,  als  behui  der  Comoedien  erfordert  wird, 
dahin bringen,  aufhängen,  wieder  an  seinem  Orte  verschaffen,  und  was  etwa 
an seiner  Arbeit  zerbrochen,  ohne  ferner  Entgeld  reparieren  müsse . Fü r da s 
Jahr 1754/5 5 sin d Ausgabe n wegen  Erneu-  auch  Veränderung  (...)  der 
Marquisen auf  dem  Garten  Theatro  überliefert i a ? . Wallbrech t konnt e 
nichts Nähere s übe r di e For m de r 174 5 un d 175 5 erwähnte n „Schirme " er -
mitteln, nimm t abe r an , da ß si e nich t i m Blickfel d de r Zuschauer , sonder n 

ies W a l l b r e c h t, wi e Anm . 19 , 88f . 
"»4 Ebd. , 83. 
io» Ebd., 85 , Malorti e berichtet , da ß i n Churfürstlicher  Zeit  gelegentlic h ei n Zel t 

im Königsbusc h errichte t wurde , unte r de m ma n sic h aufhiel t un d eventuel l 
speiste (Malortie , Hef t 2 , 1860 , 117) . E r nenn t noc h ein e Reih e vo n Gelegen -
heiten, be i dene n sic h de r hannoversch e Ho f verschiedene r Zelt e bediente : S o 
auf eine m Jagdausflug , de n Geor g I . währen d seine s Herrenhausen-Aufenthalte s 
im Jahr e 171 9 unternahm ; 173 2 be i de r Musterun g fü r di e Garde , durchgeführ t 
in de r Au e vo r de m Calenberge r To r ( M a l o r t i e , wi e Anm . 147 , Hef t 2 , 1860 , 
8ff.); i m selbe n Jah r -  be i eine m Maibierfes t fü r di e Soldate n -  zo g sic h de r 
König, al s e s anfin g z u regnen , i n da s Obersten-Zel t zurüc k (ebd. , 14) . -  Wen n 
Malortie dies e Fäll e erwähnt , s o is t anzunehmen , da ß dergleiche n auc h i n seine n 
Berichten übe r da s Lebe n i m Große n Garte n (un d speziel l übe r di e Nutzun g 
des Theaterbosketts ) nich t ausgelasse n worde n wäre , hätt e sic h i n de n Akte n 
nur ei n entsprechende r Hinwei s gefunden . 

» • M a l o r t i e , wi e Anm . 147 , Hef t 2 , 1860 , 25 . 
i«7 W a l l b r e c h t , wi e Anm . 19 , 8 2 (Hervorhebun g un d Auslassun g i m Original) . 
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so aufgestell t waren , da ß si e Schut z vo r bräunende n Sonnenstrahle n boten , 
nämlich vermutlich  seitlich  des  Amphitheaters 1*8. Solang e kein e bildlich e 
Darstellung de r i m Herrenhäuse r Heckentheate r verwendete n „  Schirme" 
gefunden wird , müsse n wir , u m un s ein e Vorstellun g vo n ihre r vermutliche n 
Funktion un d ihre m Aussehe n z u verschaffen , de n Bedeutunge n nachgehen , 
die di e Wort e „Schirm " beziehungsweis e „Marquise " un d „Rouleaux " hatten , 
als si e au f di e fragliche n Herrenhäuse r Mobilie n angewende t wurden . Bi s 
in da s früh e 19 . Jahrhundert hinei n wurd e da s Wor t „Schirm " ohn e jede n 
weiteren Zusat z nich t al s Bezeichnun g fü r de n Regen - ode r Sonnenschir m 
benutzt, wi e wi r e s heut e tun . Vielmeh r wurde n dami t verschieden e ander e 
Geräte un d Vorrichtunge n benannt 1 6 9 . Di e ältest e Bedeutun g de s Worte s 
ist ein e kriegstechnische . E s stan d fü r alles , wa s geeigne t war , de n Gegner , 
seine Waffe n un d Geschoss e abzuwehren . Unte r „Schirm " verstan d ma n 
späterhin im  hauswesen  und  bei  gewerken  schätzende  oder  abhaltende  dinge 
mancher art-,  Schirm,  eine  zwischen  rahmen  auf  iüszen  ausgespannte 
leinwand, die  vor  etwas  gestellt  wird,  um  dies  dem  anblick  zu  verbergen, 
auch spanische  wand  1 7 ° . Ebe n dies e Begriffserläuterun g gebe n auc h 
Lexika au s de m 18 . Jahrhundert -  au s de r Zei t also , d a i n de n hannoversche n 
Akten vo n „Schirmen " di e Red e w a r 1 7 1 . I m a l l g e m e i n e n S p r a c h -
g e b r a u c h stan d da s Wor t „Schirm " damal s fü r ein e S p a n i s c h e 
W a n d ode r eine n F e n s t e r s c h i r m . Malorti e verwende t de n Begrif f 
an andere r Stelle , nämlic h i n seine m Berich t übe r de n „Ba i pare" , de r a m 
1 1 . Augus t 174 0 i m Herrenhäuse r Galeriegebäud e stattfand , gan z i m Sinn e 
von „Spanisch e Wand" , wen n e r schreibt : Vor  die  nach  dem  linken  Pavillon 
gehende Thür  ward  der  durch  einen  Schirm  geschützte  Fauteuil  für  den 
König gestellt..  . 1 7 2 A n andere r Stell e nenn t Malorti e eine n Jagdschirm , au s 
dem herau s vo n Köni g Geor g I L i n de r Göhrd e Wil d erleg t wurde , kur z 
„Schirm" i 7 S . I m 18 . Jahrhundert ware n als o ander e Vorstellunge n vo n eine m 

i * 8 Ebd . Si e meint , e s se i unwahrscheinlich , da ß di e „Rouleaux " eine n Blendschut z 
hätten gebe n sollen , wi e Meye r di e Bemerkun g Malortie s ausleg t (vgl . R . M e y e r , 
wie Anm . 3, 148f.) . 
Vgl. J a k o b un d W i l h e l m G r i m m , Deutsche s Wörterbuch , Ban d 9 , Leipzi g 
1894, 210 . 

170 Ebd . (Sperrun g i m Original). 
1 7 1 Z  e  d 1 e r  ,  Ban d 34, 1742 , 1613ff . Vgl . auc h Grimm, 1894 , 218 . 
1 7 2 M a l o r t i e , wi e Anm . 147 , Hef t 2 , 1860 , 3 1 f . Malorti e mein t hie r nich t etw a 

einen Thronhimmel . Ei n solche s Hoheitszeiche n nenn t e r (ebd. , 41 , 46 ) entwede r 
„Dais" ode r „Baldachin" . 

1 7 * Ebd. , 155 . Zu r Weiterentwicklun g de s „Fensterschirms" , di e auc h „Markisen " un d 
„Rouleaux" einschließ t -  Bezeichnunge n fü r di e Herrenhäuse r „Schirme" , di e 
Malortie 186 0 benutz t -  vgl . K r ü n i t z , Ban d 12 , 1786 , 604 ; ebd. , Ban d 15 , 1832 , 
678f.; Z e d i e r , Ban d 19 , 1739 , 1671 ; ebd. , Ban d 34 , 1742 , 1617 . -  Malorti e 
mag da s i n de n Akte n de s 18 . Jahrhunderts verwendet e Wor t „Schirm " de m 
Sprachgebrauch de s 19 . Jahrhunderts entsprechen d i m bereit s eingeengte n Sinn e 
als Bezeichnun g fü r „Sonnenschutz " verstande n un d a n sein e Stell e da s moderner e 
Wort fü r solche n Zwecke n entsprechend e Holz-Stoff-Konstruktionen , „Rouleaux" , 
gesetzt haben . 

17* 
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„Schirm" verbreitet , al s wi r si e heut e mi t diese m Wor t verbinden . Gemein -
sam is t alle n „Schirmen " i m damalige n Sinne , da ß si e ei n Gegenstan d waren , 
flach oder  hohl,  welcher  etwas  Unangenehmes  von  uns  abhält,  sich  zwischen 
uns und  einem  andern  Dinge  befindet,  dessen  Annäherung  oder  Einwirkung 
zu hindern 174. Nich t meh r un d nich t wenige r wei ß ma n bishe r mi t Gewißhei t 
über di e i m Herrenhäuser Theaterbosket t verwendete n „Schirme" . 

Für di e Annahm e R . E . Wallbrechts, be i de n vo n Malorti e erwähnte n 
Rouleaux von  grüner  Leinwand  beziehungsweis e be i de n 174 5 un d 175 5 
erwähnten Schirmen  ode r Marquisen  hab e e s sic h u m Sonnenschutzwänd e 
gehandelt, di e seitlic h vo n de n Zuschauer n aufgestell t worde n seien , sprich t 
die begriffsgeschichtlich e Feststellung : Was  man  in  den  meisten  Gegenden 
eine Spanische  Wand  nennt,  heißt  in  Niederdeutschland  nur  ein 
Schirm schlecht  hin 175. 

Da i n de n Tischlerverträge n au s de n vierzige r un d fünfzige r Jahre n de s 
18. Jahrhunderts vo n Schirmen  di e Red e ist , di e behuf  der  Comoedien  ge -
braucht würden , dräng t sic h noc h ein e weiter e Deutun g auf . Wi e a m Beispie l 
der bereit s zitierte n Beschreibun g de s Theaterboskett s i n de r Karlsau e z u 
Kassel vo n 176 7 ersichtlic h wird , wurde n auc h Kulisse n al s „Schirme " bezeich -
n e t 1 7 8 . Un d tatsächlic h ware n Theaterkulisse n un d „Spanisch e Wände " z u 
jener Zei t au f gleich e Ar t un d Weis e konstruiert 1 7 7 . U m s o wahrscheinliche r 
ist unsere s Erachtens , da ß di e „Schirme " i m Herrenhäuse r Heckentheate r al s 
ergänzende seitlich e Raumbegrenzunge n genutz t wurde n -  etw a i n de r 
Querwegzone, wen n dies e di e Funktio n de s „Theaterparketts " z u erfülle n 
hatte. 

Es schein t un s bezeichnen d z u sein , da ß di e Existen z de r „Schirme " (bisher ) 
nicht durc h Beschreibunge n vo n Besucher n de s Heckentheater s ode r au s Gar -
tenansichten beleg t ist , sonder n durc h hofintern e Dokument e (protokollarisch e 
Notizen, Einstellungsverträge , Haushaltsakten) . Den n wi e di e andere n z u 
Aufführungen ode r Feste n i n da s Theaterbosket t getragene n Mobilie n -
Stühle, Tische , Umkleidezel t fü r di e Komödiante n -  ware n si e dienend e 
Einrichtungen, di e nich t i n Konkurren z trate n z u de n charakteristische n raum -
bildenden un d schmückende n Bestandteile n de s Gartenkompartiments , -
Ganz abgesehe n davon , da ß si e nac h gelegentliche m Gebrauc h spurlo s vo n 
der „Szene " entfern t un d a n eine n Aufbewahrungs - ode r andere n Verwen -
dungsort außerhal b de s Theaterboskett s zurückgebrach t wurden , wi e au s 
den Verträgen de s Komödientischler s hervorgeht . 

Bei seine r Forschungsarbei t übe r Forme n un d szenisch e Nutzun g vo n 
„Gartentheatern" stie ß Rudol f Meye r au f keine n weitere n Fall , w o i n eine m 
H e c k e n t h e a t e r Vorkehrunge n gege n di e Naturgewalte n getroffe n wor -

1 7 4 K  r ü n i t z ,  Tei l 144 , 1826 , 615 . 
1 7 5 Ebd . (Hervorhebun g i m Original). 
1 7 * Vgl . R . M e y e r , wi e Anm . 3, 201 . 
1 7 7 Vgl . A l e w y n , wi e Anm . 2, 57 f. 
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den wäre n (wi e da s mi t de n „grüne n Rouleaux " i n Herrenhause n womöglic h 
geschah -  angenommen , Malortie s Behauptung , ma n hab e si e gege n Sonnen -
einwirkung aufgestellt , träf e zu) . 

In jene n „Gartentheatern " dagegen , di e zu m Ty p de r überdachten , Saal -
kulissentheatern nachgebildete n un d i m Garte n vo n Fal l z u Fal l errichtete n 
Spielstätten gehörte n -  i n de n „Interims-Gartentheatern " -  ware n Akteur e 
und Zuschaue r durc h Seitenwänd e un d Dachplane n mindesten s vo r Win d 
geschützt. Auc h Baldachin e hätte n gegebenenfall s vo r brennende n Sonnen -
strahlen schütze n können , wurde n abe r nich t deswegen , sonder n -  wi e scho n 
erwähnt -  al s Hoheitszeiche n eingesetzt , wen n e s daru m ging , de n Plat z 
der ranghöchsten , fürstliche n Teilnehme r i n eine r zahlreiche n Festgesellschaf t 
zu markieren . Ihr e „schirmende " un d dami t eine n Rau m i m Rau m erzeugend e 
Wirkung blie b au f eine n verschwinden d geringe n Tei l de r Spielstätt e be -
schränkt; niemal s übertrumpfte n si e raumbildend e Bauteil e ode r di e Theater -
dekoration, 

Da baulich e Problem e i m Baroc k große s Interess e fande n un d de r hoh e 
Stand de r Bühnentechni k jene r Zei t ebens o wi e gartenbaulich e Errungen -
schaften i n Beschreibunge n un d Darstellunge n überliefer t s ind 1 7 8 , dar f ange -
nommen werden , da ß wi r vo n Schutzvorrichtunge n wüßten , wen n si e benutz t 
worden wären . Beispielsweis e erörter t Leonhar d Christop h Stur m 171 8 di e 
verschiedenen technische n Möglichkeiten , i m Freilan d ausgepflanzt e abe r 
nicht frosthart e Gewächs e i n au f schlagbaren Gewächshäuser n z u überwin -
tern 1 7 9 . Salomo n Kleine r stellt e 173 7 i n seine r Kupferstichseri e mi t Pläne n 
und Ansichte n de s Wiene r Belveder e auc h di e „Toit s mouvants " de s dortige n 
„fliegenden" Orangeriegebäude s dar , un d zwa r sowoh l technisch e Einzel -
heiten al s auc h de n Proze ß de s Auf - beziehungsweis e Abbaue s de r Holz -
konstruktion un d ih r Aussehe n i m komplette n Zustand 1 8 0 . -  S o wi e di e 
Bühnenplanken un d da s Umkleidezelt , da s be i Aufführunge n i n de n Hecken -
kabinetts au f de m „Theatrum " z u Herrenhause n aufgeschlage n wurd e (w o 
es da s Aufführungserlebni s -  di e Raumwirkun g un d de n Gesamteindruc k 
des „grüne n Theaters " -  nich t beeinflusse n konnte) , wäre n woh l auc h ander e 
Erwerbungen fü r Theaterzweck e dokumentier t un d i m Verlau f de r einschlä -
gigen Forschungsarbeite n gefunde n worden . 

Wenn scho n -  bei m heutige n Stan d de r Forschun g -  davo n ausgegange n 
werden muß , da ß i n Hecke n theatern kein e transportable n Schutzbaute n ode r 
dachartige Konstruktione n eingesetz t worde n sind , di e da s vo n „grüne r 
Architektur" geprägt e Raumerlebni s beeinträchtig t hätten , s o is t noc h un -
wahrscheinlicher, da ß e s ortsfest e Vorrichtunge n gegebe n hat , u m dergleiche n 

1 7 8 Vgl . B a u r - H e i n h o l d , wi e Anm . 2, 12 0 ff.; vgl . auc h di e Quellenangabe n 
bei R . M e y e r , wi e Anm . 3, 27 5 ff . 

" « S t u r m , wi e Anm . 9, 67 . 
1 8 0 S a l o m o n K l e i n e r , Wunderwürdige s Kriegs - un d Siegeslager... , Hef t 8 , 

Augsburg 1737 , Tafel n 7 , 9 . 
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„bei Bedarf 1 1 einzusetzen . Solch e baulich e Vorkehrunge n wäre n mi t Sicherhei t 
in bau - un d gartenkunsttheoretische n Schriften , di e Heckentheate r zu m 
Gegenstand haben , erwähn t worden 1 S 1 . 

Alles sprich t dafür , da ß i m Bühnen - un d Zuschauerrau m barocke r Hecken -
theater nicht s unternomme n wurde , u m di e a n eine r Aufführun g teilnehmen -
den Akteur e und/ode r Zuschaue r vo r Witterungseinflüsse n z u schützen . 
Das Heckentheate r wa r j a auc h keinesweg s d  i e Spielstätt e de s Baroc k 
s c h l e c h t h i n . E s ga b danebe n Spielstätten , dere n Benutzun g un d atmo -
sphärischer Rei z vo m Wette r unabhängi g waren , s o wi e i n Herrenhause n da s 
Galeriegebäude un d di e Neu e Orangeri e mi t de n stet s einsatzbereite n In -
terimstheatern. Ma n benötigt e als o keine n Wetterschut z i n de n Heckenthea -
tern. A n ihne n schätzt e ma n gerade , da ß si e offe n ware n un d sucht e i n ihne n 
das Erlebni s eine s Theater s mit  dem  Reiz,  den  die  Natur  als  Szenerie  aus-
strahlt, nicht  als  unangemessene,  wilde  Landschaft,  sondern  durch  strenge 
Formung zur  Kunst  erhöht..  . 182 

Theater? Boskett? - Rangfolg e de r Zweckbestimmungen 

S t r u k t u r b e s t i m m e n d e Z w e c k e 

Das Theaterbosket t wa r s o gestaltet , da ß e s di e Raumfolg e de s Große n 
Gartens bereicherte , ei n Schau - un d Schmuckstüc k darstellte , Gelegenhei t 
zu zwanglose r Bewegun g i m Freie n un d da s Erlebni s künstlerisc h überhöhte r 
Natur bot . Wi e abe r verhiel t e s sic h mi t seine r Eignun g fü r Theaterauf -
führungen? 

Rudolf Meye r sprich t vo n eine r merkwürdig  unzweckmäßigen  Einstellung 
der (Herrenhäuser , d . V.) Heckenbühne  zu  den  Himmelsrichtungen,  weil  de r 
Blick vo m Amphitheate r zu r „Bühne " südwärt s gege n di e Sonn e gerichte t 
i s t 1 8 8 . Diese s Urtei l wir d vo n Rosenmari e Elisabet h Wallbrech t mi t de m Hin -
weis darau f widerlegt , da ß di e Vorstellunge n meist  gegen  sechs  Uhr  abends 
oder gar  erst  bei  Dämmerung  begonne n hätten , wen n di e Sonn e tie f un d 
weit i m Weste n gestande n h a b e 1 8 4 . Zieh t ma n zu m Vergleic h ander e al s 
„ein Bosket t unte r vielen " angelegt e Heckentheate r heran , s o zeig t sich , 
daß di e unterschiedlichste n Ausrichtunge n vorkommen 1 8 5 , worau s z u schließe n 

ist Vgl . R . M e y e r , wi e Anm . 3, 27 5 ff. (Verzeichni s de r ausgewertete n bau- , garten -
kunst- un d theatertheoretische n Schriften) . 

1 8 2 R o s e n m a r i e E l i s a b e t h W a l l b r e c h t , Barocktheate r i n Herrenhausen . 
In: Festliche s Herrenhausen , hrsg . vo n K u r t M o r a w i e t z , Hannove r 1977 , 
36-38. 

1 8 » R . M  e  y e  r ,  wi e Anm . 3, 148 . 
i « W a l l b r e c h t , wi e Anm . 19 , 81 f . 
1 8 f i Blickrichtun g vo m „Zuschauerraum * au f di e „Bühne" : i m Tuileriengarte n (Paris) : 

von S O nac h NW ; i n Salzdahlum : vo n S W nac h NO ; i n Erlangen : vo n W  nac h O j 
in Salzbur g Mirabell : vo n SS O nac h NNW ; i n Nymphenburg : vo n O  nac h W ; 
in Seehof: vo n S  nac h N; i n Eutin : vo n N  nac h S . 
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ist, da ß di e Frag e de r „Bühnenausleuchtung " beziehungsweis e möglich e 
Blendwirkungen be i de r Anlag e vo n Theaterboskett s kein e entscheidend e 
Rolle gespiel t z u habe n scheinen . Ein e Situatio n wi e i n Herrenhause n ha t 
gewisse kleinstklimatisoh e Vorzüge : Di e Terrasse n de s Amphitheater s dürf -
ten eine n geschützten , durc h di e direkt einstrahlend e Sonn e besonder s schnel l 
erwärmten Gartenrau m gebilde t haben , wa s i m kühle n Klim a Norddeutsch -
lands besonder s willkomme n sei n mußte ; ei n Raum , de r „vorgewärmt " 
sicher auc h fü r abendlich e Veranstaltunge n günstig e Bedingunge n bot . Letzt -
lich ausschlaggeben d fü r di e Ausrichtun g eine s Theaterboskett s schein t abe r 
nicht di e Lage z u den Himmelsrichtungen, sonder n di e gewünschte Beziehun g 
zur Großstruktur de s Gartens, dem es sich einfügen sollte , gewesen z u sein. 

Ein kleinere s aufführungstechnische s Erschwerni s stellt e di e Beschaffenhei t 
der Bühnenoberfläch e dar . Si e bestan d i m Herrenhäuse r „Theater"-Bosket t 
aus gestampfter  Erde  un d wurde be i Aufführungen  und  Festen...  mit  Holz-
bohlen bedeckt 18Ä. 

Wenn e s im „Theatrum" -  de m „Garten i m Garten" -  au s Hecken gebildet e 
Kabinetts („Sommerhäuser" ) g a b 1 8 7 , s o wa r die s nich t zuers t ode r ga r aus -
schließlich al s praktische s Zugeständnis , al s ein e speziell e Ausrüstun g fü r 
Theateraufführungen, sonder n al s Wiedergabe de r Boskettzone eine s barocke n 
Gartens „e n miniature " z u verstehen . Zwa r wurde n dies e abgeschlossene n 
Heckenzimmer wohl  für  Umkleidezwecke  und  für  die  unsichtbare  Aufstellung 
von Musikkapellen  vorgesehen 198. Solch e Nutzun g kan n abe r nich t al s der 
eigentliche, sonder n imme r nu r al s ei n zeitweilige r Zwec k de r Kabinett s 
angesehen worde n sein . Den n al s Umkleidegelegenhei t errichtet e ma n j a 
nicht etw a fest e Einbauten 1 8 9 , sonder n ma n schlug , wi e scho n erwähnt , ei n 
hinter de n Hecken verborgene s Zel t auf 1 9 0 . 

Nicht allei n „Königsbusch " un d „Amphitheater " wurde n s o gestaltet , da ß 
sie sic h ers t i m Verlauf de s Hindurchgehens erschlossen ; auc h da s „Theater" -
Boskett (i m engeren Sinne , als o de r Bühnenbereich ) wa r ein räumliche s Er -

i»« W a 11 b r e c h t, wi e Anm. 19 , 83 . 
1 8 7 v o n A l v e n s l e b e n un d R e u t h e r , wi e Anm . 1, 60 , zit. den Abbe Tolan d 

(1702): In  Herrenhausen  ist  ein  schönes  theatrum.  Die  oerter,  wo  die  acteurs 
sich aus  und ankleiden bestehen  an  jeder Seite  aus  so viel  Sommerhäusern;  alles 
ist mit  schönen statuen  besetzt,  davon  die  meisten  verguldet  sind,  just  dahinter 
ist eine  vortreffliche  schöne  Wasserkunst  zu  sehen.  Vgl . auc h W a l l b r e c h t , 
wie Anm . 19, 85 , wonac h e s be i Tolan d (1702 ) heißt : ei n vollkommen  schönes 
theatrum, welches  aus  grünen  bäncken  und  sitzen  vortrefflich  schön  gemachet 
ist... 

I M R . M e y e r , wi e Anm . 3, 136 ; vgl. auc h R e u t h e r , wi e Anm. 1, 200 ; W a l l -
b r e c h t , wi e Anm. 182, 36 . 

1 8 « Wi e dies 1959/6 0 schließlic h geschehe n sollte . 
»•o Vgl . W a l l b r e c h t , wi e Anm. 19, 85, wo die Sommerhäuser  al s das Umkleide -

zelt interpretier t werden , währen d dami t gewi ß di e Heckenkabinetts, di e „Zimmer " 
im Freien, gemein t gewese n sei n dürften . 
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lebnisangebot un d kei n bloße s au f de n Blic k vo m Amphitheate r hi n konzi -
piertes Bild . 

Es fäll t auf , da ß di e kulissenartige n Hecke n un d di e Figure n i m „Bühnen -
raum" au f ganze r „Bühnentiefe " gleic h hoc h sin d un d zwische n ihne n gleich e 
Abstände liegen , wohingege n be i de r typische n barocke n Kulissenbühn e all e 
Mittel eingesetz t wurden , u m di e perspektivisch e Wirkun g durc h gestaffelt e 
Höhe un d Entfernun g illusionistisc h z u steiger n -  mi t de r Folge , da ß de r 
rückwärtige Bühnenrau m ein e Zwergenwelt 191 darstellte , ein e Schauraum -
zone zwische n de m gemalte n Prospek t un d de m ohn e Illusionsverlus t be -
spielbaren wei l maßstabsgerechte n vordere n Bühnenraum . Nich t s o i m Thea -
terboskett. Ma n konnt e e s i n ganze r Läng e durchschreiten , ohn e da ß dabe i 
Unstimmigkeiten i n de n Größenverhältnisse n aufgetrete n wäre n -  wede r 
für di e i m „Theater " Befindliche n noc h fü r de n vo m „Amphitheater " au s 
Zusehenden. Da s „Theater"-Bosket t bo t -  wi e jede r architektonisch e Garte n -
eine natürliche,  sich  von  selbst  ergebende  Perspektive 192. Hinzukommt , da ß 
die beide n Blick - un d Bewegungsrichtunge n -  vo m Amphitheate r übe r di e 
Bühne nac h Süde n einerseits , vo n de r Fontän e a m Bühnenend e übe r da s 
Amphitheater i n nördliche r Richtun g au f da s Galeriegebäud e hi n anderer -
seits -  nac h Schmuc k un d Bedeutun g gleichrangi g angeleg t waren . I n de n 
Heckennischen de r AJiee s beyderseits  neben  dem  Theatro  fie l reiche r Figuren -
schmuck in s Auge , s o da ß de r Besucher , besonder s wen n e r au s de m Königs -
busch kam , förmlic h au f di e Bühn e gelock t wurde . Zu m Aufführungserlebni s 
dagegen vermochte n dies e zierende n Boskettelement e nicht s beizutragen , 
weil si e sic h nich t i m Blickfel d de s „Zuschauerraumes " befanden . Auc h di e 
formale Vielfal t de s Amphitheater s (späte r noc h gesteiger t durc h de n Aus -
blick au f de n puttengekrönte n Mittelrisali t de s Galeriegebäudes ) wollt e 
gewürdigt sei n un d leert e e s nahe , di e Positio n eine s „Zuschauers " z u ver -
lassen, u m sic h vo n de r Bühn e au s eine n Gesamteindruc k z u verschaffen . 
Dabei wurde , we r de n Galerieprospek t betrachtete , gewoll t ode r ungewoll t 
für di e i m Amphitheater Verbliebene n zu m „Akteur" . 

Auffällig ist , wi e i m Herrenhäuse r Heckentheate r „Bühne " un d „Zuschauer -
raum" meh r „einande r gegenübergestellt " al s „miteinande r verbunden " sind . 
Wo ei n Bindeglie d zwische n de n beide n Hauptbestandteile n de s Theater s z u 
erwarten wäre , befinde t sic h in  Herrenhausen  ein  leerer,  ungestalteter  Zwi-
schenraum... eben  ein  zufällig  durchlaufenden  Gartenweg 199. Wa s au s de r 
Sicht de s Theaterhistoriker s „zufällig " erscheine n mag , is t gartenhistorisc h 

*w A l e w y n , wi e Anm . 2, 6 0 ff. Vgl . auc h S t a d l e r , wi e Anm . 78, 216 ; B i a c h -
S c h i f f m a n n , wi e Anm . 73, 15 . Auc h i n de r Gartenkuns t bedient e ma n sic h 
gelegentlich solche r illusionistische r Kunstgriff e (vgl . G ü n t h e r S c h ö n e , 
Die Entwicklun g de r Perspektivbühn e vo n Serli o bi s Galli-Bibiena , Leipzi g 1933 , 
52ff.), nich t abe r bei de r Gestaltun g vo n Heckentheatern . 

1 W R . M e y e r , wi e Anm. 3, 142 . 
IM Ebd. , 141 ; vgl . auc h ebd. 137 . 
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allerdings al s konsequent e Anwendun g un d Durchsetzun g de s Wegeraster -
prinzips i m Große n Garte n z u erklären . Den n hie r „flutete " de r wichtige , da s 
Parterre i n Ost-West-Richtun g zentra l durchschneidend e Querwe g zwische n 
den Theaterboskett s hindurch , s o wi e e r westlic h vo m Parterr e di e Labyrinth -
bosketts voneinande r trennte . U m ein e zweckmäßig e Aufführungsstätt e anzu -
legen, wär e e s notwendi g gewesen , Bühn e un d Zuschauerrau m miteinande r z u 
verknüpfen. Stat t desse n hielte n di e Schöpfe r de s Heckentheater s a n de m 
Prinzip fest , Sichtschneise n que r zu r Symmetrieachs e de s Große n Garten s -
von eine r seitliche n Grenzalle e un d Graf t zu r ander n -  offenzuhalten . I n 
der „Sall e d e l a Comedie " i m Parise r Tuileriengarte n dagege n la g zwische n 
„Theätre" un d „Amphitheätre " ei n arenaförmiges , seitlic h bi s au f schmal e 
Durchlässe geschlossene s „Parterre" , Ei n Unterschied , de r darau f zurückzu -
führen ist , da ß da s Heckentheate r i m Tuileriengarte n ein e einzig e Boskett -
fläche einnahm , währen d i n Herrenhause n zwe i einande r a m Querwe g gegen -
überliegende Boskett s al s „Theater " beziehungsweis e „Amphitheater/Königs -
busch" gestalte t w a r e n 1 9 4 . Wa s i n spätere r Zei t al s Mange l de s Herrenhäuse r 
Heckentheaters angesehe n un d durc h zusätzlich e Pflanzunge n bedauerlicher -
weise verunklar t w u r d e 1 9 5 , wa r i n Wirklichkei t ei n Charakteristikum , da s 
dem Gartenbesuche r besonder s deutlic h vo r Auge n führte , mi t welche r 
Strenge hie r da s Prinzi p de s Wegerasters herrschte . 

Aus alle n beschriebene n Besonderheite n läß t sic h unsere s Erachten s au f 
eine Rangfolg e de r Zweckbestimmunge n de s Herrenhäuse r Heckentheater s 
schließen. E s wa r offenba r wenige r de n Anforderunge n a n ein e regelrecht e 
Aufführungsstätte entsprechen d konzipiert , al s da ß e s ei n gan z besondere s 
Gartenraumerlebnis biete n sollte . Daz u gehöre n Blickbeziehungen , di e übe r 
die „Binnenwände " de s reic h dekorierte n Boskett s hinausgingen , un d di e 
Spannung, di e entstehe n mußte , wen n zwe i gegeneinande r geöffnet e un d 
normalerweise miteinande r verbunden e Räum e -  „Theater " un d „Amphi -
theater" -  s o angeordne t wurden , da ß zwische n ihne n ein e übergeordnet e 
Gartenraumflucht verlief . 

An ihre r Eigenschaf t al s Boskett s stellte n „Königsbusch" , „Amphitheater " 
und „Theater " di e kunstvollst e au s Heckenwände n gebildet e Raumfolg e i m 
Großen Garte n z u Hannover-Herrenhause n dar . Si e ware n nebe n de r Große n 
Fontäne sein e meis t bewunderte n Elemente . Deshal b mochte n si e -  gemesse n 
am hohe n technische n Standar d de s barocke n Saalkulissentheater s un d de r 

i® 4 De r Versuc h R . Meyers , diese n Unterschie d au s meh r ode r wenige r enge r 
Bindung a n antik e Vorbilde i z u erklären , verma g nich t z u überzeuge n (R . M e y e r , 
wie Anm . 3, 26 , 14 1 f.). 

195 H . W e r n i c k e , Di e Wiederherstellun g de r Herrenhäuse r Gärten . In : Haupt -
stadt Hannove r (Hrsg.) : Di e Herrenhäuse r Gärten , Hannove r (1937) , 60 ; W . S i e -
p e n , Di e Wiederherstellun g de s Große n Garten s z u Herrenhausen . In : Garten -
kunst 50 , 1937 , 204 . 
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entsprechenden i n Gärte n auf - un d abbaubare n Konstruktione n -  al s Spiel -
stätte fü r szenisch e Darbietunge n ruhi g vo n mindere r Qualitä t s e i n 1 M . 

Z e i t g e n ö s s i s c h e B e s c h r e i b u n g u n d W e r t u n g 

Immer wiede r is t i n zeitgenössische n Beschreibunge n vo n de r Schönhei t 
des Herrenhäuse r Heckentheater s di e Rede ; gelegentlic h wir d erwähnt , wi e 
Einzelheiten seine r Ausstattun g be i Aufführunge n z u gebrauche n sind . Ube r 
seine technisch e Bewährun g al s Spielstätt e wir d jedoc h nich t berichtet . Wen n 
es i n Beschreibunge n barocke r Heckentheate r heißt , si e seie n fü r Aufführun -
gen benutz t worden , s o is t da s keinesweg s i n jede m Fal l ein e verläßlich e Aus -
kunft. Beispielsweis e schreib t ei n Engländer , de r i m Jahr e 168 7 de n Tuilerien -
garten besuch t hatte , i m dortige n Theaterbosket t hätte n vormal s szenisch e 
Darbietungen stattgefunden , un d L e Roug e (1760 ) behaupte t da s gleiche . Dabe i 
ist kein e einzig e Aufführun g i n diese m Theaterbosket t überliefert , un d 
Rudolf Meye r komm t z u de m Schluß , e s handl e sic h u m ein e naheliegende 
Redefloskel, dere r sic h beide Autore n ungeprüf t bedien t hätten 1 9 7 . 

Was ein e Einrichtun g i m Zeitalte r de s Baroc k zu r gute n Aufführungsstätt e 
machen konnte , erfahre n wi r au s Leonhar d Christop h Sturm s Beschreibun g 
der „Sall e de s Machines " i m Tuilerienpalas t z u Pari s (1719) : Man  kan  die 
Disposition nicht  besser  wünschen  I  indem  ein  jeder  Zuschauer  alles  bequem 
und wohl  hören  I  sehen  und  verstehen  kan  I  doch  ist  da  die  Parterre  weit 
bequemer als  die  Logen...  Der  Platz  vor  das  eigentliche  Theatrum  ist  sehr 
groß. 64.  Fuß breit  I  und  noch  einmal  so  lang  I  und  ist  die  Bewegung  der 
Machinen sonderlich  schön  mit  Gegen-Gewichten  eingerichtet..,  Die  Aus-
zierung ist  daran  nicht  gespahret  I  alles  nach  Marmor  ausgemahlet  I  und 
die Capital-  und  Schafft-Gesimse  an  den  Säulen  zwischen  den  Logen  sind 
verguldet I  so  wohl  als  die  gantze  Decke  I  welche  vortrefflich  bossiret  I  und 
mit Gemählden  gezieret  ist...  Woru m e s demgegenübe r bei m Hecken -
theater geht , wir d deutlich , wen n derselb e Auto r i m weitere n Verlau f seine s 
Reiseberichtes da s Theaterbosket t al s eine n vo n viele n zu m Durchwandel n 
reizenden Gartenräume n aufzählt . Der  Garten  aux  Thuilleries  ist  gewiß 
ein Meister-Stück  von  einem  Lust-Garten  zu  angenehmen  Promenaden  I  und 
das Muster  der  meisten  Französischen  neuen  Gärten.  Der  Angeber  le  Nötre 
wohnet in  diesem  Garten  I  und  war  zu  meiner  Zeit 198 schon  sehr  alt  I  daß 
ich nicht  glaube  I  daß  er  noch  am  Leben  sey.  Seine  drey  vornehmste  Kunst-
Griffe sind  I  daß  er  umb  den  Garten  angenehme  Terrassen  machet...  und 

w ß o e c k , wi e Anm . 25 , 56 : Das  als  Theater  eingerichtete  Boskett  mit  seinen 
lebenden Kulissen  aus  jungen  Hainbuchen...  gewährte  -  mit  einem  Innenraum 
verglichen -  so  viel  größere  Freiheit  und  Leichtigkeit  der  Phantasie,  daß  man 
gerne alle  szenischen  und  akustischen  Mängel  in  Kauf  nahm. 

1 9 7 R . M e y e r , wi e Anm. 3, 52. 
1 W Stur m war 169 9 in Paris gewesen . 
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daß er  vor  den  grossen  vordersten  ireyen  und  mit  Parterren  gezierten  Platz 
eine Boscage  leget  I  durch  deren  schattige  Alleen  man  zu  hinterst  wiederumb 
in einen  hellen  Platz  aussihet  I  und  endlich  I  daß  er  die  Quartier  der  Boscagen 
durch geschnittene  Hecken  und  Lattenwerck  in  allerley  anmuthige  Spatzier 
Plätze I  welche  Schau-Plätze  I  Säle  I  Irr-Garten  I  und  so  weiter  praesentiret  I 
abtheilet I  von  welchem  allen  man  gute  Muster  in  diesem  Garten  und  in  dem 
zu Versailles  findet 199. 

Die ältest e Beschreibun g de s Herrenhäuse r Heckentheater s stamm t vo n 
Wilhelm Erns t Tentze l (1659-1707) . I n seine n „Monatliche n Unterredunge n 
von allerhan d Büchern " notiert e de r vielgereist e Gelehrt e fü r Oktobe r 1692 : 
Das Lust-Hauß  zu  Herrenhausen  pranget  insonderheit  aber  mit  einem  aus 
lauter gesträuch  angelegten  Theatro,  und  gegen  über  stehendem  Amphithea-
ter, darauf  viel  gantz  übergüldete  Statuen  stehen  und  einen  trefflichen 
Glanz von  sich  geben 200. Be i Zacharia s Konra d vo n Uffenbac h (1683-1734 ) 
findet da s Herrenhäuse r Theaterbosket t Erwähnun g al s Theatrum  und  Am-
phitheatrum aus  Sträuchern  ( 1 7 1 0 ) 2 0 1 . E s fäll t auf , da ß Tentze l un d Uffen -
bach vo n „Amphitheater " un d „Theater " i m einzelne n sprechen , di e si e 
als einande r gegenüberstehen d erlebe n un d nich t al s ein e einheitlich e Insti -
tution Theater 2 0 2 . 171 6 besucht e Leonhar d Christop h Stur m (1669-1719 ) di e 
Sommerresidenz Herrenhausen . E r notiert , ih m hab e i m Große n Garte n 
ein Theatrum  mit  vergüldeten  Statuen  sehr  wohl  gefallen.  Bemerkenswer t 
daran, s o mein t R . Meye r (1934) , sei , daß  Sturm  von  allem  Schmuck  und 
allen Einzelheiten  des  Gartens  allein  die  große  Fontaine,  bei  welcher  er 
den Wassermangel  beanstandet,  und  das  Theater  erwähnt.  Von  all  der  übrigen 
mannigfachen Ausgestaltung  nimmt  er  garkeine  Notiz.  Also  fiel  auch  diesem 
weitgereisten Manne  das  Heckentheater  als  eine  Rarität  ins  Auge 20*. De r 
jüngere Brude r de s Zacharia s Konra d vo n Uffenbach , Johan n Friedric h (Ar -
mand) vo n Uffenbac h (1687-1769) , ga b i m Jahr e 172 8 ein e Beschreibung , di e 
erkennen läßt , da ß e r da s Heckentheate r al s Bestandtei l de r Boskettfolg e 

« » L e o n h a r d C h r i s t o p h S t u r m , Architectonisch e Reise-Anmerckungen , 
Augsburg 1719 , 5 3 f . 

2<x> Zit. nac h R . M e y e r , wi e Anm . 3, 13 3 f . 
2oi Ebd. , 134 . 

Eine gewiss e Sonderstellun g de s Heckentheater s i m Rahme n de s gesamte n 
Gartenkunstwerks kling t an , wen n es , wi e Wallbrech t nachweist , i n de r Be -
stallungsakte de s Gartenmeister s vo n 169 0 heißt : Auf  das  Theatrum  in  den 
(sie) Garten  soll  der  Gärtner  mit  achthaben,  daß  dasselbe  bei  beschehener  Be-
pilanzung mit  Hecken,  Bäumen  und  Gängen  reinlich  in  gutem  Stande  erhalten 
werde, auch  die  sich  eräugende  Mängel  gebührend  anzeigen  (zit . nac h W a l l -
b r e c h t , wi e Anm . 19 , 8 0 -  Hervorhebun g i m Original) . De r Hinwei s au f da s 
Theater ma g darau s z u erkläre n sein , da ß di e gerad e i m Entstehe n begriffen e 
Anlage de n fürstliche n Bauherre n besonder s a m Herze n lag , vielleich t wa r e s 
aber auc h üblich , i n di e Arbeitsverträg e de r Gärtne r ei n Verzeichni s de r verschie -
denen Bestandteil e de r Gärten , fü r di e si e z u sorge n hatten , aufzunehme n (vgl . 
R. M e y e r , 1934 , 38f.) . 

2 0 8 R . M e y e r , wi e Anm . 3, 13 4 (Zita t au s S t u r m , wi e Anm . 199) . 
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verstand un d erlebte . Uffenbac h hatt e -  i m Verlau f seine r „Spazierfahr t 
durch di e Hessisch e i n di e Braunschweig-Lüneburgische n Lande " nac h Han -
nover gekomme n -  zunächs t di e Wasserkuns t besichtig t un d wa r dan n i n 
den Große n Garte n gefahren . Nac h de m Gesamteindruc k schie n ih m di e 
Anlage nich t sonderlic h interessant , wei l Somme r wi e Winte r Gehölz e un d 
Rasenflächen da s Bil d beherrschten . E r vermißt e pflanzlich e Vielfalt , vo r 
allem Blumen , Es  ist  jedoch  überaus  angenehm,  alhier  in  den  vielen  Ver-
änderungen der  Buscagen  zu  spazieren,  und  kan  man  beynahe  eine  Reiße 
(sie) ablegen,  wenn  man  sie  alle  durchwandern  wollte.  Unter  andern  sähe 
ein schön  angelegtes  und  mit  vergüldeten  Statuen  besetztes  Theatrum  von 
ziemlicher Größe,  so  sich  denen  Augen  als  ein  recht  schöner  Schauplatz 
darstellete20*. 

Auch de m Verfasse r eine r Beschreibun g de s Heckentheater s z u Nymphen -
burg scheine n di e natürliche n Element e de r Anlag e a m bemerkenswerteste n 
gewesen z u sein : On  y  voit  surtout  un  beau  thiätre,  avec  plusieurs  jets  d'eau 
et plusieurs  nappes,  on  y  reprisente  quelque  iois  la  comödie,  TOrchestre 
est de  gazon,  le  parterre  est  grand,  l'amphithiätre  est  spacieux,  le  tout 
entourö de  charmilles  et  couronne*  de  fort  beaux  arbres* 05. 

B i l d l i c h e D o k u m e n t e d e r N u t z u n g v o n 

T h e a t e r b o s k e t t s 

Gartendarstellungen au s de m Zeitalte r de s Baroc k zeige n di e verschiedene n 
Partien eine r Anlag e meisten s „i n Funktion " -  vo n Benutzer n belebt . Wa s 
Bosketts i m allgemeine n un d Theaterboskett s i m besondere n anbelangt , s o 
wird meisten s dargestellt , wi e Mitgliede r de r höfische n Gesellschaf t hindurch -
flanieren, sic h Bewegun g verschaffe n ode r auc h zwanglo s sic h niederlasse n 
(Abb. 24, 25). (Außerde m sin d of t Gärtne r be i de r Arbei t z u sehen. ) Ma n 
wies einande r au f di e Schönheite n un d zierende n Ausstattungselement e de s 
Gartens hi n un d fan d i n ihne n offensichtlic h Gesprächsstoff . Di e Angehörige n 
eines Hofstaat s ode r Besuche r „trate n voreinande r auf" , erwiese n einande r 
Reverenz -  i n de n Theaterboskett s nich t mehr al s i n andere n Gartenräumen 2 0 8 . 
Demgegenüber wurde n Saaltheate r de s Baroc k (wen n nicht , u m Einzelheite n 
des Entwurf s sichtba r z u lassen , menschenleer ) meisten s volle r Zuschaue r 
und mitten i n eine r Aufführung abgebildet 2 0 7 . 

Frühe Darstellunge n de s Herrenhäuse r Heckentheater s zeige n sowoh l 
„Amphitheater" al s auc h „Königsbusch" , „Theater" , di e Allees  beyderseits  ne-
ben dem  Theatro.. . (di e Heckengänge , i n welch e di e Freitreppe n recht s un d 

2 0 4 U f f e n b a c h , wi e Anm . 5, 43 . 
so» P i e r re d e B r e t a g n e , wi e Anm . 67, zit . nac h R . M e y e r , wi e Anm . 3, 187 . 
2 W Vgl . di e Abbildungen; vgl . auc h R . M e y e r , wi e Anm . 3, Abb. 39, 58-61 , 6 6 a, 70. 
207 Vgl . B a u r - H e i n h o l d , wi e Anm . 2, Abb . 232, 239 , 30 7 (leer e Saaltheater) , 

Abb. 25 , 220 , 223-225 , 233-235 , 238 , 240 , 242, 261 , 28 5 (Saaltheate r „i n Funktion") . 
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links vo n de r Stirnmaue r de s „Theatri " führten ) un d di e „Kaskad e hinte r 
dem Theater " vo n Promenierende n belebt 2 0 8 . I n eine m sons t völli g ebene n 
Gelände, wi e e s de r Groß e Garte n war , mußt e e s besondere s Vergnüge n 
bereiten, i n de n Heckentheater-Boskett s übe r Treppe n un d Terrasse n schrei -
ten und sich darauf niederlasse n z u können 2 0 9 . 

Unter de n vo n un s gesichtete n Darstellunge n barocke r Heckentheate r 
stellen zwe i hinsichtlic h de r demonstrierte n Nutzungsfor m Ausnahme n dar . 
Zum eine n is t e s de r u m 171 0 vo n J . J. Müller gestochen e „Prospec t de s vo n 
lebendigen Hecke n un d Bäume n wachsende n Theatr i i n Salzthalen" 2 1 0 , zu m 
andern ei n Kupferstic h au s Mathia s Diese l „Erlustierend e Augenweide " (u m 
1720) 2 1 1 , de r da s „Theatru m de s Hochfürstliche n Lustgarten s Mirabell " zeig t 
(Abb. 26). I n beide n Fälle n is t ein e Aufführungssituatio n dargestellt ; dabe i 
ist de r Zuschauerrau m nich t einbezogen . Di e Ansich t de s Salzdahlume r 
Heckentheaters dürft e al s idealisierend e Darstellun g anzusehe n sein , den n 
die i m Hintergrun d gezeigt e Fassad e kan n nac h ihre r Lag e i n de r Bild -
beziehungsweise Gartenraumeben e wede r ei n gemalte r Bühnenprospek t sein , 
noch stan d a n diese r Stell e i n Salzdahlu m ei n Gebäude . Auc h da ß Mathia s 
Diesel ein e regelrecht e Theaterszen e darstellt , schein t un s nich t al s Bele g 
dafür geeignet , da ß di e üblich e Nutzun g vo n Theaterboskett s i n szenische r 
Vorführungen bestande n hätte , den n Diesel s „Erlustierend e Augenweide " 
war nich t allei n ein e Dokumentatio n bestehende r Anlagen , sonder n auc h ein e 
bau- un d gartenkünstlerisch e Ideensammlung . Obendrei n gib t e s ein e vogel -
perspektivische Gesamtscha u de s Mirabellgarten s (Abb . 27) un d ein e Ansich t 
des dor t angelegte n Heckentheaters 2 1 2 , beid e u m 173 0 vo n Fran z Anto n 
Danreiter gezeichnet , w o Gartenbesuche r z u sehe n sind , di e i m Zuschauer -
raum un d au f de r Bühn e de s Heckentheater s zwanglo s herumwandeln . E s 
sei nochmal s betont , da ß selbs t i n de n Fällen , w o nich t di e normal e Nutzun g 
als Boskett , sonder n al s Aufführungsstätt e dargestell t ist , nicht s au f ein e 

208 Vgl . Abbildunge n 1 , 4r-8 . Aud i al s di e Kurfürste n vo n Hannove r al s König e i n 
England residierten , blie b da s Theaterbosket t al s Stätt e zwanglose r Bewegun g 
stets lebendig . S o stellt e J . F . Salzenber g di e »Klein e Kaskade " (gemein t is t di e 
Grottennische a m Südend e de s Theaterbosketts ) mi t Spaziergänger n da r (vgl . 
B e r n h a r d D ö r r i e s un d H e l m u t h P l a t h , Alt-Hannover , 3 . Aufl., Han -
nover 1967 , Abb . 37) . I n eine m Führe r durc h di e Herrenhäuse r Gärte n wir d de n 
Besuchern empfohlen , da s „Theatrum " a n de r „Kleine n Kaskade " z u betreten , 
über di e Bühn e z u gehe n un d das  Heckentheate r au f de m Querwe g i n Richtun g 
„Luststück" z u verlasse n ( H e r m a n n W e n d l a n d , Di e Königliche n Gärte n 
zu Herrenhausen be i Hannover , Hannove r 1852 , Plantafeln) . 

2 0 9 Unte r de r Kurfürsti n Sophi e hatt e da s Promeniere n al s körperliche s Trainin g 
eine nich t gerin g z u veranschlagend e Bedeutung , den n in  der  „freyen  irischen 
lufit praff  zu  spaziren"  war  allzeit  ihre  schönste  Erholung  ( S c h n a t h , wi e 
Anm. 5 , 26) . Wen n schlechte s Wette r herrschte , absolviert e Sophi e ih r Wege -
pensura i m Galeriegebäud e stat t i m Große n Garten . 

« ° Vgl . R . M e y e r , wi e Anm . 3 , Abb . 34; G  e  r k e n s , wi e Anm . 15 t Abb . 29 . 
2 1 1 R  a  v e  ,  wi e Anm . 90 , 16 1 f . 
8 1 2 R . M e y e r , wi e Anm . 3 , Abb . 58 . 



270 Dieter Hennebo - Erik a Schmidt 

besondere Zurüstun g de s Theaterboskett s hinweist , sonder n da s Bil d vo n den 
Heckenwänden beherrsch t un d von Figurenschmuc k ode r vo n Persone n beleb t 
wird. I n de r Ansich t eine s Heckentheaters , di e Hendri k d e Let h 172 9 ver -
öffentlichte, sin d beid e Nutzungsforme n vereint : Gartenbesucher , di e sic h 
zwanglos unterhalten , stehe n i n de r „  grünen Loge " au s Heckenwände n 
(Abb. 28). Kostümiert e agiere n symmetrisc h angeordne t au f de r figuren -
geschmückten Bühne , dere n Kulisse n -  i m holländischen Bildtex t al s „Scherme * 
bezeichnet -  au s Hecken und geschnittenen Bäume n bestehen . 

1719 wurd e da s speziel l fü r dies e Gelegenhei t umgestaltet e Hecken- , 
genauer gesag t Treillagentheate r i m Große n Garte n z u Dresden al s Stätt e de r 
Aufführung vo n „Le s Quatr e Saisons " gezeichnet . Da s Publiku m -  darunte r 
dicht vo r de r Bühn e un d durc h hoohlehnig e Stühl e au s de r Meng e heraus -
gehoben di e königlich e Famili e -  is t i n de n Blic k zu r Bühn e aufgenommen . 
Bei diese r Darstellun g gin g e s nich t darum , ei n „Theate r i n Funktion 1' z u 
zeigen, sonder n da s historisch e Ereigni s de r Hochzei t i n al l seine n Fest -
phasen bildlic h z u überliefern 2 1 3 . Da s gil t siche r auc h fü r ei n Gemäld e au s der 
Zeit u m 1740 , au f de m da s Herrenhäuse r Heckentheate r i n verfremdete r 
Form z u sehe n ist . Nämlic h s o wi e e s i m Jahr e 173 2 un d ei n zweite s Ma l 
1740 zu r Feie r de r Inthronisatio n Friedrich s II . vo n Preuße n illuminier t un d 
als Stätt e eine s Maskenball s benutz t wurde . A n de n Stufe n de s „Amphithea -
ters", a m Fu ß de s „Theaters" , a n de n Treppe n un d be i de r Fontän e a m süd -
lichen Aufgan g zu r Bühneneben e ware n Kette n vo n öllichter n un d Wachs -
lampen aufgereiht . De r Hofstaa t drängt e sic h kostümier t au f de m „Theatrum " 
oder ma n unterhielt sic h an Spieltischen sitzend 2 1 4 . 

Zweck un d Schönhei t vo n Interims-Gartentheater n erfüllte n sic h nu r fü r 
die Daue r eine r szenische n Darbietung , als o mußt e ma n sie , u m ih r Wese n 
zu charakterisieren , i m Verlau f eine r Aufführun g darstellen . Hinzukam , da ß 
mit ihre m Bil d di e Erinnerun g a n einmalig e Ereigniss e festgehalte n werde n 
sollte. E s mußt e deshal b identifizierba r sein , wa s aufgeführ t worde n -  un d 
wer au f dem Schauplatz anwesen d war. 

Heckentheater dagege n wurde n auc h dan n al s sehenswert , als o darstellens -
wert erachtet , wen n dor t kein e Aufführun g stattfand . Da s wir d be i de m 
Idealentwurf fü r Heckentheate r vo n Mathia s Diese l (u m 1720 ) besonder s 
augenfällig. Zwa r schrie b e r zu r Erläuterung : Hinter  Theil  deß  Theatri,  wo 
die Auditores  oder  Zuseher  sitzen  können  wann  eine  Action  gespihlet 
wird; abe r e r zeichnet e da s „Amphitheater " al s Treffpunk t umherwandelnde r 
Höflinge (Abb . 29). Un d gan z unmißverständlic h komm t di e Multifunktiona -
lität de s Theaterboskett s zu m Ausdruck 2 1 5 , wen n e r de n gegenübe r gedachte n 

2 « Vgl . ebd., 147f., Abb . 45; H  e m p e 1, wi e Anm. 83, 32ff . 
2 1 4 „Lichterfes t un d Maskerad e i m Parktheater" . Ölgemäld e vo n J . F. Lüders, u m 1740; 

vgl. R . M e y e r , wi e Anm. 3, 14 7 f. 
2iö Vgl . di e Beschreibun g de s Heckentheater s i m Kurgarte n z u Hofgeismar . E s wa r 

(nach de m Vorbil d de s Herrenhäuse r Theaterbosketts ) vo n de m Architekte n 
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Gartenprospekt (Abb . 30) kommentiert : Theatrum,  so  in  einen  König-  oder 
Fürsti. Lustgarten  mit  Spalieren  geziegelt M, und  nach  belieben  kan  gebraucht 
werden. 

Zur gartenkunstgeschichtliche n Bedeutun g de s Herrenhäuse r Theaterboskett s 

Als älteste s Heckentheate r Deutschland s nimm t de r 1689-169 2 angelegt e 
Boskettkomplex au s „Königsbusch 1', „Amphitheater " un d „Theater " ein e 
kunstgeschichtliche Schlüsselstellun g ein . 

Rudolf Meyer , de r de n Anlagety p au s theatergeschichtliche r Sich t betrachtet , 
zeigt sic h erstaun t darüber , da ß ausgerechne t i n Deutschland , wo  man  es 
klimatisch am  wenigsten  vermuten  sollte,  das  Heckentheater  seine  eigent-
liche Ausbildung,  eine  große  Verbreitung  und  seine  eigene  Entwicklung 
erfahren h a b e 2 1 7 . Au s gartenkunstgeschichtliche r Sich t verma g die s nich t 
zu überraschen . D a e s „ei n Bosket t unte r vielen " war , dabe i abe r ein e räum -
lich un d vo n ihre r Bildwirkun g he r besonder s reizvoll e un d vielseiti g benutz -
bare For m vo n Boskett , wa r e s naheliegend , da ß da s Heckentheate r sein e 
Blüte i n deutsche n Gärte n de s Baroc k erlebte . Fü r si e is t nämlic h ein e 
umfangreiche un d vielgestaltig e Boskettzon e geradez u typisch , un d i n Herren -
hausen is t si e deutlic h ausgeprägt . 

Nachdem i m Große n Garte n da s erst e Heckentheate r Deutschland s ver -
wirklicht war , fan d e s zu m eine n direkt e Nachahmung . Zu m ander n wurd e 
die gartenkünstlerisch e Ide e abe r auc h vielfac h abgewandel t (besonder s i n 
deutschen Gärte n de s Rokoko) . Wa s sein e Dimensione n anbelangt , s o wa r 
das Herrenhäuse r Heckentheate r nebe n de m 172 0 beseitigte n Theaterbosket t 
im Tuileriengarte n da s größt e Europas . Nu r wenig e Anlage n de s Typ s 
waren gleichermaße n kunstvol l aufgebau t un d s o reic h mi t de n Mittel n de r 
Gartenkunst, de r Bildhauere i un d mi t Wasserspiele n geschmück t wi e da s 
in Herrenhausen . Sein e künstlerisch e Qualitä t un d de r i n ih m verwirklicht e 
schöpferische Gedank e wurde n hoc h veranschlagt . Da s belege n nich t allei n 
die begeisterte n zeitgenössische n Beschreibungen . E s geh t auc h darau s hervor , 
daß ein e Darstellun g de s al s „Theater " bezeichnete n Bühnenraume s i n da s 
gartenkunsttheoretische Wer k „Jardin s Anglo-Chinois " vo n L e Roug e (u m 
1770) aufgenomme n wurde , z u eine r Zeit , al s ma n sic h vo n de r architektoni -
schen Gartenkunst bereit s weitgehen d abgewand t hatte . 

J.-L. Splittorf  entworfe n worde n (1767) , un d e r schrie b dazu : Dieses  Theätre  ist 
mehrenteils zum  Tantzen,  promenieren  und  bey  Festins  zum  Illuminieren,  auch 
zu öffentlichen  Spectaculus  und  Divertissements  der  Courgäste  angelegt... 
(zit. nac h I n g r i d W e i b e z a h n , De r Kurgarte n vo n Ba d Hofgeisma r i m 
Jahre 1772 . In : Da s Gartenam t 22 , 1973 , 524) . 

2i« Da s Ver b „ziegeln " wir d vo n Diese l i m Sinn e vo n „ziehen" , „formieren " au f 
Pflanzen ode r wi e hie r au f Latte n gitterwerk angewendet , 

8 1 7 R . M e y e r , wi e Anm . 3 ( 14 4 f. 
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Die meiste n Heckentheater , di e e s eins t i n europäische n Gärte n de s Baroc k 
gegeben hat , sin d entwede r völli g zerstör t ode r kaum  mehr  in  ihrer  Ursprüng-
lichkeit erhalten 218. U m s o größe r is t da s au f Herrenhause n gerichtet e kunst -
historische Interesse . Di e Anlag e blie b erhalten , beziehungsweis e wurd e 
wiederhergestellt, wei l si e eine m al s kulturhistorisc h wertvol l erachtete n 
Gesamtkunstwerk untrennba r angehört . De r Herrenhäuse r Garte n (ist)  unter 
allen architektonischen  Gartenanlagen  des  norddeutschen  Barock  die  einzige, 
die ihre  ursprüngliche  Gestalt  last  unverändert  bewahrt  hat 219. E r ha t u m s o 
höheren kunstgeschichtliche n Wert , al s di e zweite , i m gleiche n Zeitrau m wi e 
Herrenhausen entstandene , glanzvoll e weifisch e Residen z Salzdahlum , scho n 
18 13 restlo s zerstör t wurde . Abe r nich t nu r fü r di e Kenntni s de r norddeut -
schen Ausprägunge n barocke r Gartenkuns t is t di e Erhaltun g un d Wieder -
herstellung eine s Garten s wi e Herrenhause n geboten . I n Europ a -  vo n Italie n 
abgesehen -  sin d zwa r ein e stattlich e Anzah l vo n Landschaftsgärte n i n ihre n 
Grundzügen erhalte n un d erlebba r j di e Zah l de r i n ihre r ursprüngliche n 
Form erhaltene n Barockgärte n is t danebe n jedoc h verschwinden d gering . 
Zeitgeschmack, veränderte  Nutzung  und  mangelnde  finanzielle  Mittel  infolge 
gewandelter politischer  und  gesellschaftlicher  Verhältnisse  haben  zur  Dezi-
mierung beigetragen.  Un d di e wenige n erhaltene n barocke n Gärte n mußte n 
obendrein, währen d ma n di e Baute n jene r Zei t behutsa m i n alte r For m 
bewahrte, mehr  oder  minder  umfangreiche  Veränderungen  und  Vereinfachun-
gen über  sich  ergehen  lassen 220. 

Um s o verdienstvolle r is t es , da ß sic h di e fü r de n Große n Garte n z u Herren -
hausen Verantwortliche n jederzei t zu m oberste n Zie l gesetz t hatten , de n 
Garten i n de r For m seine r Blütezei t z u erhalte n un d wiederherzustellen . 
Kleinere Abweichunge n vo m ursprüngliche n Zustan d sin d jedoc h festzu -
stellen. Be i Erhaltungsmaßnahme n ware n währen d de r vierzige r Jahr e de s 
19. Jahrhunderts -  obwoh l ma n sic h prinzipiel l a m Zustan d de s Garten s 
um 171 4 orientiert e -  au s unterhaltungstechnische n (als o finanziellen ) Grün -
den einig e Vereinfachunge n vorgenomme n worden . Unte r ander m hatt e 
man di e Heckenkabinett s au f de m „Theater " wiederhergestellt , allerding s au f 
vereinfachtem Grundriß . Währen d da s Inner e de r meiste n andere n Boskett s 
damals i n Nutzfläch e umgewandel t wurde , blie b di e raffiniert e inner e 
Heckengliederung de s Königsbusche s erhalten . 

Als de r Groß e Garte n 1936 , teilweis e verfalle n un d vo n ungebändigte m 
Pflanzenwuchs entstellt , i n de n Besit z de r Stad t Hannove r überging , machte n 
es sic h di e Verantwortliche n z u eine m Hauptanliegen , da s Heckentheate r u m 

S J 8 B a u r - H e i n h o l d , wi e Anm . 2 f 139 . Vgl . auc h v o n A l v e n s l e b e n un d 
R e  u t h e r, wi e Anm . 1 , 16 3 f. 

2 1 9 Ebd. , 11 . Vgl . auc h D i e t e r H e n n e b o , De r Groß e Garte n z u Herrenhausen . 
In: Da s Gartenam t 15 , 1966 , 176 . 

2 2 0 H a n s R e u t h e r , Denkmalpfleg e i n Barockgärten . In : Da s Gartenam t 24 , 
1975, 703 . 
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seiner besondere n kunstgeschichtliche n Bedeutun g wille n erlebba r z u er -
halten. Au s bühnentechnische n Gründe n wurde n jedoc h Beleuchtungskörpe r 
installiert un d ei n Orchestergrabe n ausgehoben . Dadurch , da ß ma n beider -
seits de r au f di e „Theater"-Eben e führende n Freitreppe n Heckenvorräum e 
anlegte, wurd e -  wi e bereit s angemerk t -  bedauerlicherweis e de r räumlich e 
Zusammenhang de s Heckentheater s mi t de n andere n Bestandteile n de s 
Großen Garten s verunklart . W o de r di e südlich e Boskettzon e durchziehend e 
Querweg un d di e Symmetrieachse n de r Labyrinthboskett s beziehungsweis e 
der zu m Heckentheate r gehörige n Boskett s einande r schneiden , errichtet e 
man hölzern e Pavillons . Dadurc h gin g de r Effek t verloren , übe r di e Zentral -
achse de s „Theatri " i n unbestimmt e grün e Weit e blicke n z u können . Da s 
Innere de s Königsbusches , frühe r ein e abwechslungsreich e Abfolg e vo n 
Heckengängen un d -kabinetts , wurd e star k vereinfacht . Di e Beziehun g zwi -
schen de n Allees  beyerseits  neben  dem  Theatro  un d de n Wege n i m „Königs -
busch" gin g dabe i verloren . De m ursprüngliche n Zustan d entsprechen d (wen n 
auch nich t übe r all e Stufe n bi s au f di e Eben e de s Querwege s fortgeführt ) 
pflanzte ma n i m „Amphitheater " ein e rahmend e Baumreihe . (Vergoldet e 
Figuren, wi e si e ursprünglic h di e Futtermaue r de s Amphitheater s zieren d 
gekrönt hatten , existierte n 1936/3 7 offenba r nich t mehr. ) S o wurde n be i de r 
Wiederherstellung de s Heckentheater s i m Zug e de r große n „Rettungsaktion " 
von 1936/3 7 Charakteristik a de r Anlag e verwischt , un d manch e ihre r ur -
sprünglichen ästhetische n Reiz e konnte n nich t zurückgewonne n werden . 
Nichtsdestoweniger ware n di e i n Herrenhause n geleistete n Wiederherstel -
lungsmaßnahmen beispielhaft . 

1956 bo t sic h di e Chance , auc h i m „Theater"-Bosket t da s Bil d eine r au s 
gebändigten Pflanze n geformte n „grüne n Architektur " wiederherzustellen , al s 
die alten , au s de r For m geratene n Baumreihe n unte r eine m Stur m fielen . 
Man pflanzt e i n de r ursprüngliche n Anordnun g neu . 195 7 wurd e ei n Beleuch -
tungsstellwerk unte r de m „Theatro " eingerichtet . Hinte r de n Heckenkulissen , 
wo ma n i n frühere n Zeite n ei n Umkleidezel t innerhal b de r Miniaturboskett s 
aufzuschlagen pflegte , wen n Aufführunge n stattfanden , wurde n 1959/6 0 Künst -
lergarderoben un d ei n Magazi n i n For m feste r niedrige r Baute n fertiggestellt . 
Im selbe n Jah r erfolgt e de r Einba u hydraulische r Beleuchtungstürm e i m Be -
reich de r Futtermaue r de s Amphitheaters . I n de n vordere n Heckenkulisse n 
brachte ma n fü r di e au f ihre n Auftrit t wartende n Akteur e Infrarotheizunge n 
an. 196 3 wurd e unte r de r Bühn e ei n Tunne l angelegt , u m de n Darsteller n 
Wege z u ersparen , wen n si e vo n wechselnde n Seite n aufzutrete n haben . 196 5 
erfolgte di e Neuvergoldun g de r Figure n au f de m Theater . 

Im Bereic h de r Kul issen 2 2 1 wurde n Eingriff e vorgenommen , di e u m eine r 
lebendigen Nutzun g de s Heckentheater s al s Aufführungsstätt e wille n viel -

2 2 1 Vo n „hinte r de n Kulissen " kan n ma n be i diese r Anlag e nich t sprechen , wei l si e 
als prinzipiel l un d i n al l ihre n Partie n durchgängig , zugänglich , konzipier t war . 
Sie ha t kein e „Vorder- " un d „Rückfront" , sonder n is t rundu m ansehenswert . 

18 Nds . Jahrb . 
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leicht hingenomme n werde n mußten . I n Königsbusc h un d Amphitheate r ka m 
es z u Vereinfachunge n un d störende n Einbauten , di e i m Hinblic k au f ein e 
lebendige Nutzun g de s Heckentheater s al s Bosket t fas t ebens o seh r z u 
bedauern sind . -  Trotzde m kan n ma n sagen , da ß da s Heckentheate r i n Herren-
hausen nich t allei n di e größt e un d älteste , sonder n auc h di e besterhaltene 
der noch  vorhandenen  Anlagen  dieser  Art  in  Deutschland  ist* 22. 

2 8 8 v o n A l v e n s l e b e n un d R e u t h e r , w i e A n m . 1 , 163f . 



Der Berghauptmann Heinrich Albert v. d. Bussche 
(1664-1731) 

und die „Goldene Zeit" des Harzer Bergbaus 

Von 

D i e t r i c h H o f f m a n n f 

Mit Ergänzunge n vo n Geor g Schnat h 

V o r b e m e r k u n g 

Der nachfolgend e Aufsat z wurd e vo n de m Verfasser , de m Vizepräsidente n i . R. de s 
Oberbergamts Clausthal , Dipl.-Ing . D i e t r i c h H o f f m a n n , be i seine m Ablebe n 
am 28 . Oktober 197 5 i n unvollendetem Zustan d hinterlassen . 

Ich hatt e de m Auto r kur z vo r seine m Tod e bereit s mein e Auszüg e au s de n i m 
Staatsarchiv Darmstad t hinterlegte n Briefe n de s Berghauptmann s H . A. v . d . Bussch e 
an de n Kammerpräsidente n F . W. v . Schlit z gen . Görtz überlassen , ih m auc h weiter e 
Ergänzungen i n Aussich t gestellt . D a Her r Hoffman n nich t meh r zu r Einarbeitun g die -
ses Material s gekomme n ist , hab e ic h e s i m Einvernehme n mi t seine r Witw e un d mi t 
der Schriftleitun g unsere s Jahrbuche s übernommen , de n Aufsat z z u überarbeite n un d 
zu ergänzen . Daz u hab e ic h di e For m eine s besondere n A n h a n g s gewählt , den n ic h 
fand e s unangemessen , di e vo n mi r zugelieferte n Ergänzunge n de m Manuskrip t de s 
Verfassers einzufügen , das  vielmeh r al s Ganze s desse n eigen e geistig e Leistun g blei -
ben sollte . Ic h hab e dara n lediglic h unbedeutend e Retusche n vorgenommen , einig e 
kleinere Berichtigungen , Zusätz e un d Anmerkunge n hinzugefügt . 

Daß be i diese m Verfahre n i n de m Anhan g einig e Rückgriff e au f de n Hoffmannsche n 
Text bzw . Überschneidunge n mi t ih m unvermeidlic h wurden , mu ß de r Lese r leide r i n 
Kauf nehmen . Wichti g erschie n mir , de m wertvolle n Aufsat z vo n D . Hoffmann be i sei -
ner Veröffentlichung  all e Ergänzunge n mitzugeben , di e ic h au s meine r Kenntni s de s 
Zeitgeschehens u m 170 0 herau s zu r Biographi e de s Berghauptmann s H . A. v . d . Bussch e 
beisteuern konnte . 

Herrn Pasto r i . R. H a n s B u r o s e bi n ic h fü r sein e Hilf e be i de r technische n 
Herrichtung de s Manuskript s z u aufrichtige m Dan k verpflichtet . 

Hannover, i m Ma i 197 7 Geor g Schnat h 

Der Oberhar z u m di e Wend e zu m 18 . Jahrhundert 

D i e b e r g b a u l i c h e n V e r h ä l t n i s s e 

Zu End e de s 17 . Jahrhundert s wa r dan k de m Wirke n weitblickende r un d 
tüchtiger Berghauptleut e un d ihre r Mitarbeite r de r Harze r Bergba u z u hohe r 
Blüte gelangt . Sei n Ru f gin g soweit , da ß damal s (1685 ) de r Clausthale r Zehnt -

18» 
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ner Heinric h S c h l a n b u s c h (1640-1705 ) au f Wunsc h de s dänische n Kö -
nigs al s Oberberghauptman n nac h Norwege n ging , u m de n Kongsberge r Sil -
berbergbau z u ähnliche r Blüt e wi e de n de s Harze s z u bringe n * . Di e Gewinne , 
welche de r hannoversch e Staa t au f Grun d de r Bergfreiheite n au s de m Harze r 
Bergbau zog , kame n i n erste r Lini e au s de m de n Landesherre n vorbehaltene n 
Zehnten un d ggfs . außerde m auc h neunte n Tei l alle r gewonnene n Metall e 
sowie au s de m gegenübe r de m Marktprei s niedrigere n Vorkaufspreis , fü r 
welchen all e gewonnene n Metall e a n de n Landesherr n abzuliefer n waren . De r 
„Zehnte" wa r vo n jede r Grube , o b si e i n Ausbeut e stand , freibauen d wa r ode r 
Zubuße erforderte , abzuliefern . De r „Neunte " wurd e zusätzlic h zu m Zehnte n 
in de n Fälle n gefordert , w o Grube n ihr e Wässe r i n eine n au f landesherrschaft -
liche Koste n aufgefahrene n Stolle n ableiteten . 

In de n Jahre n vo n 165 0 bi s 170 0 wa r de r hannoversch e Antei l a n de r jähr -
lichen Silbergewinnun g au s de n Oberharze r Bergwerke n vo n 2 2 000 bi s au f 
48 000 Mar k Silbe r angestiegen , hatt e sic h als o meh r al s verdoppelt . Dabe i 
waren di e Überschüsse , welch e di e Zehntkasse n a n di e Kammerkass e i n Han -
nover jährlic h ablieferten , vo n 5 9 0OO Taler i m Haushaltsjah r 1665/6 6 bi s au f 
über 16 0 000 Tale r z u Ausgan g de s Jahrhundert s angestiegen , hatte n sic h als o 
fast verdreifacht 2. 

Inzwischen ware n jedoc h di e Grube n be i de r ständi g steigende n Erzgewin -
nung i n imme r größer e Teufe n gelangt . Dadurc h hatte n sic h di e Betriebs -
kosten, insbesonder e di e Koste n fü r Förderung , Wasserhaltun g un d Wetter -
führung be i fü r di e Grube n gleichbleibende n Vorkaufspreise n laufen d erhöht . 
Viele Grube n geriete n dadurc h i n di e Verlustzon e un d erforderte n ständi g 
Zubußen. 

Im Haushaltsjah r 169 2 zahlte n i m Einseitige n Har z nu r noc h 1 2 vo n de n 
etwa 12 0 vorhandene n Grube n Ausbeute , wobe i sic h 8 0 860 Tale r Ausbeut e 
und 10 5 300 Ta l er Zubuß e gegenüberstanden 3. De r Überschu ß de r Clausthale r 
Zehntkasse vo n Lucia e 168 4 bi s einschließlic h Cruci s 169 6 betru g 1  49 6 839 
Taler un d stie g i n de n nächste n zwöl f Jahre n au f 1  68 1 20 8 Taler , d . h. u m 
12°/o, währen d di e de n Gewerke n gezahlt e Ausbeut e i n de r gleiche n Zeit -
spanne vo n 80 2 360 Taler n au f 71 9 940 Taler , d.h . u m 12°/ o f iel 4 , A n de m 
wirtschaftlichen Aufstie g de s Bergbau s ware n dami t di e Gewerke n i n eine m 
wesentlich geringere n Umfan g al s de r Landesher r beteiligt . Gu t gin g e s nu r 
d e n Gewerken , di e Kux e a n de n wenige n i n Ausbeut e stehende n Grube n 
besaßen; daz u gehörte n auc h de r Berghauptmann , di e Oberoffiziante n un d 

1 M a r t i n R u d o l p h , De r norwegisch e Oberberghauptman n Heinric h Schlan -
busch un d sei n Clausthal-Zellerfelde r Sippenkreis . In : Norddeutsch e Familien -
kunde Bd . 8 , 17 . Jg. , Hef t 1 , 1968 , S . 1-18 . 

2 D i e t r i c h H o f f m a n n , Di e Ergebniss e de s Harze r Bergbau s i n de n letzte n 
Jahrhunderten. In : Technisch e Universitä t Claustha l 1775-1975 , Clausthal-Zeller -
feld 1975 , Bd . 1 , S . 379-392 . 

3 Oberbergamts-(OBA-)Archi v Clausthal , Fac h 78 7 Akt e 4 . 
* Hauptstaatsarchi v (HStA ) Hannover , Cal . Br . 4  I  A Nr . 969. 
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leitende Persönlichkeite n de r Regierun g i n Hannover . E s hatt e sic h nämlic h 
eingeführt, da ß diese r Personenkrei s vo n eine r neugegründete n Gewerkschaf t 
mit einige n Kuxe n bedach t wurde , di e natürlic h nu r behalte n wurden , wen n 
sie al s gewinnbringen d erschienen 5. 

Trotzdem wollt e de r Landesher r au f sein e hohe n Forderunge n gegenübe r 
den Grube n grundsätzlic h nich t verzichten . Doc h ga b e r i n Einzelfällen , u m di e 
Gewerken, mi t dere n Gel d de r Bergba u arbeitete , nich t z u verlieren , durc h 
„Privilegien un d Begnadigungen " Erleichterungen . S o wurd e einzelne n Gru -
ben übe r di e i n de n Bergfreiheite n festgelegte n Freizeite n de r erste n Betriebs -
jahre hinau s de r Zehnt e ode r Neunt e gan z ode r teilweis e au f Zei t erlassen , 
oder einzelne n Betrieben , be i dene n schwierig e Verhältniss e vorlagen , wur -
den di e Vorkaufspreis e zeitweili g erhöht . Schließlic h wurde n di e Schulden , 
welche ein e Grub e be i de r Zehntkass e hatte , gelegentlic h vo n de r Regierun g 
ganz ode r teilweis e getilgt . Doc h la g e s i n de r Han d de s Landesherrn , o b dies e 
Vergünstigungen bewillig t wurden ; di e Gewerke n ware n dami t insowei t völ -
lig vo n seine m Wohlwolle n abhängig . 

Die durc h de n Dreißigjährige n Krie g verarmte n Gewerke n hatte n di e stän -
dig steigende n Zubuße n vielfac h nich t meh r aufbringe n können . Bal d nac h 
dem Krie g wa r di e Landesherrschaf t deshal b zu r Sicherun g de r Weiterführun g 
der meis t miteinande r zusammenhängende n Grube n daz u übergegangen , ent -
gegen de n Bestimmunge n de r Bergordnun g vo n de n Gruben , solang e si e noc h 
in Ausbeut e standen , eine n Tei l de r Ausbeut e al s Rücklag e fü r schlecht e Zei -
ten regelmäßi g nich t meh r auszuzahle n 6 . Di e finanziel l vielfac h überforderten , 
hinsichtlich de r Privilegie n un d Begnadigunge n völli g vo n de r Guns t de s 
Landesherrn abhängige n un d durc h da s Zurückhalte n eine s Teile s ihre r Aus -
beute verärgerte n Gewerke n stellte n i m Lauf e de r Zei t i n imme r größere m 
Umfang ihr e Kux e zu r Verfügung . Neu e Gewerke n ließe n sic h be i diese r 
gegen di e Belang e de r Gewerke n geführte n Wirtschaftspoliti k kau m noc h 
finden. Da s dami t fehlend e Betriebskapita l bracht e de n Bergba u i n groß e 
Schwierigkeiten. 

D i e V e r w a l t u n g d e s H a r z e s 

Der absolutistisc h un d dirigistisc h geführt e Staa t de s 17 . Jahrhunderts mußt e 
die zu r Durchführun g seine r Ziel e benötigt e Verwaltun g vielfac h ers t aufbaue n 
oder di e bestehend e entsprechen d erweitern . End e de s 17 . Jahrhunderts glie -
derte sic h de r Westhar z i n de n z u Hannove r gehörende n südliche n sogenann -
ten E i n s e i t i g e n H a r z mi t de n Städte n Clausthal , Altena u un d St . An -

5 C h r i s t i a n B ö s e , General e Haushalts-Principi a vo m Berg- , Hütten - un d Forst -
wesen, Leipzi g un d Frankfur t 1753 , S . 48 . 

8 J o h a n n e s T r a u g o t t G r e u e r , Di e Oberharze r Knappschaftskasse n vo m 
16. Jahrhundert bi s Mitt e de s 19 . Jahrhunderts. Ei n Beitra g zu r Sozialgeschicht e de r 
Oberharzer Bergleute , Diss . phil . Göttinge n 1961 , S . 9-11 . 
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dreasberg sowi e i n de n Hannove r un d Wolfenbütte l gemeinsa m gehörende n 
nördlichen sogenannte n K o m m u n i o n h a r z mi t de n Städte n Zellerfeld . 
Wildemann, Grun d un d Lautentha l einschließlic h de s Erzbergwerk s Rammels -
berg un d de r dazugehörende n Hütten . I m Kommunionhar z wechselt e sic h i n 
der Leitun g de r Harzdirektio n de r hannoversch e un d de r Wolfenbüttele r 
Berghauptmann jährlic h ab . 

Im Einseitige n Har z hatt e nac h de m Reglemen t vo m 6 . April 167 8 un d de m 
Edikt vo m 20 . April 167 8 de s Herzog s Johan n Friedric h de r Geheim e Ra t 
Friedrich Kasimi r z u E i t z (1634-1682 ) -  i n Personalunio n Berghauptman n 
des Harze s un d grubenhagensche r Landdros t -  womöglic h all e Woche , zu m 
wenigsten all e dre i Woche n einmal , z u Claustha l au f de m Bergam t persönlic h 
zu erscheine n un d a n de n Berg-Beratunge n teilzunehmen . Nac h de m Regie -
rungsantritt de s Herzog s Erns t Augus t 167 9 hatt e sic h da s geändert . Eit z ga b 
sein Am t al s grubenhagensche r Landdros t ab , blie b nu r Landdros t un d Berg -
hauptmann de s Harzes , hatt e seine n Wohnsit z i n Claustha l z u nehme n un d 
regelmäßig de m Bergam t vorzusitzen . Unte r seine m Nachfolger , de m bisheri -
gen Geheime n Ra t un d Kammerpräsidente n Hieronymu s v . W i t z e n d o r f f 
(1624^1690), ware n beid e Ämte r zunächs t noc h einma l i n eine r Han d vereinigt . 
Witzendorff hatt e seine n Wohnsit z i n Osterode , doc h sollt e e r i n de r Woch e 
womöglich ein  paarmal  auf  den  Oberharzischen  Bergwerken  zugegen  sein. 
Außerdem wa r zu r bessere n Aufsich t übe r di e Harze r Bergwerk e di e Bestel -
lung eine s Vizeberghauptoann s vorgesehen . Al s solche r wurd e i m Jahr e 168 4 
der Legationsra t un d Dros t z u Münde n Ott o Arthur v. D i t f u r t h (1635-1695 ) 
besteUt 7. Witzendorf f zo g 168 5 au f de n Harz , schie d abe r bereit s i m nächste n 
Jahr al s Berghauptman n aus , un d Ditfurt h wurd e Berghauptmann 8. Di e Ver -
bindung de r Ämte r eine s grubenhagensche n Landdroste n mi t de m de s Berg -
hauptmanns au f de m Har z wa r dami t endgülti g gelöst . Nunmeh r konnt e sic h 
der Berghauptman n u m s o meh r de n Harze r Bergwerkssache n widmen . 

Wolfenbüttelerseits ware n End e de s 17 . Jahrhunderts i n Wolfenbütte l woh -
nende Geheim e Rät e (Minister ) al s Berghauptleut e ode r Oberberghauptleut e 
eingesetzt, un d zwa r bi s 169 0 Frit z v . H e i m b u r g (1624-1600) , vo n 169 0 
bis 170 1 Friedric h Achat z vo n de r S c h u l e n b u r g (1647-1701) , vo n 170 1 
bis 17 1 6 Friedric h v . S t e i n b e r g (165CM716 ) un d seitde m Hieronymu s 

7 OBA-Archi v Clausthal , Fac h 11 2 Akt e 4  (Ditfurth) , Fac h 11 4 Akt e 1  (Eitz) , Fac h 14 8 
Akte 5  (Witzendorff) . 

• Quelle n fü r Witzendorff : J o h a n n H e i n r i c h B ü t t n e r , Genealogische s ode r 
Stammesgeschlechtsregister de r vornehmste n Lüneburgische n adlige n Patrizierge -
schlechter, Lünebur g 1704 , S . 95 , und : J o h a n n H e i n r i c h Z e d i e r , Univer -
sal-Lexikon Bd . 57 , Sp . 1993 . Quelle n fü r Ditfurth : T h e o d o r v o n D i t f u r t h , 
Geschichte de s Geschlecht s v . Ditfurth , Tei l III , Quedlinbur g 1894 , S . 118-126 , und : 
G e o r g S c h n a t h , Geschicht e Hannover s i m Zeitalte r de r neunte n Ku r un d de r 
englischen Sukzessio n (Veröffentlichunge n de r Historische n Kommissio n fü r Han -
nover, Oldenburg , Braunschweig , Schaumburg-Lipp e un d Breme n XVIII) , Hildes -
heim un d Leipzig 1938 , Bd . I, bes. S . 27 , 33 , 190 , 205, 284 , 309 , 334 , 685 . 
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v. M ü n c h h a u s e n (168(M740 ) 9 . Ih r Vertreter , d.h . de r i n Zellerfel d 
residierende Wolfenbüttele r Vizeberghauptmann , wa r bi s 171 0 Augus t v . 
H a c k e l b e r g , de r insgesam t 2 7 Jahr e i m Har z täti g gewese n is t un d de n 
Titel Berghauptman n erhielt , währen d be i seine n Nachfolger n Friedric h Vik -
tor v . S t e i n b e r g ( f 1714) , Klau s Heinric h v . S c h w a r z k o p f f ( f 1721 ) 
und Ferdinan d Lazaru s v . I  m h o f  f ( f 1726 ) ei n häufige r Wechse l eintrat , d a 
alle dre i nac h wenige n Dienstjahre n verstarben . D a di e Oberberghauptleut e 
Steinberg un d Münchhause n selbs t nich t au s de r Bergverwaltun g gekomme n 
waren, fehlt e e s dami t sei t de m Jahr e 171 0 i m Gegensat z z u Hannove r i n de r 
Wolfenbütteischen Harzdirektio n mehrmal s a n eine r mi t de n Harze r Verhält -
nissen vertraute n Persönlichkeit . 174 0 wurd e mi t Kar l Albrech t v . I m h o f f 
nach lange n Jahre n erstmali g wiede r ei n Fachmann , de r i m Harze r Bergba u 
bereits viel e Jahr e a n leitende r Stell e täti g gewese n wa r un d auc h i n Zeller -
feld seine n Wohnsit z behielt , Wolfenbüttele r Berghauptmann . 

Im Rahme n de s Ausbau s de r Verwaltun g erscheine n bei m Bergam t i n 
Clausthal End e de s 17 . un d z u Begin n de s 18 . Jahrhunderts al s neu e Ämte r 
der Vizeberghauptman n un d de r Bergdros t (Bergamtsauditor) , de r Bergsyndi -
kus, de r Bergsekretär , de r Berggegenschreiber , de r Bergregistrato r un d de r 
Knappschaftsschreiber. Be i de m vergrößerte n Bergam t konnt e sic h ei n nu r au s 
Juristen bestehende s engere s Bergam t bilden , da s fü r Rechtsfrage n zuständi g 
war. Dabe i erlangt e insbesonder e da s enger e Bergam t i n Claustha l al s Ober -
hof de s Bergrecht s i n Deutschlan d übergeordnet e Bedeutun g 1 0 . 

Auf de r andere n Seit e erga b sic h zwangsläufi g durc h di e neu e Verwaltun g 
eine genauer e Festlegun g un d dami t vielfac h Begrenzun g de r i n de n Berg -
freiheiten verkündete n Bergbau-Sonderrechte . Di e Abgrenzun g de s Kreise s 
der zu m freie n Bezu g vo n Hol z Berechtigte n un d i m Zusammenhan g dami t da s 
Verbot de r Anlag e neue r Rodunge n un d de r Errichtun g neue r Häuse r wa r 
bereits i n de n Jahre n 165 3 bi s 167 9 erfolgt . Zeh n Jahr e späte r wurd e di e 
Niederlassungsfreiheit de r Handwerke r fü r de n Har z aufgehoben 1 1 . Weni g 
später konnte n di e Bergleut e nu r noc h au f Grun d eine s ordnungsmäßi g aus -
gestellten Abkehrscheine s ihre n Arbeitsplat z wechseln 1 2 . 

Nachdem da s Bergam t i m 17 . Jahrhundert di e Aufsich t übe r da s Knapp -
schaftswesen 1 3 übernomme n hatte , began n man , di e Finanzierun g de r Knapp -

8 Di e Amtszeite n de r Wolfenbüttele r Berghauptleut e Wilhel m Hartwi g v . Campe n 
von 170 1 bi s 170 5 un d Johan n Friedric h v . Stei n vo n 172 7 bi s 173 1 bleibe n al s fü r 
diese Arbei t nich t wesentlic h hie r unberücksichtigt . 

1 0 U l r i c h K u l l m a n n , Entwicklun g un d Bedeutun g de r Berggerichtsbarkei t i n 
den Bergstädten de s Oberharzes , Diss . jur. Göttingen  1974 , S . 55-58 . 

1 1 F r i e d r i c h J ä g e r , Di e Entwicklun g de r Bergbausiedlunge n au f de m Ober -
harz. In : Technisch e Universitä t Claustha l 1775-1975 , Clausthal-Zellerfel d 1975 , 
Bd. 1 , S . 157-178 . 

12 G  r  e u e r ,  wie Anm . 6 , S . 74 . 
1» Ebd . S . 132-153 . 
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schaffen au f ein e breiter e Grundlag e z u stellen . Währen d bi s dahi n ihr e be -
scheidenen Einnahme n au s de n Büchsengelder n de r Bergleute , au s de n Straf -
geldern u . a . m. bestande n hatten , ware n sei t 167 3 di e Grube n z u eine r feste n 
Abgabe fü r di e Knappschaf t herangezoge n worde n (Supplementgelder) . Gleich -
zeitig verfügt e de r Landesherr , da ß di e Aftern , d . h. di e Abgäng e au s de r 
Aufbereitung, dere n Verarbeitun g fü r di e Gewerke n nich t meh r lohnte , de n 
Knappschaften zu r Verfügun g gestell t wurden . D a di e Knappschafte n vo m 
Zehnten un d Neunte n befrei t ware n un d auc h höher e al s di e übliche n Vor -
kaufspreise erhielten , konnte n si e i m Gegensat z z u de n Gewerke n di e After n 
vielfach noc h wirtschaftlic h verarbeiten . Außerde m hatte n di e Knappschafte n 
seit 168 7 da s Rech t erhalten , all e herrschaftliche n un d all e in s Frei e gefallene n 
Halden auszubeuten , wobe i si e ebens o wi e be i de n After n vo n alle n Abgabe n 
an de n Landesherr n befrei t ware n un d höher e Vorkaufspreis e zugestande n 
erhalten hatten . Di e Haldenrecht e hatte n vorhe r di e Gewerkschafte n selbs t 
besessen. 

Diese vo n de r Landesherrschaf t veranlaßte n Maßnahme n truge n seitde m 
ganz erheblic h zu r Finanzierun g de r Knappschafte n bei . I n Claustha l machte n 
sie zeitweis e da s Neunfach e de r vo n de n Bergleute n aufgebrachte n Beiträg e 
aus. Durc h da s Supplementgel d un d da s Haldenprivile g ware n nunmeh r di e 
Gewerken a n de n Zuschüsse n fü r di e Knappschafte n unmittelba r beteiligt , 
während di e Landesherrschaf t sic h durc h Verzich t au f di e ih r zustehende n 
Abgaben mittelba r a n de n Zuschüsse n beteiligte , ohn e etwa s vo n de n sicht -
baren Uberschüsse n de r Zehntkass e abgebe n z u müssen . Au f Grun d de r vo n 
ihr veranlaßte n höhere n un d sichere n Einnahme n de r Knappschafte n konnt e 
nunmehr di e Regierun g di e Leistunge n de r Knappschafte n z u Gunste n de r 
Bergleute verbessern . Au s de m Jahr e 17 1 3 lieg t de r Entwur f de s Knapp -
schaftsschreibers Honeman n übe r ein e künftig e Abstufun g de r Gnadenlöhn e 
vor, wodurc h fü r diese s Gebie t ein e gleichmäßig e Regelun g eingeführ t werde n 
so l l te 1 4 . 

Die Leistunge n Heinric h Alber t vo n de m Bussche s 

S e i n e L e b e n s d a t e n 1 6 

Heinrich Alber t vo n de m Bussch e wurd e a m 25 . August 166 4 al s fünfte r 
Sohn de s Johan n Wilhel m vo n de m Bussch e (1623-1696) , Erbher r au f Oeffel -
ten, Wickerid e un d Engerode , z u Apeler n (Grafschaf t Schaumburg ) geboren , 
wo sei n Vate r da s dortig e Gu t gepachte t hat te 1 6 . Sein e Mutte r entstammt e 
der niedersächsische n Famili e v . Dannenberg . Di e Mutte r seine s Vater s wa r 

1 4 Bibliothe k de s OB A Clausthal , Bibliothe k Achenbac h I V B  1  b  65" . 
J o a c h i m L a m p e , Aristokratie , Hofade l un d Staatspatrizia t i n Kurhannover , 
Bd. 2 , 1963 , S . 2 5 un d 148 , und : OBA-Archi v Clausthal , Fac h 10 6 Akt e 21 . 
Zur Frag e de s Geburtsorte s vergleich e de n Anhang, Abschnit t 1  unte n S . 303. 
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eine Schweste r de s Großvater s de s bekannte n spätere n hannoversche n Pre -
mierministers Gerlac h Adol f v . Münchhause n (1688-1770) . Mi t 2 1 Jahre n lie ß 
sich Heinric h Alber t vo n de m Bussch e 168 5 a n de r Universitä t i n Leipzi g al s 
Student einschreiben 1 7 , 168 9 wurd e e r Audito r au f de m Harz . Zwische n Stu -
dium un d Dienstantrit t i n Claustha l lieg t wahrscheinlic h di e damal s üblich e 
Kavaliers reise. 

Zum Bergba u wa r Bussch e woh l durc h seine n Vate r angereg t worden . Wäh -
rend di e beide n Brüde r seine s Vater s di e Familiengüte r geerb t hatten , wa r 
dieser seine r Zei t mi t Gel d abgefunde n worden . Johan n Wilhel m vo n de m 
Bussche hatt e dabe i besondere n Gefalle n a m Harze r Bergba u gefunde n un d 
deshalb auc h eine n wesentliche n Tei l seine r Abfindun g i n Bergwerksanteile n 
an Harze r Grube n angelegt . U m de n Gruben , a n dene n e r beteilig t war , nähe r 
zu sein , nah m e r auc h zeitweis e au f de m ih m verpfändete n Gut e Engerod e be i 
Salzgitter Wohnung . Vo n dor t au s besucht e e r häufi g seine n Freun d i n Oste -
rode, de n Landdroste n un d Clausthale r Berghauptman n Heinric h Herman n 
v. Oeynhause n ( 1 6 1 5 - 1 6 7 1 ) 1 8 . 

Am 12 . Februa r 169 2 wurd e Bussch e Vizeberghauptman n i n Clausthal . 160 5 
wurde e r zu m Kammerra t a n de r Kamme r i n Hannover , als o de r vorgesetzte n 
Behörde, berufen , behiel t aber , gleichzeiti g zu m Berghauptman n ernannt , sei -
nen Wohnsit z i n Claustha l bei . Währen d Witzendorf f un d Ditfurt h zu r Beloh -
nung fü r di e de r Landesherrschaf t al s Ministe r ode r Diploma t geleistete n 
langjährigen Dienst e i n scho n vorgerückte m Alte r da s Am t eine s Berghaupt -
manns erhalte n hatten , wa r Bussch e bereit s nac h sechsjährige r Tätigkei t i m 
Harzer Bergba u mi t 3 1 Jahre n Berghauptman n geworden . 

1702 erhiel t Bussch e de n Tite l Geheime r Kammerrat , 17 1 3 wurd e e r Wirk -
licher Geheime r Rat , d.h . Ministe r i n Hannover , un d 172 8 Kammerpräsident . 
Am 4 . Ma i 173 1 is t e r i n Hannove r verstorben . I n sein e Dienstzei t fäll t di e 
Erhebung Hannover s zu m Kurfürstentu m i m Jahr e 169 2 unte r Erns t Augus t 
(f 1698 ) un d di e Berufun g de s Kurfürste n Geor g Ludwi g zu m englische n Köni g 
im Jahr e 1714 , desse n To d 172 7 un d de r Regierungsantrit t Georg s I L 170 5 
wird da s Fürstentu m Lünebur g mi t de m Fürstentu m Calenber g vereinigt , 172 0 
fallen di e Herzogtüme r Breme n un d Verden , 173 1 da s Lan d Hadel n a n Han -
nover. 

B u s s c h e s T ä t i g k e i t i m H a r z 
W i r t s c h a f t l i c h e M a ß n a h m e n 

Um 1695 , als o i n de n erste n Jahre n vo n Bussche s Amtstätigkei t i n Claus -
thal, hatte n ein e Anzah l Gewerke n de m Kurfürste n ei n „Memorial " vorge -
legt, vo n de m heut e noc h ein e Abschrif t vorhande n i s t 1 4 . I n diese m Memoria l 

17 Vgl . de n Anhang , Abschnit t 1  S . 303. 
1 8 Leichenpredig t Johan n Wilhel m v , d . Bussch e (1697) , Landesbibliothe k Hannove r 

Cm 3 . 
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waren di e wirtschaftliche n Schwierigkeiten , i n dene n sic h di e Gewerke n durc h 
die ihre n Belange n entgegengerichtet e Wirtschaftspoliti k de r Regierun g be -
fanden, i m einzelne n dargelegt . U m ihne n wirksa m z u helfe n schluge n si e 
vor, di e Vorkaufspreis e fü r di e Bergwerkserzeugniss e kräfti g z u erhöhe n 
und di e ihne n zustehend e Ausbeut e vol l auszuzahlen . Vo n de r Ausbeut e 
sollten fü r jed e Grub e höchsten s 1  00 0 Tale r al s Rücklag e zurückbehalte n 
werden. U m di e Grubenrechnunge n durchschaubare r z u machen , sollt e künfti g 
auf de n vierteljährliche n Bergzettel n auc h de r Zehntvorra t jede r Grub e er -
scheinen. Zu r bessere n Wahrnehmun g ihre r Recht e sollt e ihne n erlaub t sein , 
einen eigene n Bergsyndiku s z u bestellen . Schließlic h sollt e be i Zubußegrube n 
ganz au f de n Zehnte n verzichte t werden . Ohn e dies e Maßnahme n würde n di e 
meisten Gewerke n i n Zukunf t nich t meh r au f ihr e Koste n komme n könne n 
und ihr e Kux e zu r Verfügun g stelle n müssen . De m Bergba u fehl e dan n da s 
für de n Weiterbetrie b notwendig e Betriebskapital . 

Die Antwor t de r Regierun g au f dies e Eingab e is t nich t bekannt . Offensicht -
lich ändert e sic h jedoc h nicht s Grundsätzliche s a n de r gege n di e Gewerke n 
gerichteten Wirtschaftspolitik , s o da ß Anfan g de s 18 . Jahrhunderts ein e An -
zahl Grube n mangel s Gewerke n auflässi g wurden , di e wege n ihre s Zusammen -
hangs mi t de m übrige n Bergba u unbeding t aufrechterhalte n werde n mußten . 
Die Geheime n Rät e i n Hannove r ersuchte n de n Berghauptman n vo n de m 
Bussche u m Vorschläge , wa s hie r z u mache n sei . De m Landesherr n se i nich t 
zuzumuten, meh r al s bishe r zu m Beste n de s Bergwerk s beizutragen . Nachde m 
Bussches Vorschlag , di e Landschafte n zu r Finanzierun g de s Bergbau s hinzu -
zuziehen, abgelehn t worde n war , macht e e r folgend e Vorschläge 1 9 : 1 . Eine n 
Teil de r Ausbeute n andere n notleidende n Grube n zu r Verfügun g z u stellen ; 
2. jed e Ausbeut e bringend e Grub e zu m Mitbaue n eine r benachbarte n not -
leidenden Grub e z u veranlassen, * 3 . di e i n de r Zehntkass e au f Vorra t liegen -
den Ausbeutegelde r gege n Zin s auszuleihe n un d di e Zinse n zu r Unterstützun g 
des Bergbau s z u verwenden ; 4 . di e Kämmereie n de r Bergstädt e z u veranlas -
sen, noc h weiter e freigeworden e Zubußekux e z u übernehmen ; 5 . ein e Akzis e 
auf Bie r un d Branntwei n einzuführen ; 6 . ei n Bergbaugel d vo n de n Hausbesit -
zern zu fordern . 

Weil durc h di e vorgeschlagene n Maßnahme n di e Recht e de r Gewerke n 
beeinträchtigt un d i n de n Bergfreiheite n verbrieft e Recht e de r Bevölkerun g 
beschnitten wurden , stimmte n di e Geheime n Rät e i n Hannove r Bussche s Vor -
schlägen nu r zögern d un d mi t de r Einschränkun g zu , da ß da s Bergbaugel d nu r 
von Nichtbergleute n erhobe n werde n sollte . Sowei t di e Maßnahme n di e 
anderweitige Verwendun g de r de n Gewerke n zustehende n Ausbeut e betrafe n 
(Vorschläge 1  bi s 3 ) , führte Bussch e sie , ohn e di e Gewerke n z u unterrichten , 
alsbald durc h i n de r Hoffnung , di e Gewerke n würde n e s zunächs t nich t mer -

i» OBA-Archi v Clausthal , Fac h 176 7 Akt e 18 , un d HSt A Hannover , Cal . Br . 4  I  A  Nr . 
96a). Vgl . hierz u auch : H a n s - J ü r g e n G r o ß : Di e Clausthale r Bergbau -
kasse -  Geschichte , Bedeutun g un d Rechtsnatur , Diss . jur. Göttingen  1967 . 
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ken. De r Kammerkass e i n Harmove r wurde n vo n de n i n de r Zehntkass e ge -
sammelten, nich t ausgezahlte n Ausbeute n 10 0 000 Tale r z u 4 t)/o Zinse n aus -
geliehen un d zu r Verwaltun g de r einkommende n Zinse n di e Gewerkenzins -
kasse eingerichtet . 

Mit de r Akzis e fü r Bier , Wei n un d Branntwei n wurd e au f de m Oberhar z 
eine Verbrauchssteue r eingeführt , di e i n Gestal t de s sog . L i c e n t e s scho n 
seit 168 6 i m ganze n Land e erhobe n wurde , un d zwa r nich t nu r au f Getränke , 
sondern auc h au f Lebensmitte l un d Verbrauchsgüte r alle r Art . Davo n ware n 
jedoch di e Bergstädt e de s Oberharze s bishe r freigestell t gewesen 2 0 . 

Für di e Einführun g de r Akzis e au f Bie r un d Branntwei n lie ß Bussch e durc h 
die Bergbediente n unte r de r Bevölkerun g mi t de r Maßgab e werben , da ß nu r 
mit ihre r Hilf e de r Bergba u i n de m bisherige n Umfang e aufrechterhalte n wer -
den könnte . Di e vo n de n Räte n i n Hannove r vorgeschlagen e zeitweilig e Ver -
legung eine r Kompani e Soldate n nac h Claustha l zu r handgreifliche n Unterstüt -
zung diese r Maßnahm e hatt e Bussch e abgelehnt . Auc h s o stimmt e di e Bevöl -
kerung de r Einführun g de r Akzis e zu . Fü r di e Verwaltun g de r au s de r Akzis e 
einkommenden Gelde r wurd e di e B e r g b a u k a s s e gegründet . 

Die Akzis e bracht e jährlic h 6  000 bi s 7  000 Tale r ein . Da s wa r etw a di e 
Summe, di e damal s zu m Weiterbetrie b einige r wichtige r Grube n fehlte . S o 
wurde da s Gel d zunächs t zu r Übernahm e zurückgegebene r zubußepflichtige r 
Kuxe verwandt . I n de r Bergamtssitzun g vo m 10 . Novembe r 170 3 wurde n vo n 
insgesamt 25 1 freigewordene n Kuxe n 14 0 fü r fün f verschieden e Grube n de r 
Bergbaukasse zugeteilt . Darunte r fande n sic h auc h 3 0 Kux e de r Grub e Doro -
thea be i Clausthal . Gerad e dies e Kux e brachte n i n de n nächste n Jahrzehnte n 
so hoh e Ausbeuten , da ß i n 16 6 Jahre n jährlic h i m Durchschnit t etw a 1 5 00 0 
Tal er zu r Unterstützun g de s Bergbau s au s de r Bergbaukass e gezahl t werde n 
konnten. Doc h hatt e wede r Bussch e noc h sons t jeman d damal s dies e Entwick -
lung ahne n können . Wen n auc h di e Mitte l de r Bergbaukass e de m Bergba u 
ganz wesentlic h geholfe n haben , s o reichte n si e doc h be i weite m nich t aus , 
den i n de r zweite n Hälft e de s 18 . Jahrhunderts notleiden d gewordene n Berg -
bau aufrechtzuerhalten . Daz u mußt e di e Landesherrschaf t au s ihre n Bergbau -
einkünften erheblic h größer e Summe n zu r Stützun g de s Bergbau s zuschießen . 
Das Bergbaugel d de r Nichtbergleut e bracht e jährlic h etw a 60 0 Tale r ein , 
hat als o nich t di e Bedeutun g de r Akzis e gehabt 2 1 . 

Mit de r Uberweisun g vo n Kuxe n a n di e Kämmereikass e sowi e durc h di e 
Einnahmen de r Bergbaukass e un d au s de m Bergbaugel d hatt e Bussch e Mitte l 
in di e Han d bekommen , übe r di e e r fre i verfüge n konnte , währen d all e 
übrigen Ausgabe n übe r 5 0 Tale r ers t i n eine m umständliche n Verfahre n durc h 
die Kamme r bewillig t werde n mußten . I m Rahme n diese r Mitte l la g e s jetz t i n 

20 S c h n a t h , Geschicht e Hannover s (wi e Anm . 8) , I 319-325 . 
21 OBA-Archi v Clausthal , Fac h 176 6 Akt e 16 . 
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seiner un d de s Bergamt s Han d z u bestimmen , welch e Grube n weitergebau t 
werden sollten . 

Die Versorgun g de r Harze r Bevölkerun g mi t verbilligte m Brotkor n i n Not -
und Teuerungszeite n bestan d bereit s sei t langem . Z u Bussche s Zeite n wurde n 
durch di e Resolutione n vo n 169 3 un d 169 8 de r Verteilungsmodus , di e Zutei -
lungsmengen un d de r Abgabeprei s festgelegt . Währen d di e Gewerke n zu -
nächst de n Magazinschaden , d . h. de n Unterschie d zwische n An - un d Verkaufs -
preis de s verbilligte n Brotkorns , allei n z u trage n hatten , übernah m 169 Ö di e 
Landesherrschaft zu r Entlastun g de r Gewerke n i m Einseitige n Har z di e Hälfte , 
in de r Kommunio n zwe i Dritte l de s Magazinschadens . Nac h Einrichtun g de r 
Gewerkenzinskasse wurd e ih r anstell e de r Gewerke n di e Bezahlun g de s 
anderen Teile s de s Magazinschaden s übertrage n **. 

Ehe Ausbeut e erhaltende n Gewerke n mußte n dami t de n au f di e übrige n 
Gewerken entfallende n Antei l mi t übernehmen . Doc h scho n zeh n Jahr e späte r 
hielt sic h di e Regierun g nich t meh r a n ih r Versprechen . Di e au f si e entfallend e 
Hälfte de s Magazinschaden s wurd e vo n ih r nich t meh r übernommen . Nac h 
einigen Jahre n verfügt e sie , da ß di e Gewerkenzinskass e auc h diese n Tei l mi t 
zu übernehme n habe . Dami t gin g de r gesamt e Magazinschade n z u Laste n de r 
Ausbeute erhaltende n Gewerken . Di e Landesherrschaf t begründet e die s mi t 
der besondere n „Vergünstigung" , da ß di e Gewerkenzinskass e Zinse n fü r da s 
an di e Kammerkass e ausgeliehen e Kapita l erhielte . 

Besondere Schwierigkeite n ergabe n sic h imme r wiede r dadurch , da ß di e 
Zubußen nu r seh r zögern d ode r überhaup t nich t eingingen . Wiederholt , insbe -
sondere mi t seine n Verordnunge n au s de n Jahre n 1684 , 169 0 un d 1710 , wurd e 
vom Bergam t darau f hingewiesen , da ß be i nich t termingerechte r Zahlun g de n 
Vorschriften entsprechen d z u verfahre n un d nac h vergebliche r Mahnun g di e 
Kuxe unnachsichtlic h einzuziehe n wären . Vo n de n auswärtige n Gewerke n 
seien i m Har z ansässig e zuverlässig e bevollmächtigt e Vertrete r z u bestellen . 
Mit Paten t vo m 1 1 . Novembe r 17 1 3 empfah l da s Bergam t al s derartige n „Kux -
verleger 1 ' de n Bergprobiere r Johan n Ott o Berensbach . Dami t di e Ab - un d 
Zuschreibung de r „Bergteile " ohn e Verzögerun g erfolge n konnte , wurde n mi t 
Bergamtspatent vo m 31 . Oktobe r 17 1 3 de r Montag - un d Donnerstagnachmitta g 
als Zeite n festgelegt , z u dene n de r Bergsekretä r Johan n Eberhar d Paxman n 
und de r Berggegenschreibe r Heinric h Albrech t Charisiu s fü r derartig e Dienst -
geschäfte zu r Verfügun g standen . 

Zum Schut z gege n vorgekommen e Schwindeleie n bei m Kuxenhande l wie s 
das Bergam t mi t Paten t vo m 21 . Novembe r 169 1 darau f hin , da ß ma n nu r 
Kuxe vo n Gruben , di e i m Bergzette l standen , kaufe n sollte . Mi t Paten t vo m 
21. Mär z 170 4 wurde n de r Guardei n Heinric h Albrech t Charisiu s un d de r Rats -
verwandte, ehemalig e Markscheide r Jobs t Heinric h Toll e z u Kuxha n dl ungs-
Agenten bestellt . Nu r si e durfte n mi t Kuxe n handeln , ihr e Provisio n wurd e 

« G r e u e r , wi e Anm . 6 , S . 48-70 . 
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mit zwe i Taler n be i Kuxe n vo n Ausbeutegrube n un d mi t eine m Tale r be i 
Freibau- ode r Zubußegrube n festgelegt . Si e wa r vo m Käufe r un d Verkäufe r 
je zu r Hälft e z u zahlen 2 3 . 

Da di e Schwierigkeite n de r Kapitalbeschaffun g fü r de n Bergba u andauerten , 
entschloß sic h au f Dränge n Bussche s de r inzwische n zu m englische n Köni g 
aufgestiegene un d dami t finanziel l unabhängige r geworden e Kurfürs t endlic h 
mit de m Privilegiu m vo m 6 . Novembe r 1 7 1 9 2 4 , de n Gewerke n de s Einseitige n 
Harzes anstell e de s sei t viele n Jahre n bestehende n Vorkaufspreise s vo n 
13 Gulde n solange  sich  der  Münzfuß  oder  übrige  Umstände  nicht  ändern,  die 
Mark Silber,  wo  nicht  zu  15,  wenigstens  zu  14  Gulden,  beständig  bezahlen  zu 
lassen. Begründe t wir d dies e au f Vorschla g de r Kamme r i n Hannove r getrof -
fene Entscheidun g damit , da ß neuerding s durc h Ausmünzun g de r Mar k Silbe r 
zu 1 2 Ta l er n nac h Leipzige r Fu ß anstell e z u 9  Taler n nac h Zinnaische m Fu ß 
eine Wertminderun g de s Gelde s eingetrete n s e i 2 5 . Fü r di e Grube n seie n da -
durch di e Lohn - un d Betriebskoste n gestiegen . Außerde m hätte n sic h di e 
Kosten fü r di e Anfuh r de s zu m Bergba u benötigte n Holzes , da s nac h Erschöp -
fung de r naheliegende n Forste n vo n weithe r gehol t werde n müßte , erheblic h 
erhöht. Verschieden e Grube n hätte n deshal b wege n Geldmange l de n Bergba u 
nicht meh r ordentlic h betrieben , unte r andere m auc h tragend e Erzpfeile r mi t 
abgebaut. Dadurc h se i e s i n de n Grube n z u Einstürze n gekommen , un d di e 
Landesherrschaft hab e mi t Erla ß de s halbe n Zehnte n un d Erhöhun g de r Vör -
ie aufsp reise helfe n müssen , dies e Betrieb e wiede r i n Ordnun g z u bringen . I n 
diesem Zusammenhan g se i bereit s di e kurfürstlich e Resolutio n vo m 6 . Mär z 
1697, di e Erzschulde n au f Gruben , rein e Förderun g de r Erz e un d Erhaltun g de r 
Bergfesten betreffend , ergangen 2 6 . Schließlic h belastete n di e neuerding s ein -
geführten ständige n Beiträg e fü r di e Knappschafte n di e Gewerken . S o be -
stände Gefahr , da ß imme r meh r Gewerke n de m Bergba u de n Rücke n kehre n 
würden, wen n ma n ihne n nich t finanziel l entgegenkäme . Ma n brauch e auc h 
fernerhin ih r Gel d zu m Betrie b de s Bergbaus , zuma l di e Regierun g ein e Über -
führung de s Bergbau s i n landesherrschaftliche s Eigentu m wege n de s dami t 
verbundenen Betriebsrisiko s nich t woll e un d außerde m di e daz u erforderliche n 
Kapitalien nich t zu r Verfügun g habe . 

Auf Grun d alle r diese r Maßnahme n ka m de r Harze r Bergba u Anfan g de s 
18. Jahrhunderts i n höchsten  Flor.  172 4 ga b e s 1 6 Ausbeutegruben , di e insge -
samt 13 1 56 0 Speziestale r Ausbeut e erbrachten 2 7. Allei n au s Bussche s Zeite n 

23 T h o m a s W a g n e r , Corpus  juris  metallici,  Leipzi g 1791 , Sp . 1077-1078 , 108 3 
bis 1098 . 

24 OBA-Archi v Clausthal , Fac h 81 3 Akt e 18 , 
5 5 Di e norddeutsche n Staate n hatte n unte r Führun g vo n Brandenburg , Kursachse n 

und Braunschweig-Lünebur g durc h di e Münzkonventione n z u Zinn a 166 7 un d z u 
Leipzig 169 1 de n Silbergehal t de r Talerwährung einheitlic h festgesetzt : W i l h e l m 
J e  s s e ,  Münzgeschichte Niedersachsens , 1952 , S . 8 2 bzw . 85 . 

26 W a g n e r , wi e Anm . 23 , Sp . 1087-1088 . 
*7 Staatsarchi v Detmold , L  11 4 A  v . Rede n Nr . 329 . 
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sind heut e noc h ach t Ausbeutefahne n vorhanden 2 8 . Besonder s eindrucksvol l 
war da s Ergebni s de r Grub e D o r o t h e a be i Clausthal , w o ma n i m erste n 
Jahrzehnt de s 18 . Jahrhunderts s o reich e Erzvorkomme n angetroffe n hatte , 
wie si e i m Oberhar z bishe r noc h nich t gefunde n waren . I m Durchschnit t de r 
Jahre 172 1 bi s 173 9 -  sei t de m Jahr e 170 9 hatt e di e Grub e Dorothe a Ausbeut e 
zu zahle n begonne n -  betru g ihr e Ausbeut e jährlic h 5 7 000 Taler , da s sin d 
400 Taler au f eine n Kux . Da s wa r ei n bi s dahi n noc h ni e erzielte s Ergebnis . 

Angelockt durc h di e Erhöhun g de s Vorkaufspreise s fü r Silber , vo r alle m 
aber durc h di e hohe n Ausbeuten , insbesonder e de r Grub e Dorothea , fande n 
sich wiede r neu e Gewerke n ein . Eh e einkommende n Zubuße n nahme n zu . 
Christoph Wilhel m Jako b Gattere r bezeichne t 179 0 fü r de n Kommunion-Har z 
die Jahr e u m 172 3 al s ein e güldene  Zeit,  wei l fast  alle  Gruben  in  Handel  ka-
men, und  in  einigen  Quartalen  sehr  wenig,  auch  wohl  nichts  zu  kaduzieren 
vorfiel29; d . h. au f Kux e verzichte t wurde . 

Um 170 0 wurde n i n Claustha l Medaille n mi t de r Umschrif t „AURE A HERCI -
NIAE STERIUTA S DITESCI T A B IMO " geprägt 3 0 . Dabe i wir d „aurea " i n 
dem gleiche n Sinn e z u verstehe n sein , wi e Ovi d i n seine n berühmte n Meta -
morphosen da s erst e Weltalte r mi t „Aure a prim a sat a es t aetas " bezeichnet . 
So müßt e ma n di e Umschrif t etw a übersetze n mi t „Di e golden e Unfruchtbar -
keit de s Harze s gewinn t Reichtu m au s de r Tiefe" . Etw a z u gleiche r Zei t (1723 ) 
erschien be i Homann s Erbe n i n Nürnber g ein e Kart e vo m Har z unte r de r 
Bezeichnung „Delineati o aurea e sterilitati s Herciniensi s i.e . HERCINIA E 
METALLIFERAE". Di e Bezeichnun g „golden " fü r dies e Zeite n is t als o nich t 
erst durc h Gattere r eingeführt , sonder n ha t vo n vornherei n bestanden . 

Es läß t sic h durchau s verstehen , da ß währen d de r „goldenen " Zeite n di e 
Landesherrschaft au f de m Standpunk t stand , da ß jetz t di e Gewerke n wiede r 
allein de n Magazinschade n trage n könnten . Hinz u kam , da ß 172 2 au f Bus -
sches besondere s Betreibe n da s K o r n m a g a z i n i n O s t e r o d e ferti g 

2 8 I m Har z pflegte n damal s Gruben , di e i n Ausbeut e gekomme n waren , ein e „Aus -
beutefahne" anzubringen . Si e bestan d au s eine m i n For m eine r Wetterfahn e ode r 
Standarte a n eine r eiserne n Stang e befestigten , of t rechteckige n eiserne n Schild , 
auf de m i n meh r ode r wenige r künstlerische r For m di e Grub e sowi e da s Jah r un d 
die Anfangsbuchstabe n de s derzeitige n Oberbergmeister s angezeig t waren . Ein e 
Reihe derartige r Ausbeutefahne n sin d bi s heut e i m Oberhar z erhalte n geblieben . 
Aus Bussche s Zeite n stamme n di e Ausbeutefahne n folgende r Gruben : 
Herzog Wilhel m 169 7 Dre i Könige 170 6 
Englische Treue 170 4 Dorothe a 170 9 
Prinz Christian 170 5 Sophi a 171 2 
St. Lorenz 170 5 Carolin a 171 3 

2 8 C h r i s t o p h W i l h e l m J a k o b G a t t e r e r , Anleitung , de n Har z un d 
andere Bergwerk e mi t Nutzen z u bereisen, Tei l 3 , Göttinge n 1790 , S . 336 . 

3 0 Be i E d u a r d F i a l a , Di e Münze n un d Medaille n de r weifische n Lande , [7. ] 
Teil: Da s neu e Hau s Lünebur g z u Hannove r I  S . 363 Nr . 2300-2301. Fial a setz t dies e 
undatierten Harzmedaillen , di e i n mehrfache n Variante n vorkommen , noc h i n di e 
Zeit Kurfürs t Erns t Augusts . 
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geworden w a r 3 1 , durc h da s be i gute n Zeite n da s Kor n billi g eingekauf t un d 
für Notzeite n gespeicher t werde n konnte . S o hofft e man , fü r di e Zukunf t ohn e 
Magazinschaden auszukommen , wa s allerding s dan n nich t de r Fal l war . Di e 
Baukosten i n Höh e vo n 2 6 633 Taler n hatte n z u j e eine m Dritte l di e Regierun g 
und di e Gewerke n übernommen , j e ei n Sechste l entfie l au f di e Clausthale r 
Kämmereikasse un d di e Bergbaukasse . 

Der Tätigkei t Bussche s is t noc h ein e ander e fü r de n Harze r Bergba u bedeut -
same Maßnahm e zuzurechnen , nämlic h di e Gründun g de r B e r g h a n d l u n g 
im Jahr e 1 7 1 3 3 2 . Nachde m sei t de m Dreißigjährige n Krie g de r Hande l mi t 
den Harze r Bergwerkserzeugnisse n verpachte t gewese n war , fehlt e de m sei t 
1696 tätige n letzte n Pächter , de m Geheime n Kommerzienra t Johan n Friedric h 
von Eckhard t i n Goslar , infolg e vo n Verluste n i n andere n Geschäfte n schließ -
lich da s fü r di e Berghandlun g notwendig e Geschäftskapital , s o da ß i m Jahr e 
1 7 1 1 mi t de r Landesherrschaf t ein e gemeinsam e Verkaufsgesellschaft , di e 
Berghandlungssozietät, i n di e beid e j e 25 0 000 Tale r einbrachten , fü r dre i 
Jahre gegründe t wurde . Nac h Ablau f de r Vertragszei t übernah m di e Regie -
rung di e Berghandlun g i n eigen e Regie , da  Eckhart  -  wi e Rönn e schreib t -
von der  Pacht  abgegangen  oder  hätte  abgehen  müssen  und  sich  vermutlich 
kein anderer  Pächter  oder  Entrepreneur  gefunden  haben  mag,  welchem  die 
Berghandlung als  ein  die  Kräfte  eines  Particuliers  übersteigendes  Werk  auf 
dem vorigen  Fuß  anvertraut  werden  könne.  Di e Berghandlun g wurd e nac h 
Hannover verleg t un d unmittelba r de r Kamme r unterstellt . Verwalte r de r 
Berghandlung wa r sei t de m Jahr e 172 1 de r früher e Sekretä r de s Berghaupt -
manns vo n de m Bussch e un d später e Bergsyndiku s Kilia n Philip p Bes t (168 0 
bis 1741) . Al s Mitglie d de r Kamme r ma g de r Einflu ß Bussche s sowoh l be i de r 
Bestallung vo n Bes t al s auc h be i seine r spätere n Tätigkei t i n de r Berghand -
lung nich t unwesentlic h gewese n sein . Di e Berghandlun g erzielte , nachde m 
die gemeinsam e Verkaufsgesellschaf t mi t Verlus t gearbeite t hatte , i n de n 
ersten 1 5 Jahre n ihre r Geschäftstätigkei t al s landesherrschaftliche s Unterneh -
men eine n Überschu ß vo n fas t eine r dreivierte l Millio n Taler . 

Nachdem bereit s vo r de r Jahrhundertwend e sic h Schwierigkeite n be i de n 
Hütten wege n Holzmange l ergebe n hatten , wa r Bussch e u m di e Ordnun g de s 
F o r s t h a u s h a l t s besonder s bemüht 3 3 , Da s ergib t sic h au s de n verschie -
denen vo n ih m durchgeführte n Forstbereisunge n sowi e au s de r Überwachun g 
des Forstwesen s durc h di e vo n ih m ne u geschaffen e Dienststell e eine s Forst -
gegenreuters. S o wa r e s möglich , de r durc h Trocknis , Windbruc h un d Wurm -

3 1 Zu r Geschicht e de s Kornmagazin s i n Osterod e vgl . M a r t i n G r a n z i n , 25 0 
Jahre Kornmagazi n i n Osterode . In : Heimatblätte r f . d . südwestliche n Harzran d 2 8 
(1972) S . 1-12 . 

« D i e t r i c h H e i n r i c h v . R ö n n e , Di e Geschichte , Verfassung , Betrie b un d 
Erfolg de r königlich-kurfürstliche n Berghandlung , Hannove r 1770 . -  Berghandlungs -
akten i m Archiv de s OB A Clausthal , I I R 1-3 . 

3 3 B ö s e , wi e Anm . 5 , S . 85 . 



288 Dietrich Hoffman n 

fraß i n de n Jahre n 170 2 bi s 170 4 entstandene n besondere n Schwierigkeite n 
einigermaßen Her r z u werden . Insbesonder e sorgt e Bussch e dafür , da ß zu -
nächst nu r trockene s Hol z verwende t un d da s noc h vorhanden e frisch e Hol z 
möglichst geschon t wurde . De n durc h di e Trockni s verstärkte n Holzanfal l 
nutzt e r zu r vermehrte n Verhüttun g vo n Eise n aus . S o wurde n au f sein e Ver -
anlassung i m Jahr e 170 4 zwe i Eisenhütte n i m Sollin g gebau t un d unte r di e 
Leitung de s Bergamt s i n Claustha l gestellt . Mi t de r wachsende n Förderun g 
war, begünstig t durc h starke n Holzanfal l infolg e Windwur f un d Wurmtrock -
nis, de r Bedar f de r Hütte n a n Holzkohle n ständi g gestiegen . Di e Forste n 
konnten bal d nich t meh r genu g Hol z liefern . Zu r Einsparun g vo n Holzkohle n 
hatte Bussch e bereit s sei t 170 6 mi t gute m Erfol g Oberharze r un d Unterharze r 
Erze gemeinsa m a m Unterhar z verschmelze n lassen . Al s da s nich t reichte , 
fanden langwierig e un d schwierig e Verhandlunge n zu r Einschränkun g de s 
Hüttenbetriebs statt , wobe i Bussch e mi t Nachdruc k darau f hinwies , da ß de r 
Oberharz mi t Rücksich t au f sein e Bedeutun g fü r di e Bevölkerun g un d fü r di e 
Gewerken sein e Betrieb e wenige r al s de r Unterhar z einschränke n könne . 

Zusammenfassend bleib t als o festzustellen : Währen d i m 17 . Jahrhunder t 
die Gewerke n mi t de r Betriebsführun g i m Bergba u nicht s meh r z u tu n hatten , 
die vielmeh r gan z i n Hände n de r vo n de r Landesherrschaf t eingesetzte n Fach -
leute lag , wa r di e Bergbehörd e z u Zeite n de s Berghauptmann s vo n de m 
Bussche imme r meh r daz u übergegangen , übe r de n Kop f de r Gewerke n hin -
weg z u bestimmen , wa s mi t ihre r Ausbeut e geschah . Di e Gewerke n ware n 
nunmehr technisc h un d wirtschaftlic h entmündigt . Infolg e de r hohe n Abgabe n 
an de n Landesherr n i n For m de s Zehnte n un d Neunte n sowi e de s niedrige n 
Vorkaufspreises verblie b de n Gewerke n sowies o nu r ei n schmale r Gewinn , 
der durc h di e eigenmächtig e Verwendun g eine s Teile s davo n fü r allgemein e 
Zwecke de s Bergbau s durc h da s Bergam t noc h geschmäler t wurde . De r vo n 
den Gewerke n wege n de r angestiegene n Betriebskoste n geforderte n allge -
meinen Erhöhun g de r Vorkaufspreis e fü r di e Metall e ka m di e Regierun g 
zunächst nich t nach . Vielmeh r erhöht e si e au f Antra g einzelne r Grube n durc h 
Privilegien un d Begnadigunge n di e Vorkaufspreis e ode r lie ß vo m Zehnte n 
und Neunte n nach . Dies e Regelung , durc h welch e di e Gewerke n stat t Ertei -
lung eine s Rechte s auc h insowei t vo n de r Guns t de s Landesherr n abhängi g 
wurden, la g gan z i n de n Bestrebunge n de s landesherrliche n Absolutismus , 
doch entsprac h si e i n keine r Weis e de n Wünsche n de r Gewerken . 

Die Zeit , i n welche r Bussch e al s Berghauptmann , Kammerra t un d zuletz t al s 
Kammerpräsident, da s sin d di e Jahr e 169 5 bi s 1731 , fü r di e Harzsache n täti g 
war, sin d durc h ein e einmalig e Blüt e de s Bergbau s gekennzeichnet . Di e be -
deutenden bi s z u eine m Vierte l de r gesamte n Landeseinnahme n betragende n 
Einkünfte, welch e de r Landesher r damal s au s de m Harze r Bergba u hatte , 
galten al s sei n besondere s Vorrecht , da s i n keine r Weis e geschmäler t werde n 
durfte, zuma l di e beträchtliche n Ausgabe n i n Höh e vo n übe r 2  Millione n 
Talern, welch e di e Erlangun g de r Kurwürd e gekoste t hatte , ers t wiede r ein -
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gebracht werde n mußten 3 4 . Di e jährlic h de m Bergba u durc h de n Zehnten , 
Neunten un d durc h di e niedrige n Vorkaufspreis e entzogene n Gelde r i n Höh e 
von 10 0 000 bi s 20 0 000 Taler n führte n dazu , da ß di e verbleibende n Summe n 
in zunehmende m Maß e be i de n steigende n Bergbaukoste n nich t meh r fü r ein e 
angemessene Verzinsun g de s vo n de n Gewerke n zu r Verfügun g gestellte n 
Kapitals ausreichten . Di e entrechtete n un d verärgerte n Gewerke n zoge n sic h 
immer meh r vo m Bergba u zurück . 

Während da s Supplementgel d zu r Stützun g de r Knappschaf t noc h ein e Ab -
gabe gewese n war , welch e all e Grube n gleichmäßi g betraf , wurde n z u Bus -
sches Zeite n nac h Gründun g de r Gewerkenzinskass e nu r noc h diese , d . h. di e 
Ausbeute bringende n Grube n zu m Ausgleic h de s Magazinschaden s herange -
zogen. Dies e gewerkenunfreundlich e Maßnahm e vermehrt e nich t gerad e di e 
Zahl de r Gewerken , dere n Gelde r ma n dringen d zu r Weiterführun g de s 
Bergbaus benötigte . S o ka m Bussch e au f Anregun g de r Regierun g darauf , di e 
gesamte Harzbevölkerun g zu r Finanzierun g de s Bergbau s heranzuziehen . Da s 
geschah unmittelba r durc h di e Einführun g de r Akzis e au f Bie r un d Brannt -
wein un d de s Bergbaugelde s sowi e mittelba r durc h Übertragun g zubußepflich -
tiger Kux e a n di e Kämmereie n de r Bergstädte . 

Auf Ordnun g bedach t lie ß Bussch e de n private n Kuxenhande l verbieten , 
und di e Einziehun g de r Zubußen , di e Verwaltun g de r Kux e auswärtige r Ge -
werken sowi e di e Beurkundun g de r Kuxengeschäft e wurde n gena u geregelt , 
Bussche ha t sic h i n all ' seine n Jahre n al s vorzügliche r Verwaltungsbeamte r 
sowie al s geschickte r un d erfindungsreiche r Kop f erwiesen , seine m Landes -
herrn di e hohe n Einkünft e au s de m Bergba u ungeschmäler t z u erhalte n sowi e 
neue Weg e zu r Kapitalbeschaffun g fü r de n Bergba u z u erschließen . Dabe i wa r 
er, wi e scho n sein e Vorgänger , nich t gerad e zimperlich , sic h übe r bestehend e 
Rechte de r Gewerke n hinwegzusetzen . Al s e r jedoc h merkte , da ß durc h di e 
einseitigen, di e Recht e de r Gewerke n beschränkende n Maßnahme n imme r 
mehr Gewerke n de n Bergba u verließen , setzt e e r sic h be i de m Köni g beson -
ders fü r di e Erhöhun g de r Vorkaufspreis e ein . Dami t gelan g es , wiede r Ge -
werken fü r de n Bergba u anzulocken . 

Doch wa r de n vo n Bussch e zu r Hebun g de s Bergbau s eingeleitete n Maß -
nahmen au f di e Daue r kei n Erfol g beschieden . Nac h de n gute n Ergebnisse n 
in de n 1710e r un d 1720e r Jahren , i n dene n ein e Anzah l Grube n un d zuletz t 
besonders eindrucksvol l di e Grube n Dorothe a un d Carolin a i n Ausbeut e ka -
men, ließe n di e Erfolg e bal d nach . Neu e Gewerken , di e sic h zunächs t wiede r 
eingefunden hatten , bliebe n meh r un d meh r aus . E s ga b imme r wenige r 
„gehorsame" Gewerken , d . h. Gewerken , welch e di e angeforderte n Zubuße n 
zahlten. U m de n Bergba u z u erhalten , mußt e di e Regierun g i n de n nächste n 
Jahrzehnten i n imme r steigende m Maß e vo n ihre m Gewin n zuschießen . Doc h 
fiel da s de n Landesherren , seitde m si e englisch e König e geworde n waren , 
im Gegensat z z u frühe r nich t meh r s o schwer . 

s< S c h n a t h , wi e i n Anm . 8 , S . 650 ; vgl . auc h S c h n a t h a.a.O . Bd . I I (Hildeshei m 
1976) S . 33 7 ff . 

19 Nds . J ahrb . 
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T e c h n i s c h e M a ß n a h m e n 

Das Vordringe n de s Bergbau s i n größer e Teufe n -  z u Anfan g de s 18 . Jahr -
hunderts hatte n einig e Schächt e scho n ein e Teuf e vo n 30 0 Meter n erreich t -
war nu r durc h di e inzwische n vervollkommnet e Bergbautechni k möglic h ge -
worden. Di e bereit s sei t 163 0 i m Har z eingeführt e Sprengarbei t verbessert e 
Carl Z u m b e 168 7 durc h Anwendun g de s Lettenbesatze s un d de r messing -
schen Räumnadel . Dami t ka m da s gefährlich e Besetze n de r Bohrlöche r mi t 
Holzpflöcken i n Fortfa l l M . Zu r Sicherun g vo r Sprenggase n ware n mi t Ver -
ordnung vo m 15 . Juni 169 3 bestimmt e Sprengzeite n festgesetz t worden , au f 
die durc h da s Bergamtspaten t übe r di e Abschießun g de r Bohrlöche r vo m 
10. Oktobe r 171 6 nochmal s hingewiese n wurde 3 6 . I n di e Zei t u m 170 0 fäll t 
auch di e Erfindun g de s Harze r Wettersatzes , d . h. di e Bewegun g de r Luftsäul e 
mit Hilf e eine s i m Wasserbad e auf - un d abwärt s bewegte n Behälters . Ube r 
Rohre lie ß sic h di e s o bewegt e Luf t au f weit e Strecke n i n de r Grub e fortleite n 
und dami t de r Streckenvortrie b bewettern . 

Die Schachtförderanlage n ware n u m 170 0 bereit s z u eine r besondere n tech -
nischen Vollkommenhei t gelangt , ihr e damalig e For m ha t ohn e wesentlich e 
Änderungen eineinhal b Jahrhundert e fortbestanden . Lediglic h zwe i Problem e 
waren au s damalige r Sich t noc h nich t befriedigen d ge löst 3 7 : 1 . Gib t e s ein e 
Möglichkeit, mi t de n i n eine r Richtun g Umlau f enden Wasserrädern de r Wasser-
haltungskünste di e Förderun g z u bewerkstelligen ? 2 . Wi e läß t sic h da s Ge -
wicht de r Kette n ausgleichen , s o da ß tatsächlic h nu r da s Gewich t de s z u 
fördernden Gute s z u hebe n ist ? 

Bei Bussche s Dienstantrit t i m Har z hatt e Gottfrie d Wilhel m L e i b n i z 3 8 

begonnen, ei n umschaltbare s Zahnradgetrieb e au f eine m Schach t einzubaue n 
und de n Gewichtsausgleic h de s Zugmittel s i m Schach t mi t Hilf e eine r endlose n 
Kette un d späte r durc h de n Einba u eine s Spiralkorbe s (bobine ) z u lösen . 
Seine geistreiche n Einrichtunge n bewährte n sic h wege n Unvollkommenhei t 
der Techni k un d wege n Fehlen s vo n ausgebildete n Techniker n jedoc h damal s 
nicht. 172 0 verringert e de r Bergmeiste r D e g e n di e Las t de s Zugmittel s 
dadurch au f di e Hälfte , da ß e r di e Förderwell e i n di e halb e Teuf e de s Schach -
tes verlegt e un d da s Er z zunächs t bi s hie r un d vo n dor t durc h eine n zweite n 
Schacht bi s z u Tag e bringe n ließ . De r Antrie b diese r Förderwell e gescha h vo n 
Ubertage durc h ein e Kett e ode r durc h Gestänge . 

Mit de r Weiterentwicklun g de s Bergbau s reichte n di e i n de n zahlreiche n 
Sammelteichen zu r Verfügun g stehende n Wassermenge n besonder s i n nieder -
schlagsarmen Zeite n fü r de n Antrie b alle r Pumpen , Förderhaspe l un d Poch -

33 G  a  11 e  r e r , wie Anm . 29 , S . 289-291 . 
3« W a g n e r , wi e Anm . 23 . Sp . 1095-1096 . 
3 7 A l b e r t V i e r l i n g , Di e Schachtfördereinrichtunge n au f de m Oberhar z u m 

1700, Berli n 1933 . 
w U l r i c h H o r s t , Leibni z un d de r Bergbau . In : De r Anschnit t 1 8 (1966) , H . 5 , 

S. 36-51 . 
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werke be i weite m nich t meh r aus . Di e vo n Leibni z gemachte n Vorschläg e 
einer hydraulische n Pumpspeicherun g mi t Hilf e vo n W i n d r ä d e r n hatte n 
nach lange m Hi n un d He r nich t zu m Erfol g geführt . U m s o meh r wa r ma n 
bemüht, durc h Anlag e ode r Vergrößerun g de r S a m m e l t e i c h e de n Stau -
raum z u erweitern . I n de n Jahre n 171 6 bi s 172 1 wurd e de r Oderteic h -  mi t 
einem Fassungsvermöge n vo n 1, 7 Millione n Kubikmete r bi s 188 9 de r größt e 
künstliche Stause e Mitteleuropa s -  angelegt . De r i m Anschlu ß daz u au f ein e 
Länge vo n 7, 5 Kilometer n gebaut e Rehberge r Grabe n versorgt e di e Andreas -
berger Grube n mi t de m notwendige n Antriebswasser . Zu r Abführun g de r 
Grubenwässer wa r i m Andreasberge r Revie r i n de n Jahre n 169 3 bi s 171 0 
der ach t Kilomete r lang e Grün-Hirschle r Stolle n aufgefahre n un d sei t 17 1 6 
mit de m Auffahre n de s Sieberstollen s begonne n worden , de r ein e Läng e vo n 
zwölf Kilometer n erhalte n sollte . De r sei t lange m geplant e Ba u de s Damm -
grabens, de r zusätzlic h größer e Wassermenge n au s de m niederschlagsreiche n 
Brocken- un d Bruchberggebie t au f di e Clausthale r Hocheben e bringe n sollte , 
erfolgte ers t nac h Bussche s Tod e i n de n Jahre n 173 2 bi s 1734 . 

1707 hiel t sic h de r Altmeiste r de r Bergbaukunst , Christophe r P o l h e m 
(1661-1751) 3 9 au s Schweden , etw a ei n Vierteljah r i m Har z auf , u m au f Wunsc h 
des Kurfürste n di e Bergwerksmaschine n z u verbessern . Polhe m stellt e fest , 
„daß di e Harze r Künst e nac h alte r Manie r seh r gu t un d nac h richtige n Grund -
sätzen gebau t waren , s o da ß weni g z u änder n war" . De r Vizemarkscheide r 
Bernhard Ripkin g ( 1682- 17 19) 4 0 un d de r Zimmergesell e Christia n Schwarz -
kopf (1685-1760 ) ware n i m Anschlu ß dara n 2V 2 Jahr e be i Polhe m i n Schwe -
den, u m sic h i m dortige n Bergwese n ausbilde n z u lassen . 170 8 reist e de r 
Markscheider Christia n Zacharia s Koc h au s Claustha l nac h Sachse n un d Böh -
men, u m dor t di e Bergwerksmaschine n un d Dammbaute n de r Staubecke n 
kennenzulernen. De r inzwische n zu m Maschinendirekto r i n Claustha l ernannt e 
Ripking wurd e 171 7 nac h Englan d geschickt , u m sic h übe r di e dortige n Feuer -
maschinen un d Wasserkünst e z u unterrichten . De r später e Maschinendirekto r 
Johann Car l Hanse n (1699-1778 ) hiel t sic h z u seine r Ausbildun g vo n 172 1 bi s 
1727 i n Schwede n be i Polhe m auf . Sei t 17 1 2 wa r i n Zellerfel d de r früher e 
Ingenieuroffizier Johan n Justu s Bartel s (1660-1721 ) al s erste r Harze r Maschi -
nendirektor i m Amt . E r ha t sic h durc h di e Erfindun g eine s Wetterofen s un d 
einer Großlochbohrmaschin e sowi e durc h di e Einrichtung , vo n eine m vo m 
Schacht entfern t liegende n Kehrra d au s di e Schachtförderun g z u betreiben , 
einen Name n gemacht . Ripkin g un d Bartel s ware n mi t Erfol g a m Ba u de r 
Wasserkünste i n Herrenhause n beteil igt 4 1 . 

39 O t t o V o g e l , Christophe r Polhe m un d sein e Beziehunge n zu m Harze r Berg -
bau. In : Beiträg e zu r Geschicht e de r Techni k un d Industrie , Bd . 5  (1913) , S . 298-345 . 

4 0 H a n s B u r o s e , Markscheide r Bernhar d Ripking . In : De r Anschnit t 1 9 (1967) , 
H. 5 , S . 17-25 . 

4 1 Vgl . hierz u I r m g a r d L a n g e - K o t h e , Di e Wasserkuns t i n Herrenhausen . 
In: Hann . Gesch.BU . N.F . 1 3 (1960) , S. 119-151 . 

19* 
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Auch übe r di e Frag e de s Einsatze s eine r Dampfmaschine 4 2 i m Harze r Berg -
bau ha t ma n sic h z u ihre r früheste n Zei t Gedanke n gemacht . Währen d di e 
Gieheimen Rät e 17 1 3 de n Maschinendirekto r Bartels , de r ein e Feuermaschin e 
im Harze r Bergba u aufstelle n wollte , noc h abschlägi g beschiede n hatten , sin d 
in de n Jahre n 17 1 5 bi s 17 1 9 mi t de n Ingenieuroffiziere n Webe r un d Brück -
mann, di e gege n ein e Lizen z vo n 10 0 000 Taler n Feuermaschine n i m Har z 
bauen wollten , umständlich e Verhandlunge n geführ t worden , di e dan n jedoc h 
ergebnislos abgebroche n worde n sind . 172 5 hatt e sic h Bussch e u m näher e 
Auskunft übe r di e au f de r Königsgrub e i n Schemnitz 4 8 eingesetzt e Feuer -
maschine a n de n hannoversche n Gesandte n i n Wie n gewand t un d übe r diese n 
von de m berühmte n Johan n Emanue l Freiher r Fische r vo n Erlac h (1693-1743 ) 
Zeichnungen un d Beschreibunge n diese r Maschin e erhalten . Doc h konnt e ma n 
sich zu m Ba u eine r derartige n Maschin e damal s nich t entschließen , zuma l si e 
viel Feuerun g brauchte , un d Polhe m a n ihre r Stell e ein e mi t Wasse r betrie -
bene Syphonmaschin e vorgeschlage n hatte . Da s Model l diese r Maschin e 
wurde 172 8 vo n de m Maschinendirekto r Hanse n gebaut . D a jedoc h di e Ver -
suche mi t ih m nich t befriedigten , stellt e ma n di e Sach e zunächs t zurüc k un d 
begann dafü r i n de n nächste n Jahre n mi t de m Ba u de s Dammgrabens . 

Bussche ha t sic h auc h besonder s daru m bemüht , da ß di e wertvolle n Stuff -
erze, d . h. di e derbe n Erze , besonder s gewonne n un d trocke n aufbereite t wur -
den, weil , wi e eingehend e vo n ih m veranlaßt e un d überwacht e Versuch e er -
geben hatten , au f dies e Weis e be i ihre r Aufbereitun g wesentlic h geringer e 
Verluste a n Er z al s bishe r auftraten 4 4 . I m Zusammenhan g dami t ergin g da s 
Bergamtspatent vo m 26 . April 172 0 wege n reine r Aushaltun g de r Stufferze 4*. 

Zusammenfassend bleib t festzustellen , da ß währen d de r Amtszei t de s Berg -
hauptmanns Heinric h Alber t vo n de m Bussch e sic h i m Harze r Bergba u au f 
technischem Gebie t ein e reg e Entwicklun g entfaltete . Weltberühmt e Gelehrt e 
und Ingenieur e wi e Leibni z un d Polhe m kame n zu r Unterstützun g ode r Bera -
tung i n de n Harz . Harze r Bedient e wurde n zu r Ausbildun g ode r Erweiterun g 
ihrer maschinentechnische n Kenntniss e in s Auslan d geschickt . I m Harze r Berg -
bau erfolgt e damal s di e erst e Einstellun g vo n Maschinendirektoren . Wege n 
eines Einsatze s de r wenig e Jahr e vorhe r erfundene n Dampfmaschin e wurde n 

4 * D i e t r i c h H o f f m a n n , Di e Versuch e mi t wassersparende n Maschine n fü r di e 
Wasserhaltung de s Oberharze r Bergbau s i m 18 . Jahrhundert. In: Technik-Geschicht e 
Bd. 4 2 (1975) , S . 1-17 . -  Bereit s 170 4 wurd e di e Einführun g de r vo n de m Englände r 
Thomas Saver y (1650-1715 ) konstruierte n „  Feuermaschine" i m Oberharze r Berg -
bau erwogen : Kf . Geor g Ludwi g a n sein e Mutte r Sophie , Linsbur g [1704 ] Nov . 15 : 
Hann. 9 1 Sophi e 19a . Gedruck t vo n G e o r g S c h n a t h , in : Nds . Jahrbuc h f . 
Lgesch. 4 8 (1976 ) S . 301 . 

4 8 Ein e de r siebe n Bergstädt e Oberungarns , heut e Bansk a Stiavnica . 
4 4 H e n n i n g C a l v ö r , Historisch-chronologisch e Nachrich t un d theoretisch e un d 

praktische Beschreibun g de s Maschinenwesen s un d de r Hilfsmitte l be i de m Berg -
bau au f de m Oberharz , Braunschwei g 1763 , Bd . II , S . II I ff . 

« W a g n e r , wi e Anm . 23 , Sp . 1090-1092 . 
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eingehende Überlegunge n angestellt . De r fü r 18 0 Jahr e größt e künstlich e 
Stausee Mitteleuropa s entstan d z u damalige r Zei t i m Harz . 

B u s s c h e u  n d s  e  i  n e B  e  r  g 1  e u t  e 

Wenige Jahr e vo r Bussche s Dienstantrit t hatt e sic h herausgestellt , da ß 
einige Schichtmeiste r un d ander e Bergbedient e sic h a n fremde n Gelder n ver -
griffen un d übe r di e Schichte n nich t richti g abgerechne t hatten . Mi t Edik t vo m 
1 1 . Mär z 168 6 ware n di e Bediente n a n ihr e Pflichte n erinner t un d streng e 
Strafen fü r de n Wiederholungsfal l angedroh t worde n 4 Ä . Be i de r straffe n Füh -
rung de r Geschäft e unte r de m Berghauptman n vo n de m Bussch e ist , solang e 
er i n Claustha l war , vo n derartige n Unregelmäßigkeite n nicht s meh r bekann t 
geworden. Al s u m di e Jahrhundertwend e infolg e Kapitalmange l sowi e auc h 
wohl i m Zug e de r Geldentwertun g durc h Einführun g de s Leipzige r Fuße s di e 
Arbeitsmöglichkeiten i m Bergba u knappe r wurden , wa r e s wiederhol t z u 
Unruhen unte r de n Belegschafte n gekomme n 4 7 . Scho n nac h de m erste n größe -
ren Auflau f i m Jahr e 169 7 wurde n mi t de m Edik t vo m 22 . Juli 169 8 fü r di e 
Zukunft all e Versammlungen , Demonstratione n un d gemeinsame n Beschwer -
den de r Bergleut e verboten . Al s Bussch e 170 0 hört , da ß einig e Bergleut e da s 
„ora e t labora " dahi n ausdeuteten , si e ginge n liebe r zu r Kirch e al s zu r Arbeit , 
sorgt e r dafür , da ß si e verpflichte t wurden , jede s z u seine r Zei t z u t u n 4 8 . Al s 
dann di e Bergleut e unte r Umgehun g de s Bergamte s Beschwerdeschrifte n de m 
Kurfürsten unmittelba r be i seine m Besuc h i m Oberhar z End e Jul i /  Anfan g 
August 170 2 überreich t hatten , wurd e i n Anwesenhei t de s Kammerpräsiden -
ten un d einige r Kammerrät e i m Clausthale r Bergam t ei n energische s Vor -
gehen gege n di e Beschwerdeführe r beschlossen 4 9. 

Schließlich bleib t z u bemerken , da ß di e Bergleut e ihre n Loh n weite r i n nac h 
altem Fu ß ausgemünzte n Gel d erhielten , s o da ß si e damal s nich t unmittelbar , 
sondern nu r mittelba r -  durc h di e allgemein e Teuerun g -  vo n de r Geld -
abwertung betroffe n waren . Al s Bussch e i m Somme r 170 6 zu r Brunnenku r 
nach Pyrmon t fährt , schreib t e r de m Kammerpräsidente n v . Görtz , e r hab e 
seinen Leute n s o vie l Arbei t hinterlassen , da ß si e nich t müßi g g ingen 6 0 . I m 
übrigen verlangt e Bussch e vo n seine n Untergebenen , da ß si e di e Bergleut e 
gerecht behandelten . Al s 170 9 infolg e vo n Betriebsstörunge n Bergleut e vor -

« Ebd. , Sp . 1077-1080 . 
*7 Vgl . hierzu : H e r b e r t L o m m a t z s c h , „E s wir d noc h werde n gut. " Willens -

bildung un d Kämpf e de s Bergvolke s i m niedersächsische n H a r z . . . In : Nds . Jahr -
buch f . Lgesch . 4 4 (1972 ) S . 189-232 ; teilweis e kritisch e Stellungnahm e dazu : 
S c h n a t h , Gesch . Hannover s (wi e Anm . 8 ) I I 42 1 Anm . 138 . Be i de n „unruhige n 
Auftritten" au f de m Oberhar z spielte n auc h religiös e Strömunge n (Pietismus ) ein e 
Rolle. 

« Hessische s St.A . Darmstadt , F  2 3 Herrschaf t Schlit z Abt . I  3  Fasz . 91/3 : Bussch e a n 
Kammerpräsident Gört z vo m 27 . Mai 1700 . 

«» OBA-Archi v Clausthal , Fac h 49 6 Akt e 26 . 
5 0 Wi e Anm . 48 : undatierte r Brie f Bussche s a n Görtz , vermutlic h vo m Somme r 1706 . 
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übergehend au f andere n Grube n untergebrach t werde n mußte n un d Klage n 
wegen nich t gerechte r Verteilun g de r Arbeitsplätz e lau t wurden , schrie b e r 
dem Zehntne r Hattorf , ih m seie n dies e Unregelmäßigkeite n gu t bekannt . Di e 
Geschworenen sollte n deswege n ernstlic h verwarn t werden , doc h privatim , 
damit die  Bergleute  in  ihren  gar  gewöhnlichen  Klagen  nicht  oüenbarlich  ge-
stärket werden ...fil. Auc h sorgt e e r dafür , da ß de n Bergleuten , di e damal s 
feiern mußten , ein e Unterstützun g au s de r Bergbaukass e gewähr t un d ihne n 
Brotkorn verbillig t überlasse n wurde . Au f Ordnun g bedacht , sorgt e e r fü r ei n 
am 28 . April 1 7 1 2 erlassene s Edikt , da s Schlägereie n au f de r Bergfreihei t aus -
drücklich v e r b o t ö . Au f de r andere n Seit e geh t au f Bussche s Anregun g zurück , 
daß 17 1 3 fü r di e Köhler , Holzhaue r un d Fuhrleut e ähnlic h wi e bishe r fü r di e 
Bergleute ein e Invalidenkass e eingerichte t wurde , di e Beihilfe n be i Krank -
heiten, Unfälle n un d To d zahlte** . 

Auch wa r Bussch e darau f bedacht , da ß be i de r Verwaltun g de r Bergstädt e 
der bergmännisch e Tei l de r Bevölkerun g nich t z u kur z kam , inde m e r 170 3 
mit Nachdruc k au f ein e alt e Observan z hinwies , nac h de r sic h da s Ratskolle -
gium zu r Hälft e au s Bergleute n un d Bergbediente n vo m Lede r un d zu r ande -
ren Hälft e au s Bergleute n vo n de r Fede r un d andere n Bürger n zusammen -
setzen sollt e u . 

Über sein e Tätigkei t fü r de n Har z berichte t Bussch e selbs t a m 25 . März 172 3 
an de n Köni g unte r anderem 5 5 : In  meinen  jüngeren  Jahren  habe  ich  mir  mehr 
Mühe als  jemand  vor  mir  gegeben,  alles  aus  dem  Grund  zu  untersuchen  und 
die eingeschlichenen  Unordnungen  abzustellen  . . . D a ich  nunmehr  fast  an  die 
33 Jahre  mit  den  schweren  und  verdrießlichen  Harzgeschäften  beladen  gewe-
sen und  bei  meiner  öfter  schwächlichen  Gesundheit,  auch  da  ich  allerorten 
gegen den  Strom  gearbeitet  und  arbeiten  muß,  mir  in  die  Länge  schwer  fallen 
wird, zu  Eurer  Königlichen  Majestät  Satisfaction  und  zu  meiner  eigenen  Zu-
friedenheit mit  meiner  Conservation  das  berghauptmannschaitliche  Direkto-
rium zu  führen  . . . Z u Bussche s Unterstützun g wurde n darauf , wi e wi r noc h 
erfahren werden , zwe i jung e tüchtig e Leut e zu r Überwachun g de s Haushalt s 
in de n Har z entsandt . 

B u s s c h e s E i n f l u ß a u f d e n H a r z e r B e r g b a u 
w ä h r e n d s e i n e r T ä t i g k e i t i n H a n n o v e r 

Nachdem Heinric h Alber t vo n de m Bussch e sic h 2 0 Jahre , davo n 1 4 al s 
Berghauptmann, au f de m Har z aufgehalte n hatte , schreib t ih m de r Kurfürs t 

M OBA-Archi v Clausthal , Fac h 52 1 Akt e 6 . 
M W a g n e r , wi e Anm . 23 , Sp . 1093-1094 . 
M F r i e d r i c h O s t m a n n , Code x reium  metallicarum  Hercyniae.  Handschrif t i n 

der Bibliothe k de s Oberbergamt s Clausthal , Bd . 1/2 , S . 1 1 12-1114 , und : G  r e u e r , 
wie Anm . 6 , S . 29 8 ff . 

«* HSt A Hannover , Cal . Br . 4 I I B Nr . 27 . 
w OBA-Archi v Clausthal , Fac h 11 7 Akt e 8 . 
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am 20 . April 1709 , e r brauch e jetz t nich t meh r au f de m Har z z u bleibe n un d 
sich mi t de n weitläufige n Einzelheite n de r Harz - un d Bergsache n aufzuhalten , 
wenn e r de s Alter s ode r andere r Ursache n wege n da s nich t könnte . I m 
Sommer 171 0 wir d de r bisherig e Bergdros t Bod o Adolp h v . H e i m b u r g 
(1674-1736) al s Vertrete r Bussche s zu m Vizeberghauptman n au f de m Har z 
ernannt. Nac h seine r Instruktio n vo m 19 . August 171 0 sollt e sic h Heimbur g 
im wesentliche n i n de r Kommunio n z u Zellerfel d aufhalten , au f da s Berg - un d 
Forstwesen ei n wachsame s Aug e richten , de n Sitzunge n de r Berg - un d Forst -
ämter fleißi g beiwohnen , insbesonder e auc h darau f achten , da ß di e An -
schnitte richti g geführ t werden , sowi e a n de n Bergrechnunge n regelmäßi g 
teilnehmen. De m ih m vorgesetzte n Berghauptman n v . d . Bussch e hab e e r ge -
bührenden Respek t z u erweise n un d desse n Direktive n un d Verordnunge n 
Folge z u leisten . Da s Direktoriu m de s Harzes , s o wir d ausdrücklic h betont , 
stehe ih m nich t zu . Au f de r andere n Seit e brauch e Bussch e ihn , nu r sowei t e r 
es fü r erforderlic h halte , übe r di e laufende n Bergwerkssache n z u unterrichten ; 
das gelt e auc h be i de r Bestellun g un d Präsentatio n vo n Bedienten . Schließlic h 
könne Bussch e auc h jederzei t de r Kamme r ohn e Unterrichtun g Heimburg s 
Vortrag halte n ode r vo n Clausthale r Bediente n sic h berichte n lasse n un d 
ihnen Anweisunge n erteilen . 

Heimburg fühl t sic h durc h dies e Regelun g beschwert , wei l e r öfte r übe r 
wichtige Ding e vorhe r nich t unterrichte t un d vo r vollendet e Tatsache n gestell t 
wird. Darunte r leide t nac h seine r Ansich t sei n Ansehe n be i de n Bergstädte n 
und au f de m Bergamt . Doc h Bussche , de m e r diese s 171 4 vorträgt , erklärt , e r 
würde ausreichen d unterrichtet , Heimbur g soll e sic h liebe r meh r u m sein e 
eigentlichen Aufgaben , d . h. di e Überwachun g de s Berg - un d Forstwesens , 
kümmern un d regelmäßi g a n de n Abrechnunge n teilnehmen , wa s bishe r nich t 
geschehen sei . A m 5 . Novembe r 172 2 frag t de r Köni g be i Bussch e an , e r hab e 
von private r Seit e vo n de n Verdienste n Heimburg s fü r de n Har z erfahren , 
wie wei t deshal b sein e Stellun g gehobe n werde n könnte . Ma n hab e dara n 
gedacht, da ß z u Heimburg s bessere n Unterrichtun g i n Zukunf t alle r Schrift -
verkehr vo n Hannove r mi t de n Bergstädte n un d de m Bergam t übe r ih n laufe n 
solle, e r vorhe r auc h rechtzeiti g vo n de r geplante n Bestallun g eine s Bediente n 
regelmäßig unterrichte t würde . Außerde m soll e e r übe r gewiss e kleiner e 
Summen, ohn e vorhe r i n Hannove r anzufragen , verfüge n können . Ein e deut -
liche, woh l durc h Beschwerde n Heimburg s veranlaßt e Kriti k a n desse n bishe -
riger Behandlun g durc h Bussche ! 

Bussche antworte t umgehen d un d seh r ausführlich . Dabe i weis t e r darau f 
hin, da ß Heimbur g scho n sei t Jahre n seine n Dienstpflichte n nich t meh r richti g 
nachgekommen sei . S o se i e r i n de n letzte n zwe i Jahre n nu r be i neu n Sit -
zungen de s Zellerfelde r Bergamt s dabe i gewesen . Bei m Einseitige n Har z läge n 
die Ding e noc h schlimmer . I n de n zeh n Jahre n vo n 17 1 2 bi s 172 2 hab e e r dor t 
nur 13ma l a n de n Bergamtssitzunge n teilgenommen , a n Generalgrubenbefah -
rungen überhaup t nich t un d nu r fünfma l a n Generalforstamtssitzungen , ob -
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wohl e r gerad e hierz u wiederhol t aufgeforder t worde n sei . I n 1 7 i m Berich t 
einzeln aufgeführte n Fälle n hab e e r ohn e Genehmigun g de r Kamme r übe r 
Gelder verfügt ; verschiedentlic h hab e e r gege n di e bestehende n Bestimmun -
gen freie s Hol z bewilligt . I m übrige n hab e e r au s de r Andreasberge r Käm -
merei 20 0 Tale r fü r eigen e Zweck e entnommen . Di e Kämmere i se i dadurc h 
aller bare n Mitte l entblöß t un d hab e bereit s Kux e verkaufe n müssen , u m di e 
fälligen Zubuße n bezahle n z u können . I n gleiche r Weis e hab e Heimbur g be i 
der Kämmereikass e i n Claustha l fü r eigen e Zweck e 60 0 Tale r entliehe n un d 
obendrein schuld e e r ih r noc h 1  60 0 Tale r fü r gelieferte n Wein . Di e Berg -
gegenschreiber hab e e r veranlaßt , i n de n Bergbücher n ohn e Benachrichtigun g 
oder Zustimmun g de r bisherige n Eigentüme r Kux e a n ander e z u überschrei -
ben. Di e betroffene n Gewerke n hätte n jetz t dagege n Klag e eingereicht . De n 
Bergbedienten hab e e r wertvoll e Kux e fü r billige s Gel d abgeschwatz t un d 
überall vo n Bedienten , soga r vo n Witwe n un d Waise n vielfälti g un d zu m Tei l 
sehr groß e Summe n geborgt , di e e r ni e wiede r zurückzahle n könne . Manch e 
Gläubiger seie n dadurc h i n bitter e No t geraten . 

Bussche behauptet , da ß e r scho n frühzeiti g i n de r Kamme r au f Heimburg s 
Versäumnisse hingewiese n hab e un d e s nich t sein e Schul d sei , wen n e s z u 
solcher Unordnun g au f de m Har z gekomme n wäre . Verantwortlic h fü r di e 
Mißwirtschaft se i allei n de r Kammerpräsident , de m da s Direktoriu m au f de m 
Harz obliege . E r selbs t hätt e Heimbur g nich t z u seine r Schuldigkei t anweise n 
können, d a e r sei n Kolleg e un d nich t sei n Vorgesetzte r sei . I m übrige n seie n 
seiner Zei t vo n ih m ander e Beamt e al s Heimbur g z u seine r Vertretun g i m 
Harz vorgeschlage n worden . 

Ohne Heimbur g vorhe r anzuhören , stell t de r Köni g i n seine r Antwor t fest , 
daß Heimbur g sic h übe l aufgeführ t un d durc h ei n unordentliche s un d wüste s 
Haushalten selbs t alle s verschulde t habe . Bussch e soll e ih m di e Unzufrieden -
heit de s König s mi t seine r bisherige n Dienstführun g z u erkenne n geben . Doc h 
tut da s Bussch e nich t selbst , sonder n beauftrag t dami t de n Geheime n Kammer -
rat Heinric h Freiherr n Grote , de r sic h gerad e i m Har z aufhält . Heimbur g 
bleibt zunächs t weite r i m Amt . Dabe i wa r ih m au f Bussche s Vorschla g wege n 
seiner bedrängte n wirtschaftliche n Lag e sei n Gehal t u m 1  00 0 Tale r erhöh t 
worden. Abe r sein e wirtschaftliche n Verhältniss e ware n s o verfahren , da ß 
schließlich de r Konkur s nich t meh r aufzuhalte n wa r un d demzufolg e Heim -
burg 172 9 seine n Diens t unte r Gewährun g eine s Ruhegehalte s vo n 1  00 0 Ta -
lern aufgebe n mußte . 

Im übrige n ware n inzwische n zwe i jünger e tüchtig e Leut e zu m Har z abge -
ordnet? de r Hofra t Kar l D i e d e zu m Fürstenstei n (1695-1769) , u m sich  der 
Berg- und  Forstsachen  kundig  zu  machen  und  den  Berg-  und  Forstämtern 
beizuwohnen™, un d de r sei t 171 8 sic h au f de m Har z aufhaltend e un d zu m 
Bergdrost ernannt e Kar l Augus t v . A l v e n s l e b e n (1698-1746) , um  eine 

c* L a m p e , w i e i n A n m . 1 5 , S . 26 . 
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bessere Einrichtung  in  Absicht  des  Betriebes  der  Geschäfte  bei  den  churhan-
noverschen Bergwerken  des  Einseitigen  Harzes  einzuführen  5 7 '. Wichti g wa r 
dabei, wege n de r gemeinsame n Verwaltun g mi t Braunschweig-Wolfenbüttel , 
der Poste n i n Zellerfeld , wei l hie r verhinder t werde n mußte , da ß etwa s zu m 
Nachteil vo n Hannove r geschah . Deshal b gin g de r älter e Died e nac h dort . I n 
Clausthal lage n di e Verhältniss e insowei t einfacher , wei l hie r di e Kamme r i n 
Hannover selbs t all e Ding e i n de r Han d hatte . Deshal b ka m de r jünger e 
Alvensleben nac h Clausthal . 

Nach de m Ausscheide n Heimburg s 172 9 wurd e Died e Berghauptman n i n 
Clausthal un d Alvenslebe n Vizeberghauptman n mi t de m Wohnsit z i n Zeller -
feld, beid e unte r de r Oberdirektio n de s Berghauptmann s vo n de m Bussche . 
Nach Bussche s Tod e i m Jahr e 173 1 wurde n beid e z u Kammerräte n ernann t 
und auc h insofer n gleichgestellt , da ß si e i n alle n Sache n communiciren  und 
conjunctim expediren  sollten 59. Dies e Regelun g wa r nac h damalige r Ansich t 
Hannovers nich t nu r praktisch , sonder n wege n de r Kontroll e auc h nützlich . 
Diede, inzwische n zu m Kammerra t un d zu m Geheime n Kammerra t ernannt , 
blieb bi s 174 1 al s Berghauptman n i n Clausthal , dan n wurd e e r Wirkliche r 
Geheimer Ra t (Minister ) i n Hannover , behiel t abe r sei n Am t al s Berghaupt -
mann bei . De r z u seine m Vertrete r i n Claustha l vorgesehen e Alvensleben , 
der 173 6 ebenfall s Geheime r Kammerra t geworde n war , wurd e End e 173 7 
wegen seine r bevorstehende n Heira t mi t de r Tochte r de s verstorbene n Claus -
thaler Hof - un d Bergrat s Christia n Friedric h Hattorf , als o wege n eine r un -
ebenbürtigen Heirat , i n da s entfernt e Boizenbur g versetzt ß 9 . Vertrete r Diede s 
als Vizeberghauptman n i n Claustha l wurd e darau f de r damal s ers t 28jährig e 
Gottfried Philip p v . Bülo w (1712-1765) . 

Aus diese n Vorgänge n ergib t sic h folgendes : 1 . Wahrscheinlic h scho n sei t 
1709, siche r abe r nac h seine r Ernennun g zu m Geheime n Ra t (Minister ) 17 1 3 
hat de r Berghauptman n vo n de m Bussch e nich t meh r dauern d au f de m Har z 
gelebt. E r fühl t sic h fü r di e Unordnung , welch e durc h Heimburg s Verhalte n 
inzwischen dor t eingetrete n ist , nich t verantwortlich . 2 . Bussch e wa r 171 4 
nicht bereit , au f irgendwelch e Vorrechte , di e e r gegenübe r de m Vizeberg -
hauptmann v . Heimbur g besaß , z u verzichten . A l s 172 3 ei n entsprechende r 
Vorschlag unmittelba r vo m Landesherr n kommt , verhinder t Bussch e mi t Er -
folg diese n Versuch , inde m e r ausführlic h au f Heimburg s schlecht e Führun g 
hinweist, di e bishe r auc h e r hingenomme n hatte . Auc h wir d Heimburg , i m 
Gegensatz z u alle n Nachfolgern , wahrscheinlic h durc h de n Einflu ß Bussches , 
nie Kammerrat , d . h. Mitglie d de r de m Har z vorgesetzte n Behörde . 

57 Ebd. , S . 19 . 
OBA-Archiv Clausthal , Fac h 11 2 Akt e 10 . 

5 9 Boizenbur g stan d damal s unte r hannoversche r Verwaltung , E s gehört e z u de n 
mecklenburgischen Amtern , di e vo n 173 5 bi s 176 8 zu r Abgeltun g de r Koste n eine r 
1719 ausgeführte n Reichsexekutio n a n Kurhannove r verpfände t waren . 
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B u s s c h e s W i r k e n i n d e r L a n d e s p o l i t i k 6 0 

Die enge n Beziehungen , welch e de r Berghauptman n i n Claustha l durc h de n 
jährlichen mi t de m braunschweig-wolfenbüttelsche n Kollege n wechselnde n 
Vorsitz i n de n Kommunionbergämter n z u Zellerfel d un d i n Gosla r mi t wolfen -
büttelschen Räte n un d übrige n Bediente n hatte , verstan d Hannove r nament -
lich i n de n Zeiten , w o besonder e Spannunge n mi t Wolfenbütte l bestanden , 
politisch auszunutzen . Solch e Spannunge n ware n insbesonder e u m di e Wend e 
vom 17 . zu m 18 . Jahrhundert vorhanden , al s Hannove r di e Kurwürd e erlang t 
hatte. D a Wolfenbüttel , da s di e Rangerhöhun g Hannover s nich t anerkannte , 
damals sein e Truppe n auffälli g vermehrte , befürchtet e Hannove r soga r eine n 
Angriff, al s e s gerad e eine n Tei l seine r Truppe n de m Herzo g vo n Holstein -
Gottorf zu r Hilf e geschick t hatte , dies e Truppe n sic h als o außerhal b de s Lan -
des befanden . S o wurd e de r Berghauptman n vo n de m Bussch e i n eine m Erla ß 
des Kurfürste n vo m 30 . Mai 170 0 beauftragt , übe r Truppenbewegunge n i m 
Sächsischen, Halberstädtische n un d Braunschweigische n z u berichten 6 1 . 

Als i n weitere r Steigerun g de s Konflikt s schließlic h i m Frühjah r 170 2 han -
noversche un d cellisch e Truppe n i n da s Fürstentu m Wolfenbütte l einrücken , 
findet gerad e i n diese n Tage n mi t Bussch e ei n besonder s enge r Briefwechse l 
statt. I m Hauptstaatsarchi v Hannove r sin d 1 5 Brief e vorhanden , welch e damal s 
der Geheim e Ra t Friedric h Wilhel m v . Gört z un d de r Geheim e Kriegsra t Jo -
hann Hattor f au s Burgdor f a n Bussch e gerichte t haben 6 2 . Schließlic h forder t 
der Kurfürs t mi t Erla ß vo m 15 . Juni 170 2 Bussch e auf , seine n Einflu ß i n Wol -
fenbüttel gelten d z u machen , da ß dor t nu r ein e Hannove r genehm e Persön -
lichkeit zu m Ministe r ernann t w i r d 6 3 . 

Uber di e etw a zwanzigjährig e Tätigkei t Bussche s al s Ministe r gib t e s nu r 
wenige Nachrichten . De r Kriegsra t Thoma s Eberhar d v . Ilte n (1685-1757) , de r 
Sohn vo n Jobs t Herman n v . Ilte n (1650-1730) , Bussche s langjährige m Minister -
kollegen, schreib t übe r de n Geheime n Ra t Heinric h Alber t vo n de m Bussch e 
folgendes: Bussche  ne  ambitieux  avoit  le  jugement  solide  et  estoit  doui  de 
talents propres  aux  affaires  tant  que  la  presence  du  maistre  Tobligea  de  se 
contraindre sur  l'humeur  hypocondre,  dont  il  estoit  travailte.  Mais  s'estant 
laissi aller  ä  sa  pente  apres  le  de*part  du  Roi,  il  devint  tellement  capricieux, 
qu'ä peu  de  temps  pres  il  se  trouva  hors  d'estat  de  s'appliquer  au  travail  dans 
ces moments.  Cependant  il  laissoit  entrevoir  tant  de  jugement,  de  connois-
sance et  de  sagacite,  qu'il  estoit  plaint.  Au  reste  liberal  et  magnifique  dans 

6 0 Vgl . hierz u de n Anhang , Abschnit t 2  S . 30 4 ff . 
6 1 Handakte n Bussches : Hann . 9 1 v . d . Bussch e I  4 . Ube r de n Feldzu g i n Holstei n 170 0 

vgl. S c h n a t h , Geschicht e Hannover s 1674-171 4 II I S . 30 7 ff . 
6 2 Handakte n Bussches : Cal . Br . 1 5 B  597 . Vgl . i m übrige n de n Anhang , Abschnit t 2 

S. 30 4 un d de n dor t angeführte n Aufsat z vo n S c h n a t h . 
6 3 Cal . Br . 1 5 B  597 . 
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sa depense,  que  les  gros  revenus,  qu'il  tlroit  du  Harz,  dont  11  Estoit  un  des 
principaux propriötaires,  le  mettoit  en  estat  de  soutenir* 4. 

In derselbe n Richtun g lieg t auc h da s Reskrip t de s König s vo m 1 1 . Oktobe r 
1726, i n de m e s heißt , e r hab e gehört , da ß i n de r Rentkamme r de r Geschäfts -
gang dadurc h stocke , da ß Bussch e of t di e Sache n unbearbeite t liege n ließ e 
oder ohn e Angab e vo n Gründe n nich t mitzeichne n wolle . Bussch e wir d i n 
aller Güt e aufgefordert , i n Zukunf t di e Sache n nich t meh r liegenzulasse n un d 
bei Bedenke n dies e sogleic h mitzuteilen 6 5. Doc h hiel t de r Köni g alle s die s 
offensichtlich nich t fü r s o schwerwiegend , da ß e r nich t nac h de m bal d darau f 
erfolgenden Tod e de s „Ersten " Minister s Andrea s Gottlie b v . Bernstorf f des -
sen Aufgaben , insbesonder e di e Publica , Bussch e übertrug , un d nac h de m 
Tode de s Kammerpräsidente n Gört z i m Jahr e 172 8 ih n z u desse n Nachfolge r 
machte. 

Im übrige n is t Bussch e auc h derjenige , vo n de m sei n Kollege , de r bekannt e 
spätere Premierministe r Gerlac h Adol f vo n Münchhause n (1688-1770) , a n de n 
Geheimen Sekretä r Johan n Erns t Hattor f i n Londo n 173 4 schreibt : Was  der 
seelige Kammerpräsident  von  dem  Bussche  Ihnen  und  mir  mehrmals,  auch 
selbst occasione  der  neuen  Universität  gesagt,  daß  man  sich  nämlich  hüten 
müsse, etwas  Neues  anzufangen**. 

B u s s c h e s E i n n a h m e n u n d L e b e n s a r t * 7 

Als Berghauptman n hatt e Bussch e folgend e Einnahmen : 

Taler Marien -
groschen 

Besoldung 174 3 1 2 
Gewerkenzehrungsgelder 45 0 
Als Äquivalen t fü r abgegangen e Akzidentie n 10 0 
Agio un d 8 0 Ehren taler 10 6 2 4 

A k z i d e n t i e n v o m E i n s e i t i g e n H a r z : 

15 Karre n Deputatkohle n 3 0 
Forellenpacht 1 0 
Eine Breuhahn - un d ein e Braunbierfredzeit v . d . Bergstadt Claustha l 6 0 
Pacht vo n de r große n Amtshauswies e 1 5 

•* E d u a r d B o d e m a n n , Jobs t Herman n vo n Ilten . In : Zeitschrif t de s historische n 
Vereins fü r Niedersachsen , 30 . Jg. (1879) , S . 160 . Be i diese r Beurteilun g bleib t aller -
dings z u bedenken , da ß Ilte n di e Ernennun g de s u m 1 4 Jahr e jüngere n Bussch e 
zum Geheime n Ra t (Minister ) ei n Jah r vo r s e i n e r Ernennun g hatt e hinnehme n 
müssen. 

« E r n s t v . M e i e r , Hannoversch e Verfassungs - un d Verwaltungsgeschicht e 
1680-1866, Leipzi g 1898 , Bd . II , S . 217-218 . 

ßß Ebd. , S . 217 . 
«7 OBA-Archiv , Fac h 10 6 Akt e 21 . 
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Zins vo n de r kleine n Amtshauswies e 
Richter-Konfirmationsgebühren au s de r Clausthale r Kämmereikass e 
Richter-Konfirmationsgebühren au s de r Altenaue r Kämmereikass e 
Neujahrsgeschenke vo n Richte r un d Ra t z u St . Andreasber g 
Präsenten-Gelder be i de r Bergrechnun g 

12 
16 
10 
10 
44 16 

A k z i d e n t i e n i n d e r K o m m u n i o n : 

6 Karren Deputatkohle n 
Ein Fude r Deputathe u 
Agio au f 8 0 Ehrentale r 
Von jede r Bergrechnun g zu m Präsen t 
Eine halb e Brauzei t 

12 
10 
26 
25 
34 

24 

2715 4 

Dazu kame n sei t 17 1 3 al s Geheime r Ra t jährlic h etw a 2  000 Taler , di e sic h 
seit 172 8 al s Kammerpräsiden t au f etw a da s Doppelt e erhöhten* 8. 

Weiter hatt e Bussch e erheblich e Einnahme n au s de n ih m gehörende n 
K u x e n . Nac h eine r Zusammenstellun g au s de m Jahr e 174 6 befande n sic h 
etwa 6 8 Ausbeutekux e vo n 1 3 verschiedene n Gruben , davo n allei n 2 8 Kux e 
der Grub e Dorothe a un d 5 5 / 8 Kux e de r Grub e Caroline , i m Besit z de r Famili e 
Bussche. Mi t Ausnahm e vo n vie r Kuxe n de r Grub e Caroline , di e Heinric h 
Albert vo n de m Bussch e allei n gehör t hatten , ware n sons t fas t all e übrige n 
Kuxe i n de n Bergbücher n noc h au f de n Name n seine s bereit s 169 6 verstorbe -
nen Vater s eingetragen , währen d si e i n Wirklichkei t seine n Erben , d . h. zu -
nächst seine n beide n Söhnen , de m Berghauptman n Heinric h Alber t un d de m 
Landdrosten Geor g Johan n (1668-1746 ) vo n de m Bussch e gehör t haben . Beid e 
hatten dami t i m Durchschnit t de r Jahr e 172 1 bi s 173 9 allei n au s de n Kuxe n 
der Grub e Dorothe a jährlic h j e 8  210 Tale r Einnahmen . 

Bei diese n Einnahme n lebt e Bussch e al s Grandseigneu r seine r Zeit . S o 
gehörten nac h de r Bürgerlist e au s de m Jahr e 170 6 zu m Haushal t de s unver -
heirateten Geheime n Kammerrate s un d Berghauptmann s vo n de m Bussch e 
ein Sekretär , ei n Kammerdiener , vie r Lakaien , zwe i Knechte , ein e Magd , ei n 
Koch un d ei n Küchenjunge . Vo n seine m Lebe n i n Hannove r berichte t di e 
Busschesche Familienzeitun g vo m Oktobe r 1 9 1 3 6 9 : Er  war  ein  sehr  langer 
und hagerer,  sehr  stolzer  und  heftiger,  durch  und  durch  wunderlicher  Herr. 
Zweimal wöchentlich  hielt  er  offene  Tafel;  er  speiste  nachmittags  drei  Uhr  -
damals eine  unerhört  späte  Zeit  dann  hörte  man  ihn,  der  den  Hut  auf 
dem Kopf  behielt  und  die  Serviette  an  der  Perücke  festgebunden,  im  ange-

«» M  e  i e r  , wie Anm . 65 , Bd. I , S . 51 9 ff. , 529 . 
«» Di e Familienzeitun g v . d . Bussch e Hef t 6  (Oktobe r 1913 ) S . 66-6 7 stütz t sic h be i 

dieser Anekdot e au f H . V e h s e ' s nich t seh r zuverlässig e „Geschicht e de r Höf e 
des Hause s Braunschwei g i n Hannove r un d England " (Bd . II , 1853 , S . 3 4 f. ) Grund -
lage alle r diese r Anekdote n sin d übrigen s Anto n Friedric h B ü s c h i n g s Bei -
träge zu r Lebensgeschichte denkwürdige r Personen , 6 . Teil, Hall e 1783 . 
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messenen Ton  die  Unterhaltung  leiten...  Auf  seiner  Tafel  befanden  sich 
die Wasser  aller  berühmten  Brunnen,  sogar  aus  Italien  und  Spanien.  Der  Rest 
derselben wurde  vierteljährlich  mit  ebensoviel  Flaschen  Wein  unter  die 
Prediger Hannovers  verteilt,  damit  sie  wenigstens  auf  den  Kanzeln  nicht 
von der  Lebensart  des  Geheimrates  von  dem  Bussche  aussagten,  der  unter  dem 
Vorwande, daß  er  keine  Orgel  hören  könne,  in  keine  Kirche  kam. 

Für da s Waisenhau s i n Claustha l ha t Bussch e insgesam t 2 4 000 Tale r un d 
„ad pio s usus " eine n Ku x de r Grub e Dorothe a gestiftet , womi t e r vielleich t 
zum Tei l wenigsten s di e Schulde n seine s Kollege n Heimburg , vo n dene n wi r 
gehört haben , wiede r gu t machen wollte . 

Mit Testamen t vo m 14 . September 1 7 3 0 / 1 . Ma i 173 1 stiftet e Bussch e ei n 
Familienfideikommiß, bestehen d au s de m Gu t Offelte n i n Westfalen , de m 
halben Gu t Engerode , zwe i Häuser n au f de r Osterstraß e i n Hannover , au s 
Harzkuxen i m Wert e vo n etw a 8 3 000 Taler n sowi e au s eine m Kapitalver -
mögen i n Höh e vo n etw a 5 0 000 Talern , Silberzeu g i m Wer t vo n 6  776 Taler n 
nebst Bibliothe k un d Hausgerät . Außerde m setzt e e r fü r ein e Summ e vo n 
20 000 Talern Legat e aus , un d zwa r 1 0 000 Tale r fü r da s Waisenhau s i n Claus -
thal, 4  000 Tale r fü r seine n Kammerdiene r Everding , 2  000 Tale r fü r de n 
Tafeidecker Luttermann , j e 1  00 0 Tale r fü r de n Berghandlungskommissa r 
Kommerzienrat Kilia n Philip p Best , fü r de n Geheime n Kammersekretä r Jo -
hann Konra d Mohr , fü r de n Kämmere r Oberzahlmeiste r Johan n Heinric h 
Heiliger un d fü r de n Gerichtsschulthei s Kneis e sowi e 50 0 Tale r fü r de n Laka i 
Rudolf Schlic k 7 ° . 

S c h l u ß b e t r a c h t u n g 

Zu Zeite n de s Berghauptmann s Heinric h Alber t vo n de m Bussch e stan d de r 
Harzer Bergba u i n höchste r Blüte . Sei n Glan z ka m besonder s be i de m Besuc h 
König Georg s I L i n Claustha l i m Somme r 172 9 zu m Ausdruck , al s di e hohe n 
Gäste mi t bergmännische r Aufwartun g un d Festlichkeite n besonder s geehr t 
wurden. 

Mit Befriedigun g konnt e Bussch e a n seine m Lebensend e darau f zurück -
blicken, da ß i m Har z alle s i m Sinn e de r damalige n Zei t besten s reglementier t 
war. E s ga b ein e gu t organisiert e un d gu t funktionierend e Bergverwaltung . 
Nur di e Landesherrschaf t un d nich t meh r di e Gewerke n hatte n z u bestimmen , 
was zu m Beste n de s Lande s mi t ihre r Ausbeut e geschah . De r Kuxenhande l 
war i n geordnet e Bahne n gelenkt . Die  Versorgun g de r Bergleut e be i Krank -
heit, Unfal l un d Alte r stan d nunmeh r au f sichere r Grundlage . De r Loh n de r 
Bergleute, i n hochwertige r Münz e ausgezahlt , wa r i m Gegensat z z u de r er -
folgten allgemeine n Münzverschlechterun g wertbeständi g geblieben . Lohn -

70 G u s t a v F r h . v . d . B u s s c h e , Geschicht e de r v . d . Bussche , Tei l I  (1887 ) 
S. 220-226 . 
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erhöhungen fande n jedoc h nich t statt , vielmeh r sorgt e di e Regierun g dafür , 
daß de r Prei s fü r Brotkor n al s Hauptnahrungsmitte l durc h entsprechend e Zu -
schüsse ein e bestimmt e Höh e nich t überschritt . I m übrige n hatte n di e Berg -
leute a n de r Wirtschaftsblüt e i m Har z damal s keine n Anteil . De n Arbeitsplat z 
der früher freizügige n Bergleut e bestimmt e jetzt da s Bergamt . 

Die vo n Bussch e zu r Kapitalbeschaffun g fü r de n Bergba u au f Koste n de r 
Gewerken eingeleitete n Finanzierungsmaßnahme n konnte n nu r kurzzeiti g 
Erfolg haben . D a di e hierdurc h verunsicherte n Gewerke n au f länger e Sich t 
fast gan z ausblieben , mußt e i n de n nächste n Jahrzehnte n di e Landesherrschaf t 
immer meh r au s ihre n Uberschüsse n wiede r fü r de n Bergba u zu r Verfügun g 
stellen. Di e imme r wiede r vertreten e Ansicht , No t se i di e Ursach e zu r Grün -
dung de r Bergbaukass e gewesen , lie ß sic h dadurc h widerlegen , da ß gleich -
zeitig di e Zehntkass e 10 0 000 Tale r Uberschu ß de r Regierun g zu m Darlehe n 
gab. 

Zu Bussche s Zeite n schu f Caspa r C  a  1  v ö  r  sein e berühmt e Bibliothek . 
Henning Calvör , Christia n Bös e un d Christia n Andrea s Schlüte r sammelte n 
damals di e Unterlage n fü r ihr e spätere n s o bekann t gewordene n Standard -
werke übe r da s Harze r Berg - un d Hüttenwesen . Di e Lateinschule n i n Claustha l 
und i n Zellerfel d stande n i n höchste r Blüte . Bussch e selbs t verlebt e sein e 
erfolgreichste Zei t woh l i m Harz . Al s Ministe r i n Hannove r ha t de r inzwische n 
älter geworden e un d auc h nich t seh r entscheidungsfreudig e Junggesell e nich t 
mehr die Erfolge wi e bishe r gehabt . 
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Anhang 

Einige Ergänzunge n zu m vorstehenden Aufsat z 

Von 

G e o r g S c h n a t h 

1. H . A. v . d . B u s s c h e s G e b u r t s o r t 

über de n Geburtsor t de s Berghauptmann s besteh t ein e Unklarheit , di e auc h 
von mi r nich t restlo s behobe n werde n konnte . Währen d Dietric h H o f f -
m a  n n i n de r vorstehende n Arbei t A p e l e r n , Grafschaf t Schaumburg , al s 
Geburtsort Bussche s angibt , läß t ih n Herber t D e n n e r t i n seine r Kurz -
biographie Bussche s i n de r Zeitschrif t „Erzmetai r de r Gesellschaf t Deutsche r 
Metallhütten- un d Bergleute , Ban d 2 8 (1975 ) S . 201 au f de m väterliche n Gu t 
O f f e l t e n be i Preußisch-Oldendor f (Landkrei s Lübbeck e i . W.) zu r Wel t 
kommen. 

Da nac h dankenswerte r Auskunf t de r einschlägige n evangelisch-lutherische n 
Pfarrgemeinden di e Kirchenbüche r i n Apeler n ein e Lück e vo n 161 2 bi s 166 7 
aufweisen un d di e i n Preußisch-Oldendor f ers t vo n 170 2 a n erhalte n sind , 
kann ein e urkundlich e Gewißhei t übe r de n Geburtsor t au s de n pfarramtliche n 
Aufzeichnungen fü r da s Jah r 166 4 i n beide n Fälle n nich t gewonne n werden . 
Auch Leichenpredigte n un d ander e personengeschichtlich e Unterlage n helfe n 
nicht weiter , jedenfall s nich t unmittelbar . Doc h is t au s de r Leichenpredig t de s 
Vaters Johan n Wilhel m v . d . Bussch e (1623-1696 , Landesbibliothe k Hannove r 
Cm 3 ) ei n fü r Apeler n sprechende r Anhaltspunk t z u gewinnen . Danac h über -
nahm nämlic h de r i m Jahr e 165 9 verehelicht e Johan n Wilhel m 166 1 da s 
Münchhausensche Gu t i n Apeler n al s Pächte r un d zo g dorthin . Ers t 166 9 sie -
delte e r nac h Offelte n über . E s is t als o anzunehmen , da ß di e zwische n 166 1 
und 166 9 geborenen Kinde r i n Apelern zu r Welt gekomme n sind . 

Andererseits ha t de r di e Beisetzun g Heinric h Albert s i m Bussesche n Erb -
begräbnis z u Preußisch-Oldendor f a m 20 . Mai 173 1 beurkundend e Geistlich e 
- de m allerding s wahrscheinlic h auc h damal s di e be i eine m Pfarrhausbran d 
vernichteten Kirchenbüche r au s de r Zei t v o r 170 2 nich t z u Gebot e gestande n 
haben dürfte n -  i m Kirchenbuc h hinzugefügt : Natus  Offelten,  denatus  Hanno-
ver. 

Die Immatrikulations-Eintragun g H . A. v . d . Bussches i n de r Leipzige r Ma -
trikel (herausgegebe n vo n Geor g E  r  1 e r  ,  Ban d I I S . 57 , Wintersemeste r 
1685/86) nenn t ih n „Minda-Westphalensis" . Da s sag t natürlic h übe r seine n 
Geburtsort nicht s aus , sonder n ziel t au f de n damalige n Wohnor t de s Vaters , 
als de n ma n de m Matrikelführe r stat t de s unbekannte n Offelte n di e nächst -
gelegene größer e Stad t (bzw . da s anstoßend e Fürstentum ) Minde n nannte . 



304 Dietrich Hoffman n 

Auch i n de r 188 7 erschienene n un d 191 1 ergänzte n Familiengeschicht e de r 
v. d , Bussche is t de r Geburtsor t Heinric h Albert s offengeblieben . Ma n wir d 
daher bi s zu r Beibringun g weitere r Indizie n di e Frage : o b Apeler n ode r Of -
felten? unentschiede n lasse n müsse n -  vielleich t mi t eine m kleine n Wahr -
scheinlichkeitsvorsprung fü r Apelern . 

2. Z u H . A . v . d . B u s s c h e s p o l i t i s c h e r B e t ä t i g u n g 
w ä h r e n d s e i n e r B e r g h a u p t m a n n s c h a f t 

Anlässe z u Bussche s politische n Verwendunge n ergabe n sic h währen d sei -
ner Amtsführun g i n Claustha l hauptsächlic h au s de m jahrelange n Konflik t de s 
Hauses Hannove r mi t Wolfenbütte l wege n de r Kurwürde . Dies e Streitigkeite n 
sind i n de n Bände n I—II I meiner „Geschicht e Hannover s i m Zeitalte r de r neun -
ten Ku r un d de r englische n Sukzessio n 1674-1714 " (Hildeshei m 1938-1978 ) 
im einzelne n dargestellt . Eine m Höhepunkt e diese r Auseinandersetzungen , 
der Überwältigun g Wolfenbüttel s durc h Hannove r un d Cell e z u Begin n de s 
Spanischen Erbfolgekriege s i m Mär z 1702 , is t de r gleichnamig e Aufsat z i m 
Braunschweigischen Jahrbuc h 5 6 (1975 ) S . 27-100 gewidmet . 

H. A. v . d . Bussche hatt e nich t nu r i n seine r Eigenschaf t al s Berghauptman n 
viel mi t de n wolfenbüttelsche n Bergbehörde n de s Kommunionharze s z u tun , 
sondern wa r auc h ei n persönliche r Freun d de s Herzog s R u d o l f A u g u s t 
von Wolfenbütte l (1627-1704) . Dieser , ei n etwa s verschrobener , willensschwa -
cher Herr , führt e sei t 168 5 di e Regierun g de s Fürstentum s gemeinsa m mi t 
seinem jüngere n Brude r Anto n Ulric h (1633-1714) , vo n de m e r völli g a n di e 
Wand gedrück t un d a m Leitsei l geführ t wurde . Vo n de n gege n Hannove r 
gerichteten Maßnahme n Anto n Ulrichs , insbesonder e vo n seine n Bündnisse n 
mit Frankreich , Dänemar k un d Brandenburg-Preußen , erhiel t Rudol f Augus t 
in de n meiste n Fälle n ga r kein e ode r doc h nu r gan z unzureichend e Kenntnis . 
Um ih n aufzuklären , wurd e Heinric h Alber t v . d . Bussch e i n de n Jahre n 169 8 
bis 170 3 seh r of t z u Rudol f Augus t geschickt 1. Da s gescha h manchma l unte r 
dem Vorwand e bergdienstliche r Besprechungen . Manchma l ergabe n sic h solch e 
Begegnungen abe r auc h daraus , da ß de r Herzo g de n eifrige n Waidman n 
v. d . Bussch e zu r Jag d au f Auerhähne , Hirsche , Saue n un d Wölf e z u sic h 
einlud. S o ware n den n teil s di e Schlösse r Rudol f August s i n Braunschwei g 
und Hedwigsbur g Schauplat z diese r Besprechungen , einma l auc h „Madam e 
Rudolfinen Haus " i n Vechelde , di e Wohnun g de r zweite n Gemahli n de s Her -
zogs Rosin e geb . Mente (1663-1701) ; teil s abe r tra f ma n sic h i n Goslar , Harz -
burg, Seese n ode r au f de m einsame n Berggasthau s Auerhah n be i Hahnenklee . 
Allein fü r da s Jah r 169 9 verzeichn e ic h siebe n solche r Zusammenkünfte . De r 
Verlauf wa r fas t imme r de r gleiche : de r wunderlich e Herzo g nah m di e Eröff -

1 Di e Akte n darübe r i m Hauptstaatsarchi v Hannover , hauptsächlic h Cal . Br , 2 4 Wol -
fenbüttel 12 7 un d 130 . 
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nungen Bussche s mi t Befremden , j a Bestürzun g entgegen , u m sic h dan n abe r 
schnell wiede r z u fangen : Abmachunge n Anto n Ulrichs , di e ohn e ihn , de n 
älteren Bruder , getroffe n seien , seie n rechtlic h unwirksam , diejenige n aber , 
die e r kenne und dene n e r zugestimmt habe , seien harmlo s un d unschädlich . 

Soweit di e Missione n v . d . Bussche s mi t de r unmittelbare n Vorgeschicht e 
der Ereigniss e vo n 1702 , de r militärische n Überziehun g Wolfenbüttel s durc h 
Hannover un d Celle , zusammenhängen , sin d si e i n meine m obe n angeführte n 
Aufsatz (Braunschweig . Jahrbuc h 56 , 1975 , S . 3 6 f.) eingehen d dargestell t wor -
den. Dor t is t auc h darau f hingewiese n (S . 5 9 f.), da ß de r harzkundig e Berg -
hauptmann i n di e militärisch e Planun g de r beabsichtigte n Besetzun g vo n 
Goslar berichtigen d eingrif f un d da ß ma n i h m nebe n de m cellische n Vize -
kanzler W . L . Fabricius nac h de r Unterwerfun g Rudol f August s End e Mär z / 
Anfang Apri l 170 2 di e Ausgleich s Verhandlungen mi t diese m auftru g (S . 7 2 ff. , 
S. 7 7 ff.) , di e a m 19 . April z u de m Braunschweige r Vergleic h führten . 

Wie i n de m vorstehende n Aufsat z vo n Dietric h Hoffman n bereit s festge -
stellt wurd e (S . 298), benutzt e ma n Bussche s gut e Beziehunge n zu m Herzo g 
Rudolf Augus t auc h n a c h de r Überwältigun g Wolfenbüttel s z u mancherle i 
Zwecken, z . B. u m di e Ernennun g eine s de n Hannoveraner n mißliebige n Mi -
nisters z u hintertreiben 2. E s is t verständlich , da ß unse r Berghauptman n unte r 
diesen Umstände n be i Herzo g Anto n Ulric h weni g belieb t war ; z u ih m ha t e r 
auch späterhi n kein e nähere n Beziehunge n gewonnen . Abe r auc h be i Rudol f 
August schein t Bussch e wenigsten s vorübergehen d i n Ungnad e gefalle n z u 
sein. Den n au f eine r Hauskonferen z i n Engense n erho b Cell e a m 20 . Augus t 
1703 8  di e Forderung , Bussch e durc h eine n andere n Vertrauensman n be i Ru -
dolf Augus t abzulösen , d a e r sic h be i diese m unbelieb t un d i n Wolfenbütte l 
allgemein geradez u verhaß t gemach t habe . Di e Hannoverane r nahme n ih n i n 
Schutz: Wen n Bussch e i n Wolfenbütte l nich t meh r i n Guns t sei , dan n nur , 
weil e r mascule  pro  Interesse  der  gnädigsten  Herrschaft  gesprochen. 

Häufig nah m ma n i m Leineschlo ß de n Ra t de s Berghauptmann s i n Anspruch , 
wenn mi t ode r übe r G o s l a r z u verhandel n war . S o 1700 , al s gerüchtweis e 
verlautete, di e Reichsstad t woll e ein e wolfenbüttelsch e ode r brandenburgisch e 
Besatzung annehmen , wa s sic h dan n jedoc h nich t bewahrheitete 4 . I n Gosla r 
selbst fan d Bussch e nich t imme r di e Aufnahme , au f di e e r Anspruc h z u habe n 
glaubte. S o klag t e r i n eine m Brie f a n F . W. v . Görtz (sieh e unte n Abschnit t 3 ) 
über da s unhöflich e Verhalte n de s Bürgermeister s de r Reichsstadt , de m ma n 
einige Lektione n au s de r Civilitas  morum  des  Erasmi  einbläue n sollte . Er , 
Bussche, hab e kein e Lust , sein e Gesundhei t i m Verkeh r mi t s o schlimme n 
und unschicklichen Mensche n aufzuopfern . 

* Geor g Ludwi g a n H . A. v . d . Bussche, Hannove r 170 2 Jun i 15 : Cal . Br . 1 5 B  59 7 
(Handakten Bussches) . 

« Cal . Br . 22 V  21 1 ; Cell e Br . 6 8 Nr. 56 . 
4 Handakte n H . A. v . d . Bussches darüber : Cal . Br . 24 Gosla r 57 . 

20 Nds . J a h r b . 



306 Dietrich Hoffman n 

Ein politische r Nachla ß Bussche s is t bishe r nich t ermittel t worden . Di e i n 
der Nachlaßabteilun g de s Hauptstaatsarchiv s Hannove r unte r de r Signatu r 
Hannover 9 1 v . d . Bussch e I  liegende n Papier e umfasse n nu r wenig e un d daz u 
mit e i n e r Ausnahm e ziemlic h belanglos e Betreff e au s de s Minister s letzte n 
Lebensjahren. Dagege n sin d vereinzel t Handakte n H . A. v . d . Bussches i n de n 
allgemeinen Akte n de s Hauptstaatsarchiv s festzustellen , z . B. i n Cal . Br . 1 5 B 
597 und 60 1 sowi e Cal . Br . 24 Goslar 57 . 

3. A u s d e m A l l t a g d e s B e r g h a u p t m a n n s 

Das i m Hessische n Staatsarchi v z u Darmstad t hinterlegt e Archi v de r Herr -
schaft Schlit z (Oberhessen ) enthäl t i m Nachla ß de s hannoversche n Kammer -
präsidenten Friedric h Wilhel m v . Schlit z gen . Gört z (1647-1728 ) ei n Bünde l 
von etw a 6 0 eigenhändige n Briefe n Heinric h Alber t v . d . Bussche s a n seine n 
Vorgesetzten Görtz 5 . Eh e Brief e sin d leide r seh r verunordne t un d nu r teil -
weise datiert . Auc h vorhanden e Datierunge n sin d nich t imme r verwertbar , 
da vielfac h di e datierte n Blätte r de r einzelne n Brief e vo n de n übrige n abge -
kommen sind ; di e verlorene n Zusammenhäng e lasse n sic h of t nich t wieder -
herstellen. S o kan n ma n di e Grenzjahr e de s Briefwechsel s 169 8 un d 171 4 nu r 
mit eine m gewisse n Vorbehal t angeben . E s könne n seh r woh l auc h älter e 
wie jünger e dabe i sein . 

Die Brief e ergebe n i n ihre r Gesamthei t ei n rech t auschauliche s Bil d vo m 
beruflichen un d private n Allta g unsere s Berghauptmanns , de r de m Kammer -
präsidenten al s de m Empfänge r seine r Mitteilunge n offenba r i n gegenseitige r 
Wertschätzung, j a Freundschaf t verbunde n war . Selbstverständlic h stehe n 
unter de n Gegenstände n de r Korresponden z dienstlich e Betreff e i m Vorder -
grund, als o Bergbaufragen . Bussch e berichte t übe r di e Erträg e viele r einzelne r 
Gruben (e s werde n ihre r run d ei n Dutzen d i n Claustha l un d St . Andreasber g 
genannt) un d di e Aufschließun g neue r Silbervorkommen . S o is t z . B. di e spä -
ter s o berühmt e Wundergrub e Dorothe a scho n 170 6 fündi g geworden 6 . 171 4 
dagegen sin d les  belles  Dorothe'e  et  Caroline  i n solche m Flor , da ß di e Gewerk e 
sich drängen , au f diese m Zu g -  de m Burgstädte r -  neu e Schächt e niederzu -
bringen. Au f de r Grub e Eleonor e ga b e s 170 1 eine n Streckenbruch , be i de m 
ein Bergman n z u Schade n kam . Auc h sons t bliebe n nebe n de n reiche n Erträ -
gen einzelne r Grube n auc h di e Sorge n un d Kümmerniss e nich t aus . Imme r 
wieder klag t Bussch e übe r Mange l a n Kapital , Mange l a n Holz , Mange l a n 
Schlagwasser, besonder s i n Zeite n de r Trockenhei t ode r de s Froste s -  e r 
erlebt un d beschreib t de n furchtbare n Eiswinte r 1708/09 , de r Frankreic h a n 
den Ran d de s wirtschaftliche n Zusammenbruch s brachte . Bussch e empfiehl t 

ß Signatur : Dep . Herrschaft Schlitz , I  3 (Nachla ß F . W. Görtz ) Fasz . 91 Nr . 3 . 
• Nac h H e r b e r t D e n n e r t stan d di e Dorothe a vo n 169 9 bi s 170 2 i n Freiba u 

(d. h. si e bracht e nu r sovie l ein , da ß di e Betriebskoste n ohn e Zubuß e gedeck t 
werden konnten) , 170 3 bi s 170 8 i n Zubuße, vo n 170 9 a n i n Ausbeute . 
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für di e Grub e „Neu e Benedicta " di e Anlag e eine s weitere n Teiche s un d ein e 
Verbesserung de r Wasserzuführun g fü r de n Burgstädte r un d Hau s Herzberge r 
Zug. Mi t de r Forstverwaltun g is t de r Berghauptman n weni g zufrieden ; si e 
läßt e s a n Lus t un d Liebe . Flei ß un d Nachdenke n fehle n un d sorg t nich t ge -
nügend fü r di e Bereithaltun g vo n Gruben - un d Feuerholz , s o da ß Bussch e 
bedauert, nich t wi e sein e Amtsvorgänge r v . Eitz un d v . Witzendorff zu m Rück -
griff au f di e Katlenburge r un d Westerhöfe r Forste n ermächtig t z u sein . 

1705 un d 170 6 hatt e de r Oberhar z unte r Wurmtmcknis  z u leiden , d . h. de m 
Befall de r Nadelwälde r durc h Schädlinge . Zu r bessere n Verwertun g de s da -
durch anfallende n Holze s läß t Bussche , wi e bereit s (S . 288 ) erwähnt , di e 
Erze de r Ober - un d Unterharze r Hütte n zusamme n verschmelzen . E r kümmer t 
sich u m di e i m Oberhar z geprägte n Münze n un d Medail len 7 ; e r sorg t fü r di e 
Begrüßung, Bewirtun g un d Führun g vornehme r Fremder , di e di e Grube n be -
sichtigen wollen , s o 170 5 de s englische n Gesandte n i n Hannove r Si r Edmun d 
Poley; e r veranlaß t 170 7 de n S . 291 erwähnte n Besuc h de s berühmte n schwe -
dischen Bergingenieurs Christop h Polhe m im Harz. 

Die ständig e Sorg e de r Regierun g u m di e ausreichend e Beschaffun g vo n 
Brotgetreide fü r di e Bevölkerungsballun g de s Bergrevier s spiegel t sic h -  wi e 
könnte e s ander s sei n -  auc h i n diese n Briefe n wider . Bussch e dräng t au f 
Kornlieferungsverträge mi t de n Nachbarländern , au f rechtzeitige n Ankau f 
von Getreid e i m Umlan d de s Harzes , au f de n Ba u eine s Vorratshauses , da s 
schon 170 6 al s Vorläufe r de s spätere n Harzkornmagazin s i n Osterod e (171 8 
bis 1722 ) vo n ih m geplan t wurde . Allei n di e Stad t Claustha l benötige , schreib t 
er 1698 , wöchentlic h 30 0 Malter 8 Roggen . Bussch e reist e eigen s nac h Hildes -
heim, u m de n Bischo f u m Freigab e de r Ausfuh r vo n Kor n fü r de n Har z z u 
bitten. 

Der Berghauptman n erbos t sic h übe r di e Arbeitsmora l jene r Knappen , di e 
lieber zu r Kirch e al s i n di e Grub e gehen . Abe r Militä r wil l e r gege n da s 
Bergvolk nich t eingesetz t wissen , sonder n nur , u m einig e eigensüchtig e un d 
ungerechte Beamt e (magistrats  interessös  et  injustes)  de r Bergstädt e zu r 
Räson z u bringen; dafü r wäre n ih m ei n paar Musketier e willkomme n (1701) . 

In de n Jahre n 170 5 bi s 171 4 nimm t di e etwa s zwielichtig e Gestal t de s 
Geheimen Kommerzienrate s Joh . Friedric h [v. J Eckhar t ( f 1739 ) eine n breite n 
Raum i n Bussche s Briefe n ein . Diese r schwerreich e Unternehme r wa r bi s 17 1 0 
Generalpächter de r Harze r Bergproduktion , di e dann , wi e obe n erwähnt , au f 
eine vo n Eckhar t mi t de m Staa t gemeinsa m betrieben e un d finanziert e Berg -

7 Di e Medaill e au f di e Vermählun g Joseph s I . mi t de r hannoversche n Prinzessi n 
Wilhelmine Amali a 169 9 erörter t Bussch e auc h mi t G . W, Leibndz : Hannover, L. Bibl., 
L. Briefwechse l 135 . Dies e Vermählungsmedaille n verzeichne t E d u a r d F i a l a , 
Die Münze n un d Medaille n de r weifische n Lande , [7. ] Teil : Neue s Hau s Lünebur g 
zu Hannover I  S . 34 6 ff . 

8 Ei n Hohlmaß , da s i m Hannoverschen run d 18 7 Lite r faßte . 

20* 
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handlungssozietät überging . Die  teilweis e dramatische n Schicksal e Eckhart s 
habe ic h au f Grun d de r einschlägige n Akte n un d de r Brief e Bussche s i n 
Band II I meine r „Geschicht e Hannover s 1674-1714 " (S . 28 9 ff.) s o ausführlic h 
dargestellt, da ß ic h hier darau f verweise n kann . 

H. A. v . d . Bussche wa r ei n Liebhabe r de r Jagd , Häufi g lu d ih n Herzo g Ru -
dolf Augus t zu r Auerhahnbalz . Di e Guns t de s Kammerpräsidente n v . Gört z 
verschaffte ih m 170 6 da s Recht , di e Niederjag d i m Am t Katlenbur g auszu -
üben. Doc h entsprac h di e dor t erzielt e Beut e seine n Vorstellunge n nu r wenig : 
ein Hase , ei n Rebhuhn , ein e Wildent e un d ein e Wachte l ware n einma l di e 
ganze Strecke eine s Jagdtages . 

Im Hinblic k au f Bussche s dienstlich e I^ufbah n ergib t sic h au s seine n Briefe n 
an Gört z nu r wenig . 170 1 klag t e r darüber , da ß ih m be i de n letzte n Beförde -
rungen di e Herre n v . d . Schulenbur g un d Kielmanseg g vorgezoge n worde n 
seien; si e ware n -  diese r al s Vizeoberstallmeister , jene r al s Kammerher r -  i n 
die sechst e Klass e de s Rangreglement s vo n 1696 9 un d dami t i n de n Generals -
rang aufgestiegen , Bussch e al s Berghauptman n i m Oberstenran g (7 . Klasse) 
verblieben. Dafü r schein t ih m dan n abe r be i andere r Gelegenhei t ei n Avance -
ment zutei l geworde n z u sein , übe r da s wi r nu r au s seine n Briefe n a n Gört z 
etwas erfahren . I n eine m undatierte n Brief , de r woh l i n di e erste n Jahr e nac h 
1700 gehört , bekunde t Bussch e de m Kammerpräsidente n i n überströmende r 
Freude sein e besonder e Dankbarkei t fü r ein e Beförderung . E r werd e sic h di e 
declaration d'Oberberghauptmann  noc h vo r Weihnachte n be i Gört z i n Han -
nover abholen . Sieh t e s danac h nich t gan z aus , al s se i e r zu m Oberberghaupt -
mann ernannt ? Anscheinen d walte t jedoc h hie r -  entwede r be i ih m ode r be i 
uns -  ei n Mißverständni s ob , den n vo n eine r solche n Ernennun g is t sons t 
nicht das geringst e bekannt . 

Zu mehrere n Berichte n un d Maßnahme n sa h sic h v , d . Bussch e veranlaßt , 
als i n jene r Zei t be i Osterod e ei n Wunderbrunne n entdeck t ode r wieder -
entdeckt w u r d e 1 0 . E r gebraucht e ih n selbe r un d sorgt e fü r di e Herrichtun g 
und Einfassun g de s heilende n Borns , einer  Quelle  nicht  des  Geldes,  aber  der 
Gesundheit. E s wurde n i n Osterod e übrigen s auc h „Qualmbäder " mi t Wasser -
güssen au f heiß e Kieselstein e verabfolgt , als o ein e Ar t vo n Saun a betrieben . 
Wie di e meiste n seine r wohlhabende n Zeitgenosse n wa r Bussch e ei n emsige r 
Benutzer vo n Badekure n un d Tafelwassern . Wiederhol t mach t e r Badereise n 
nach Pyrmont . Hypochondrisc h veranlag t wi e e r war , klag t e r i n seine n 
Briefen ga r of t übe r di e verschiedenste n Unpäßlichkeiten : Magen- , Nasen -
und Ohrenschmerzen , Hämorrhoide n un d vo r alle m übe r Schlaflosigkeit . 

» S c h n a t h , Geschicht e Hannover s 1674-171 4 Bd . II 384 . 
10- 170 5 erschie n ei n „Kurze r .  .  .  Berich t vo n de m z u Osterod e ne u entsprungene n 

Gesund- un d Wunderbrunnen " (Stadtarchi v Osterode , nac h eine m freundliche n 
Hinweis vo n Dr . M a r t i n G r a n z i n ) . De r bi s u m 180 0 genutzt e Brunne n wir d 
auch be i J . G . F r . R e n n e r , Au s de r Geschicht e de r Stad t Osterode , 183 2 (Neu -
druck 1926 ) S . 234-25 1 behandelt . 
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Welche Qua l wa r e s fü r diese n sensible n Herrn , jede n Morge n zwische n 
3 un d 4  Uh r durc h da s Anläute n de r Frühschich t i n Claustha l au s de m schwe r 
erreichten Schlumme r gerisse n z u werden ! Au f eine r Reis e sichert e e r sich , 
in eine m Dorfwirtshaus e abgestiegen , sein e Nachtruh e dadurch , da ß e r di e 
Glocke de r Kirchturmuh r abstelle n ließ , u m durc h da s tintamarre  des  cloches 
pai dessus  de  la  tete  nich t gestört z u werden . 

Wir komme n dami t zum letzten Punkt : 

4. B u s s c h e s A l t e r s s c h r u l l e n 

Wie scho n de s Berghauptmann s übermäßig e Lärmempfindlichkei t un d 
andere bereit s i m vorstehende n Aufsat z erwähnt e Wunderlichkeite n verraten , 
litt de r unvermähl t geblieben e Hagestol z j e älte r e r wurd e dest o meh r unte r 
bizarren Laune n un d kauzige n Sonderbarkeiten . De n darübe r bereit s vo n 
D. Hoffmann berichtete n Anekdote n ließ e sic h vielleich t noc h di e vo n Joachi m 
L a m p e 1 1 (i m Anschlu ß a n Büsching ) verwertet e Geschicht e vo n de m Ober -
jägermeister Gra f Oeynhause n anreihen , de r gege n seine n Wille n au f Bus -
sches Weisun g zweima l de n Plat z a n de r Tafe l wechsel n mußte , wei l e r nac h 
des Gastgeber s störrische r Meinun g nich t gu t genu g placier t war . Ode r jen e 
andere Anekdot e vo n de m Bergra t Bütemeister , der , wei l e r be i de m Ministe r 
v. d . Bussche i n eine r diese m nich t genehme n Farb e gekleide t erschien , vo m 
Hausherrn durc h seine n Kammerdiene r au s Bussche s eigene r Kleiderkamme r 
mit eine m Anzu g ausgestatte t wurde , de r ih m überhaup t nich t paßt e un d s o 
nicht nu r de n Gastgeber , sonder n auc h de n Gas t de r Lächerlichkei t aussetzte . 
Der Widerwill e Bussche s gege n bestimmt e Farbe n sol l s o gro ß gewese n sein , 
daß e r soga r de n Besuc h eine s preußische n Gesandte n nich t annahm , wei l e r 
in ein e nich t erwünscht e Farb e gekleide t war . 

Von D . Hoffmann bereit s erwähn t is t di e woh l bekanntest e de r schrullige n 
Äußerungen Bussches , da s gege n di e Gründun g de r Landesuniversitä t Göttin -
gen gerichtet e Votum : Ma n muß  sich  hüten,  etwas  Neues  anzufangen.  Hätte n 
wir nich t de n große n Gerlac h Adol f v . Münchhause n al s Zeuge n dafür , möcht e 
man di e Geschichtlichkei t diese s Ausspruche s anzweifeln , den n e r muß , d a 
Bussche scho n i m Ma i 173 1 starb , eigentlic h scho n v o r de n ersten , 173 2 
begonnenen Vorbesprechunge n übe r di e Hochschulgründun g gefalle n sein . 
Immerhin kan n e s j a sein , da ß die s Vorhabe n doc h scho n z u Bussche s Leb -
zeiten i m Ministerium erörter t ode r doc h angesprochen wurde . 

Der Ausspruc h hat , i n Verbindun g mi t de n verschiedene n Schrulle n un d 
Wunderlichkeiten de s alternde n Ministers , ei n falsche s Lich t au f eine n Man n 
geworfen, de r i n de n Jahre n seine r Kraf t ei n ungewöhnlic h tüchtige r Che f de s 
Oberharzer Bergbau s i n eine r seine r erfolgreichste n Epoche n gewese n ist . 

» Aristokratie , Hofade l un d Staatspatrizia t (Göttinge n 1963 ) I  14 7 Anm . 228 . 
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Mit Rech t rühm t ih m dahe r di e nu r noc h i n de n Akte n de s Oberbergamt s 
überlieferte Inschrif t seine s nich t meh r vorhandene n Epitaph s i n de r Kirch e 
zu Preußisch-Oldendor f nach , da ß e r sic h unermüdlic h u m da s öffentlich e 
Wohl bemüh t un d de s Harze s Reichtu m erschlossen , vermehr t un d bewahr t 
h a t 1 Ä . 

« H . D  e n n e r t in : „Erzmetai r 2 8 (1975 ) S . 204 . 



K L E I N E B E I T R Ä G E 

Zu Johan n Friedric h Falke s Corveye r Quellenausgab e un d 
zur frühe n Besiedlun g Niedersachsen s bi s zu m Jahre 1000 * 

Von 

W o 1  f g a ng M e t z 

Im Jahr e 197 0 ga b Kar l Augus t Eckhard t di e Traditione s Corbeiense s ne u 
heraus, zugleic h mi t eine m Neudruc k de r wichtigste n Forschunge n z u densel -
ben vo n Pau l Wigand , H . Wilhelm Spancken , H . Dürre u . a . Entscheiden d wa r 
dabei de r Versuc h eine r Ehrenrettun g de s Pfarrer s z u Evessen , Johan n 
Friedrich Falke , desse n Code x Traditionu m Corbeiensiu m vo n 175 2 Gegen -
stand de r Kriti k de r angeführte n Forsche r gewese n is t un d vo r alle m sei t de r 
Ausgabe de r Traditione s durc h Wigan d un d de r Untersuchun g vo n Spancke n 
kaum meh r benutz t w u r d e i . Falk e ha t nac h Eckhardt s Auffassun g ein e ander e 
Vorlage al s Wigand 2 benutz t un d dari n di e ursprünglich e Anordnun g de r 
Traditionen, beginnen d mi t §  22 5 be i Wigan d (be i Eckhard t B  1 ) un d enden d 
mit desse n §  224 , vorgefunde n un d ausgewertet . Di e karolingische n Traditio -
nen (bi s §  486) gehe n als o folgerichti g de n nachkarolingische n (a b §  1 ) voran . 
Eckhardt gegenübe r habe n sic h Eduar d Hlawitschka 8 un d Clemen s Honsel -
mann 4  geäußert , letztere r i n de m Sinne , da ß Falk e doc h dieselb e Vorlag e wi e 
Wigand benutz t habe , nämlic h di e Abschrif t de s Johanne s vo n Falkenhage n 
aus de m Jahr e 1479 . Hlawitschk a nimm t ein e komplizierter e Quellenlag e an . 
Während mein e Stellungnahm e 197 1 darau f hinau s lief , da ß di e Benutzung 
von Eckhardts  Ausgabe  für  die  landesgeschichtliche  Forschung  nicht  immer 
leicht sein  dürft e 5 , gin g Hlawitschk a hinsichtlic h de r Nennun g vo n Gauname n 
noch eine n Schrit t weite r al s Eckhard t selbst . Währen d diese r di e Gauname n 

* Zugleic h Besprechun g de s i n Anm . 6  genannte n Buches . 
1 Studi a Corbeiensia , hrsg . vo n K a r l A u g u s t E c k h a r d t , T . 1.2 , Aale n 197 0 

(Bibliotheca reru m Historicarum) . 
2 Traditione s Corbeienses , ed . P a u l W i g a n d , Leipzi g 1843 . 
8 E d u a r d H l a w i t s c h k a , Zu r Herkunf t de r Liudolfinge r un d z u einige n Cor -

veyer Geschichtsquellen . In : Rheinisch e Vierteljahrsblätte r 38 , 1974 , S . 92-165 . 
* C l e m e n s H o n s e l m a n n , Ein e Teilabschrif t de r Corveye r Traditionen . Falke s 

Druckausgabe un d ihr e Quellen . In : Westfale n 51 , 1973 , S . 6-21 . 
5 Rezensio n de r Ausgab e vo n Eckhardt . In : Niedersächsische s Jahrbuc h 43 , 1971 , 

S. 240-242 . 
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(S. 125) al s nachträglich  interpoliert  bezeichnete , bezieh t sic h jene r au f desse n 
Äußerung, da ß si e gelegentlich  brauchbare  Anregungen  beisteuern. 

An diese m Punkt e setz t di e neuest e Untersuchun g de r niedersächsische n 
Orte vo r de m Jahr e 100 0 an , di e i n Verbindun g mi t de m Nachwei s de r vorge -
schichtlichen Fund e au s de r MeTowinger - un d Karolingerzei t au s de r Fede r 
von Detle v Hellfaie r un d Marti n Las t da s Hef t 2 6 de r Studie n un d Vorarbeite n 
zum Historische n Atla s Niedersachsen s bilde t *. Di e Annahme , da ß Falk e i m 
18. Jahrhundert teil s übe r ein e besser e Quellenkenntni s verfügt e al s später e 
Generationen, teil s au f Grun d umfassende r Studie n zu r Landesgeschicht e i m 
Stande war , di e Lag e manche r Ort e nac h Gaue n festzulegen 7, bo t mi r de n 
Anlaß, de n Quellen Falke s weiter nachzugehen . 

Enthalten sin d Falke s Gauname n nämlic h i n de m sogenannte n Registru m 
des Corve y er Abte s Sarach o (1056-1071) . Die s Registe r ha t Falk e abweichen d 
vom allgemeine n Brauc h chronologisc h abgedruckt , s o da ß e s -  wi e auc h 
Eckhardt Spancke n zustimm t -  keinesfall s ei n originale s Wer k au s de r Zei t 
des Abte s Sarach o is t un d weitgehen d au f de n Corveye r Traditionen , de r 
ältesten (ebenfall s z . T. vo n Johanne s vo n Falkenhage n überlieferten ) Hebe -
rolle (Hr ) un d mehrere n Kaiserurkunde n beruht . Di e Heberoll e (Hr ) lieg t 
jetzt i n eine m de n Gesichtspunkte n de r Klosterverwaltun g entsprechende n 
Abdruck vo n H . H. Kaminsk y v o r 8 , un d e s läß t sic h i n de r Ta t schwerlic h 
verkennen, da ß di e altsächsische n Gau e i m westliche n Niedersachse n wi e 
auch i n Westfale n sowoh l fü r di e Lokalverwaltun g de s Corveye r Besitze s 
um 100 0 wi e scho n zuvo r de r Grundherrschaf t de s Kloster s Werde n a n de r 
Ruhr di e räumlich e Grundlag e darstellten . Di e Heberoll e i n de r vo n Johanne s 
von Falkenhage n überlieferte n For m mu ß vo n vornherei n nich t unbeding t 
dieselbe gewese n sein , di e Falk e auswertete , s o da ß letzter e rei n theoretisc h 
zunächst soga r Gauname n i n Analogi e z u de n Werdene r Urbare n i m Tex t 
aufgewiesen habe n könnte . Da s würd e i n erste r Lini e fü r di e Abschnitt e S  62 3 
(oder S  622 ) bi s S  72 4 de s Register s Falke s gelten , fü r di e sic h keinerle i 
Anordnung i m Anschlu ß a n Traditione n ode r Urkunde n erkenne n lassen , woh l 
aber ein e gewiss e Ähnlichkei t mi t de n entsprechende n Abschnitte n de r Hebe -
rolle (Hr) , di e sic h i n überwiegende m Maß e au f da s Emslan d beziehen . Abe r 
gerade fü r dies e Abschnitt e konnt e Spancke n nachweisen , da ß di e Gauangabe n 
Falkes z u einem großen Teil e falsc h waren . 

• D e t l e v H e l l f a i e r - M a r t i n L a s t , Historisc h bezeugt e Ort e i n Nieder -
sachsen bi s zu r Jahrtausendwende . -  Gräberfelde r de r Merowinger - un d Karolin -
gerzeit i n Niedersachse n (späte s 5 . bi s 9 . Jahrhundert) . Hildeshei m 197 6 (Veröffent -
lichungen de r Historische n Kommissio n fü r Niedersachse n un d Bremen : 2 . Studie n 
und Vorarbeite n zu m Historische n A t l a s Niedersachse n 26) . 

7 Ebd. , S . 8 . 
* H a n s H e i n r i c h K a m i n s k y , Studie n zu r Reichsabte i C o r v e y i n de r Salier -

zeit, Köln-Gra z 1 9 7 2 (Veröffentlichunge n de r Historische n Kommissio n Westfalens , 
10. Abhandlunge n zu r C o r v e y e r Geschichtsschreibun g 4) , S . 19 5 ff . 
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Trotzdem sin d di e genannte n Abschnitt e S  6 2 3 bis S  7 2 4 von große m Inter -
esse, d a ihnen , vo n mehrfache n Unterbrechunge n durc h ander s geartet e 
Einschübe abgesehen , ei n Güterverzeichni s zugrund e liegt , da s nich t de n 
entsprechenden Teile n de r Heberoll e (Hr ) entsprach . Da s gil t nich t nu r fü r di e 
anderen Personennamen , di e nac h Eckhard t eine n zeitliche n Abstan d vo n 
„mindestens" eine m Jahrhunder t voraussetzen . Entgange n is t Eckhard t wi e 
auch Spancken , da ß di e Grupp e S  6 2 3 bis S  7 2 4 regelmäßi g de n Besit z de r 
Corveyer Hintersasse n i n Joc h (iugera)  mi t de n darau f lastende n Abgabe n 
angibt un d da ß di e H r gerad e fü r di e behandelte n Gegende n lediglic h Hinter -
sassen un d Abgaben , nich t abe r di e Größ e de s Besitze s i n Joc h nennt . Ver -
lockend is t de r Gedank e a n ei n de m alte n westfränkische n Vorbil d de r Poly -
ptycha mi t Grundbesitz , Name n de r Hintersasse n un d Leistunge n entspre -
chendes Urbar , da s hie r vorlieg t un d offenba r älte r al s di e H r is t un d somi t 
in de r Zei t vo r de m Jahr e 1 0 0 0 entstand , vielleich t soga r noc h i n de r 
Karolingerzeit. Leide r gib t auc h hie r di e Arbeitsweis e Falke s i n Ab -
schnitt S  7 0 9 (Oythe) z u Zweifel n Anlaß . Währen d di e Leistunge n i n H r vo n 
diesem Ort e wesentlic h niedrige r waren , verlang t S  7 0 9 vo n eine m einzelne n 
Hörigen mi t 1 2 Joc h Lan d 1 0 Mänte l {paldones)  un d 2 0 Eimer Honi g [eminas 
mellis). 

Diese Leistun g entsprich t de r Zehntabgab e de s ganze n Orte s a n Corve y 
nach H r XI V Z  7  un d nich t de r de r Hintersassen . Freilic h könnt e auc h di e 
Vorlage vo n S  6 2 3 bis S  7 2 4 ein entsprechende s Zelmtveraeichni s enthalte n 
haben, da s Falk e irrtümlicherweis e benutzte . Gan z sin d di e Bedenke n dami t 
indessen nich t ausgeräumt , zuma l viele s vo n dem , wa s Spancke n Falk e an -
kreidet, nac h wi e vo r Berechtigun g hat . E s wir d sic h herausstellen , da ß 
derselbe i n zahlreichen , ja , woh l de n meiste n Fälle n di e Größ e de s Besitze s 
an eine m Ort e seine s Registrum s nich t Güterverzeichnissen , sonder n de n 
jeweiligen zugehörige n Traditione n al s Vorlage n entnomme n hat . Trotzde m 
schälen sic h imme r wiede r Fäll e heraus , i n dene n Falk e ander e Quelle n al s 
die Heberoll e Hr , di e Traditione n ode r di e Kaiserurkunde n benutz t hat . Ei n 
Beispiel dafü r is t di e Urkund e Ab t Conrad s vo n Corve y vo m 2 7 . Ma i 1 1 7 6 
über Haversforde , dere n Pertinenzforme l weitgehen d i n S  6 4 6 übernomme n 
wurde. Auc h da s monasterium  i n Eresbur g i n S  7 3 5 geht nich t au f di e Kaiser -
urkunde Ludwig s de s Kinde s vo m 1 2 . 1 0 . 9 0 0 zurück , sonder n entwede r au f 
die vo n Eckhard t zitiert e Urkund e Köni g Heinrich s III . vo m 3 . 9 . 1 0 3 9 ode r au f 
die vo n Wigan d un d Sinder n genannte n etwa s spätere n Quellen* . Entspre -
chend weis t sic h auc h de r prepositus  de s Gute s Litzi g a n de r Mose l i n S  7 48 
nicht al s Bestandtei l de r fü r diese n Abschnit t sons t vorbildliche n Urkund e 
Ludwigs de s Deutsche n vo m 2 5 . 9 . 8 7 0 ode r al s Erfindun g Falke s aus . Da s 
Vorkommen diese s prepositus  i n vie r Urkunde n au s de r Zei t vo n 1 1 9 0 bis 

• H e i n r i c h S i n d e r n , Kloste r C o r v e y , Beitra g zu r innere n un d äußere n Ge -
schichte de s Kloster s v o n 1 1 6 0 - 1 2 5 5 , Diss . Münste r 193 7 (Druc k 1939 ) S . 6 1 ff . 
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1232 konnt e Sinder n be legen 1 0 . De r Props t wa r fü r di e Curi e i n Litzi g zustän -
dig, wobe i da s besonder e Verhältni s z u de n Weinberge n i n de r Urkund e vo n 
1190 ein e Parallel e i n desse n Weintranspor t nac h Corve y i n S  74 8 hat . 

Vermutungsweise is t als o auc h di e Bezeichnun g de r Zelle n Visbec k un d 
Meppen al s piepositura  i n S  73 4 un d 73 8 nich t au s de r Luf t gegriffen , sonder n 
aus Corveye r Archivalie n geschöpft . 

Ob auc h Mönninghause n be i Gesek e i n Westfale n Propste i wa r ode r eine m 
weltlichen Props t unterstand , verma g ic h nich t z u entscheiden . Eh e Aussag e 
in S  722 , di e mi t S  65 6 bi s S  65 8 ei n Ganze s bildet , entsprich t de r i n S  74 8 
(Litzig): preposiü  curant,  ut  quidquid  ex  irumento  .  .  .  superest,  deferatur  at 
monasterium sancti  Viti  (Corvey) . Da ß di e Anlag e de s Verzeichnisse s fü r 
Mönninghausen i m übrige n de r Wahrhei t entsproche n habe n muß , ergib t sic h 
aus de r Existen z gan z ähnliche r Verzeichniss e mi t Orte n un d zugehörige n 
namentlich aufgeführte n Hintersassen , abe r ohn e Abgabe n i n de n Corveye r 
Materialien. Auc h ha t e s di e umfangreich e Villikatio n Mönninghause n mi t 
einer ganze n Reih e vo n Dörfer n tatsächlic h gegeben , gerad e so , wi e Falk e e s 
darstellt 

Während di e genannte n Propsteien , Nebenklöste r un d Villikatione n all e 
aus Quelle n de s 1 1 . bi s 13 . Jahrhunderts bekann t werden , führ t de r i n S  9 1 
und S  35 6 begegnend e Ausdruc k friskingas  i n di e Karolingerzeit ; den n di e 
Belege fü r diese n i n H r un d de n Corveye r Traditione n -  bereit s Spancke n 
zufolge -  fehlende n Ausdruc k gehöre n sam t un d sonder s in s früh e Mittel -
alter 1 2 . I n S  9 1 is t vo n de r villa  Kaierd e (Cogardo,  Kogerde)  di e Rede , w o 
der villicus  6 0 Joc h hat , außerde m 6  Schafe , 4  Schweine , 2  Ziegen , 4  Tüche r 
und 2  friskingas.  I n Kaierd e (a m Hils ) erwar b Corve y i m 9 . Jahrhundert vie l 
Besitz, s o da ß di e Existen z eine r besondere n Villikatio n nich t gan z vo n de r 
Hand z u weise n ist . Später e Quelle n nenne n ein e solch e freilic h nich t mehr . 
In S  35 6 wir d de r Or t Nainun  genannt , w o de m Villicu s ein e ähnlich e Abgab e 
zuteil wird . Ein e Beziehun g z u de m Abschnit t De  bestiis  decimandis  be i Adal -
h a r d 1 8 ergib t sic h vielleich t daraus , da ß ein e Urkund e Ab t Erkenbert s vo n 
1 1 1 3 de n Corve y er Zehnte n i n Nanni n nennt , eine r Wüstun g zwische n Kör -
becke un d Bühn e (Diemeiland) , dere n Idenditä t mi t +  Nehe n hie r nich t weite r 

t« Ebd. , S . 7 4 ff . 
1 1 A l b e r t B r a n d , Di e altsächsisch e Edelherrschaf t Lippe-Störmede-Bok e un d da s 

Corvey er Vitsam t Mönningshausen . In : Zeitschrif t fü r vaterländisch e Geschicht e 
und Altertumskund e 74 , 1916 , Abt . 2 , S . 7 8 f., 11 4 f. , 12 2 ff . Daz u jetz t G u n t e r 
M ü l l e r , Di e Fälschun g de s Registrum  Sarachoni s un d di e Uberlieferun g de r Tra -
ditiones Corbeienses . In : Niederdeutsch e Beiträge , Festschrif t fü r Feli x Wortman n 
zum 70 . Geburtsta g (1976 ) S . 83 , 7 8 ff., 12 2 ff . Dies e Arbei t wurd e mi r (dan k de r 
Freundlichkeit de s Verf. ) nac h Fertigstellung meine s Texte s bekannt . 

1 2 J a n F r e d e r i k N i e r m e y e r , Media e Latinitati s Lexico n Minus , Leide n 
1954-64, S . 455 . 
J o s e f S e m m l e r , Consuetudine s Corbeiense s ant e 826 . In : Corpu s Consuetu -
dinum Monasticaru m T . 1 , Siegbur g 1963 , S . 36 5 ff. , be i 398 , 420. 
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erörtert werde n soll . Di e Corveye r Güterverzeichniss e nenne n u m 120 0 di e 
fressinchi porcini  (s o Kindlinger ) un d di e fressingi  ovini  al s Bestandteil e de s 
servitium ebdomale  un d diurnale  de r Kurie n Hastenbeck , Hohenbostel , Wulfe -
lade sowi e de s Orte s Varenrod e (? ) un d de s officium  aquifonare  1 4 . I m Regi -
strum Ercenbert i begegne t de r Begrif f nicht l ß . E r mu ß de r Besitzverzeichnun g 
in Corve y abe r geläufi g gewese n sein . Besonder s fäll t auf , da ß Falk e di e 
alte For m iriskingas  benutzt , un d zwa r fü r ein e Gegend , i n dere n Nachbar -
schaft i n nich t allz u weite r Entfernun g u m 120 0 fressingi  beleg t sind . E s 
könnte sic h als o tatsächlic h be i de n Vorlage n Falke s -  sowei t diese r nich t i n 
einer woh l wenige r wahrscheinliche n Weis e di e alt e For m friskingas  nach -
träglich i n sein e Vorlage n hineingebrach t hätt e -  u m Güterverzeichniss e au s 
dem 9 . ode r spätesten s 10 . Jahrhundert gehandel t haben . Da s westfränkisch e 
Vorbild gerad e de r Corveye r Heberoll e (Hr ) mi t Angab e de s Besitze s de r 
darauf sitzende n Hintersasse n un d dere n Abgabe n is t vo n de r Forschun g 
allgemein akzeptier t worden 1 6 . Schil y konnt e zeigen , da ß Johanne s vo n 
Falkenhagen bereit s kein e einheitlich e Heberoll e (Hr ) vorlag , sonder n da ß de r 
Abschnitt Werlt e (jetz t be i Kamisk y §  XXIV ) Ort e enthielt , di e eigentlic h 
zu Meppe n ( § VIII ) un d Lathe n ( § IX ) gehör t hätten . Gege n di e Benutzun g 
einer ältere n Heberoll e durc h Falk e sprich t indessen , da ß di e Namensforme n 
in H r kau m vo r de m 1 1 . Jahrhunder t anzusetze n sin d un d da ß di e Namens -
formen be i Falk e dene n i n H r i m wesentliche n gleichen . Trotzde m bleibe n 
drei wichtig e Ergebnisse : 

1. Di e vo n Falk e benutzt e Vorlag e wa r kau m di e vo n Johanne s überliefert e 
Heberolle Hr , sonder n ei n ähnliche s Stück , da s sic h anscheinen d ausschließ -
lich au f da s Nordlan d bezo g un d di e Villikatione n i n Lippe , de m südliche n 
Westfalen un d de m nördliche n Hesse n offenba r nich t umfaßte . 

2. Falk e mu ß Corveye r Quelle n gekann t haben , dene n e r da s Wor t friskingas 
(Acc. plur. ) entnahm . O b e r di e Statute n Adalhards , ein e Ableitun g au s 
ihnen ode r eine n Niederschla g derselbe n i n Güterverzeichnisse n ode r 
Urkunden kannte , läß t sich wohl kau m meh r entscheiden . 

3. Falk e ha t nebe n eine m H r entsprechende n Stüc k fü r di e übrige n Gegende n 
Aufzeichnungen benutzt , di e ander s angeleg t ware n al s H r un d ehe r späte -
ren Corveye r Güterverzeichnisse n entsprachen . Besonder s auffälli g ist , 
daß e r stat t de r i n H r al s Besitztu m de r Hörige n weitgehen d genannte n 
Joch (iugera)  Manse n a n verschiedene n Orte n nennt , s o i n Twist e ( S 7 , 
mit falsche r Gauangabe) , Löninge n ( § 24 0 =  S  17 ; Namensfor m au s §  24 0 
entnommen?), Rhede be i Aschendorf (Corveye r Eigenkirche , §  24 1 a  =  S  1 8 
und §  389 b =  S  204) , Bodenfeld e ( § 24 7 =  S  26 , §  25 7 =  S  44) , Neindor f 

1 4 N i k o l a u s K i n d l i n g e r , Münsterisch e Beiträg e zu r Geschicht e Deutschlands , 
hauptsächlich Westfalens , 2 . Münster/W . 1970 , Urkunden S . 11 3 f . 
K a m i n s k y , wi e Anm . 8 , S . 22 3 ff . 

*« W o l f g a n g M e t z , Zu r Geschicht e un d Kriti k de r frühmittelalterliche n Güter -
verzeichnisse Deutschlands . In : Archi v fü r Diplomati k 4 , 1958 , S . 32 . 
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(§ 266 = s S  58 , Corvey er Kirche) , Thüle {mansus  un d jugera,  §  340 =  S  139 , 
Corveyer Kirche) , Billerbec k {mansus  un d jugera  §  35 1 a  =  S  157) , Immig -
hausen {mansus,  z . T. jugera,  §  37 9 =  S  189),  +  Vahlhause n ( § 38 9 a = 
S 202 , i n Urkund e Ab t Erkenbert s vo n 1078) , Helmschei d { § 39 3 =  S  21 2 
mit jugera),  Amelse n (ebenso , §  398 =  S  219) , Neuenbeken ( § 399 =  S  221 ) 
„Liuthardeshus" (nu r S  223 ) un d Emmerk e (mansus  un d jugera,  §  41 7 = 
S 245) . 

Besonders interessan t is t di e Beschreibun g vo n Immighause n (Waldeck) : 

Falke, §  189 : 

In Imminchusen  in  pago  Nithega 
Bobbo habet  III  mansos  et  persoluit 
quotannis LXXXX  modios  siliginis, 
LXXXX modios  hör  dei et  XX  oues. 
Hericho et  UUilligo  habent  III  man-
sos, et  quilibet  persoluit  L  modios 
siliginis, LXX  modios  auene,  XII  oues 
et IUI  porcos  XII  denariorum.  Libbo 
et Mezelin  habent  II  mansos,  et  quili-
bet quotannis  persoluit  XXIIII  modios 
auene, VI  modios  siliginis,  VI  modios 
hordei et  II  oues.  Meginzo,  Fibar  et 
Gerdag habent  LXXXX  iugera,  et 
quilibe t  persolui  t  XXIIII  modios 
auene et  II  porcos  XII  denariorum. 
Hadego habet  XXX  iugera  et  perso-
luit VIII  modios  siliginis,  VIII  modios 
auene et  I  porcum  XII  denariorum. 
E molendino  persoluit  Huzeltn  VIII 
siclos, III  porcos  bene  saginatos  et 
C anguillas.  Villicus  habet  mansum. 

Kurienverzeichnis 
Wigand, Archi v Bd . 1 , H . 4, S. 3 : 

Liti de  Immynchusen.  Poppo  h.  man-
sum, solvit  10  maldr.  villico  3  maldr. 
autumpnale et  vernale  ac  (adhuc  ?) 
accipit ab  eo  villicus,  carpentario  5 
maldr. avene,  porcum  et  ovem  cum 
agno. Thidric  simil.  Bovo  s.  Walthere 
s. sed  hü  2  dant  malt  ad  urbem.  Offi-
ciario 2  mod.  trit.  Rothger,  tuede,  40 
mod. avene,  15  mod.  de  malt,  carpen-
tario 4  mod.  oiiiciario  2  maldr.  mo-
dium trit.  4  mod.  ad  semen,  p.  et  o. 
cum agno.  Adelbert  simil.  preter  9 
modios. Rothuli  30  mod.  av.  15  mod. 
malt modium  et  dimid.  carpentario 
ovem cum  agno  et  porcum,  villico  1 
maldr. et  mod.  trit.  2  mod.  et  dimid. 
ad sem.  Werento  sim.  Ecelin  s.  Here-
mann sim.  Rembern  30  mod.  av. 
modium et  dim.  carpentario  porcum 
et o.  cum  agno.  Villico  2  maldr.  8 
mod. de  malt,  2  mod.  et  dimid.  ad  sem. 
Otto sim.  Reinhard  s.  Lambertus  s. 
Aligot s.  Hocelin  s.  Rotholfus  in  ene-
lon sim.  Adelman  s. 

Niemand kan n annehmen , da ß hie r H r al s Vorbil d gedien t hätte , d a Immig -
hausen dor t ga r nich t vorkommt . Entwede r ha t Falk e da s Kurienverzeichni s 
oder ein e andere , i n de r Anlag e ähnlich e Vorlag e benutzt . Ein e Entscheidun g 
zu fällen , dürft e schwe r sein . 

Bei eine r ganze n Reih e vo n Orte n heiß t e s :  In  .  .  .  iructus  congregantur  in 
horreum abbatis.  Da s besag t nicht , wi e Spancke n annahm , da ß di e gesamte n 
Erträge z . B. eine r Villikatio n i n die Scheun e de s Abt s gebrach t werde n sollten ; 
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vielmehr zeig t di e Heberolle , da ß dies e Wendun g sic h au f di e Zehnte n bezog- , 
so heiß t e s i n H r I X Z  1 -2 : De  Aszi  decima  congregatur  in  horreum  abbatis 
(ähnlich XI V Z  1) . I n de r Ta t ware n Ort e mi t de r genannte n Angab e zu m 
Teil zehntpflichti g wi e z . B. Beverunge n ( S 183) , Bödexe n ( S 129 ) un d Hemb -
sen ( S 608 ) 1 7 . Be i andere n dar f dergleiche n angenomme n werde n au f Grun d 
des Vorhandensein s eine r Corveye r Kirche . Da s gil t fü r Godelhei m ( S 199) , 
Höxter ( S 305 , auc h Urkund e Erkenbert s vo n 1 1 1 5 , U  5) , Stahl e ( S 25 , 70 , 83 , 
285), Albaxe n ( S 71 , 281) , Bödexe n ( S 129) , Beverunge n ( S 183) , Lüchtringe n 
(S 67 , 136 , 2 0 1 ) i 8 . Al s Corveye r Kurie n ode r ander e Vorort e ordne t Falk e 
dieser Kategori e ei n auße r Albaxen , Bödexen , Lüchtringen , Beverungen , Go -
delheim un d Höxte r (s . o.), 4 - Kotten ( S 424 , 510 , Registru m de s Abte s Erken -
bert =  R E §  26) , +  Dunge n (ebenda ) un d Thun e be i Neuhau s (? ) ( = S  196) . 
Kleinere Besitzunge n nich t z u wei t vo n Corve y sin d Wehrde n ( U 1 , auc h 
Upweredun S  181 , 182 , 536 ) un d Sülbeck e ( S 188 , 322 ) sowi e Maygadesse n 
(S 226) . 

Auch Ovenhause n ( S 82 5 =  U  7) , Boffze n un d Waltwiscun  ( = S  510 , R E 
§ 26 ) =  +  Voltessen , Haslbechi  ( S 41 , 146 ) un d Bremerber g gehöre n i n die -
sen Zusammenhang . Meis t is t Corveye r Besit z vorhanden . Rotheren  be i God -
delsheim ha t Falk e woh l al s Roth e ( S 613 ) gedeutet . Insgesam t halt e ic h di e 
Kritik Spancke s gegenübe r Falk e i n diese m Punkt e nich t fü r gan z berechtigt . 
Allerdings lasse n sic h längs t nich t all e Ort e mi t de r Vorschrif t de r Lieferun g 
in di e Scheun e de s Abte s i n eine n bestimmte n Zusammenhan g bringen . Das -
selbe Proble m besteh t zumindes t fü r eine n Tei l de r Orte , be i dene n Falk e 
einen villicus  erwähn t ( S 356 , 406 , 429 , 436 , 497 , 499 , Beleg e nac h Dürr e über -
prüft). Hie r is t nu r vereinzel t ( S 35 6 Nainun,  fall s =  Nanni  i n Urkund e Erken -
berts vo n 1 1 1 3 ) ein e Corveye r Kuri e vorhande n gewesen 1 9 . 

Verfehlt wär e indesse n di e Annahme , da ß Falk e fü r sei n Registru m allge -
mein echt e Aufzeichnunge n au s Güterverzeichnisse n benutz t hätte . S o wichti g 
die Angabe n übe r di e genannte n Corve y er Villikatione n un d Kirchort e i m 
Detail sind , s o weni g berechtig t wär e ei n Rückschlu ß au f Falke s Arbei t insge -
samt. E r ha t vo r alle m i m zweite n Tei l ( § 1-224 ) au f weit e Strecke n di e An -
gaben de r Traditionskapite l selbs t fü r sei n Registe r ausgewertet , di e Zah l de r 
Mansen, Familien , Joc h {jurnales),  Bifäng e u . a. direk t übertrage n ode r di e 
Mansen un d Familie n i n Joc h ( = jeweil s 6 0 ode r 30 , manchma l woh l auc h 5 0 
und 40 ) umgerechne t un d dafü r Abgabe n nac h eine m Schem a i n Weize n un d 

1 7 K a m i n s k y , wi e Anm . 8 , S . 159- , H . D ü r r e , Di e Ortsname n de r Traditione s 
Corbeienses. In : Zeitschrif t fü r vaterländisch e Geschicht e 41 , 2 , 1883 , S . 106 . 

1 8 W o l f g a n g L e e s c h , Da s Corveye r Pfarrsystem , In : Kuns t un d Kultu r i m 
Weserraum 800-1600 , Bd . 1 , Münste r 1966 , S . 43-76 ; d e r s . , Di e Pfarrorganisatio n 
der Diözes e Paderbor n a m Ausgan g de s Mittelalters . In : Ostwestfälisoh-weserlän -
dische Forschunge n zu r geschichtliche n Landeskunde , Münste r 197 0 (Kuns t un d 
Kultur i m Weserraum , 3 . Veröffentlichungen de s Provinzialinstitut s fü r Westfä -
lische Landeskund e 1,15 ) S . 304-376 . 
K a m i n s k y , wi e Anm , 8 , S . 247 , U . 4 . 
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Hafer (vielfac h j e 1 5 bi s 2 0 Modien ) zugrund e gelegt , auc h dort , w o de r 
Anbau vo n Weize n anscheinen d wenige r üblic h war ; de m wär e i n de n Einzel -
heiten noch nachzugehen 2 0. 

Es is t ei n Wesenszu g de r geistliche n Grundherrschaf t de s frühe n Mittel -
alters, da ß nu r ei n Tei l de s durc h di e Traditione n erworbene n Besitze s jemal s 
in Eigenwirtschaf t genomme n wurde . Die  Verhältniss e i n Fuld a un d Lorsc h 
lehren, da ß be i weite m nich t all e i n de n Traditionskapitel n erworbene n 
Güter i n Urbare n erfaß t wurden 2 1 . Ma n dar f dahe r auc h be i Corve y nich t 
erwarten, da ß di e Gesamthei t de r Erwerbunge n de s Kloster s Gegenstan d vo n 
Urbaraufzeichnungen wurde . Falk e selbs t ha t siche r fü r di e erste n run d hun -
dert Traditionskapite l (z u B  22 6 bi s etw a 323 ) zu m Tei l ein e Vorlag e mi t de m 
mansus al s Besitzeinhei t de s Hintersasse n benutzt , darau f woh l auc h noc h 
weiterhin (z.B . Immighause n wi e oben ) zurückgegriffen . De r zweit e Tei l 
(zu B 1  bi s 224 ) entbehr t dagege n seh r wahrscheinlic h zumeis t eine r derartige n 
Grundlage, s o da ß Falk e hie r vo r alle n Dinge n di e Manse n de r Traditions -
kapitel i n Joc h umrechnet e un d Tagewerk e (jurnales)  ergänzte . 

Damit is t bestenfall s bi s z u eine m gewisse n Grad e ein e Ehrenrettun g Falke s 
möglich. Da ß derselb e noc h ander e Quelle n nebe n de r Heberoll e heranzog , 
wird dagege n imme r deutliche r un d läß t di e Möglichkeit , da ß vielleich t auc h 
heute verloren e Stück e vo n ih m benutz t wurden , offen . Ma n könnt e verein -
zelt soga r a n verloren e Schenkunge n denken , s o i n de m -  i m übrige n j a au f 
Güterverzeichnissen un d nich t au f eine m besondere n Traditionsregiste r beru -
henden -  Abschnit t vo n S  62 3 bi s S  733 . Da s Kloster , da s i m 10 . un d 1 1 . Jahr -
hundert ein e de r wenige n abteiliche n Münzstätte n Sachsen s vo n einige r Be -
deutung betrieb , i n Bardowic k begüter t wa r (R E §  2  un d §  44 ) un d frü h da s 
Marktrecht i n Marsber g erwar b (vgl . auc h R E §  22-24 ) 2 2 , wa r siche r a n Besit z 
in Deventer  al s weitere m wichtige n Handelsplat z (Dauindre  in  eodem  pago 
Hameland —  S 698 ) interessiert . 

So zeichne t sic h ei n gewisser , wen n auc h relati v bescheidene r Wer t fü r di e 
Geschichte de r klösterliche n Grundherrschaf t ab . O b di e Erforschun g de r Gau e 
aus de r Arbei t Falke s Gewin n ziehe n kann , läß t sic h nich t s o leich t entschei -
den. I m Gegensat z z u de n Werdene r Güterverzeichnisse n weis t di e Corve y er 
Hr kein e Gauangabe n auf . Andererseit s paßt e si e sic h abe r i n de r Rege l de n 

2 0 W i l h e l m S p a n c k e n , Da s Registe r Saracho's , ei n literarische r Betru g de s 
Geschichtsschreibers Joh . Friedr . Falke . In : Zeitschrif t fü r vaterländisch e Geschicht e 
und Altertumskunde 21 , 1 , 1861 , S . 3 8 ff . 

2 1 T r a u t W e r n e r - H a s s e l b a c h , Di e ältere n Güterverzeichniss e de r Reichs -
abtei Fulda , Marbur g 194 2 (Marburge r Studie n zu r ältere n deutsche n Geschicht e 
2,7). Di e Reichsabte i Lorsch , Festschrif t zu m Gedenke n a n ihr e Stiftun g 764 , hrsg . 
von F r i e d r i c h K n o p p , T . 1 , Darmstad t (Hessisch e Historisch e Kommission ) 
1973, S . 367-658 . 

w V e r a J a m m e r , Di e Anfäng e de r Münzprägun g i m Herzogtu m Sachse n (10 . 
und 11 . Jahrhundert), Hambur g 195 2 (Numismatisch e Studie n 3/4) , Tex t S . 10 6 ff „ 
115. 
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Gauen an , s o da ß ma n auc h möglicherweis e ähnliche s fü r etwaig e verschol -
lene Vorlage n Falke s annehme n könnte ; di e Gauangabe n be i S  62 3 bi s S  73 3 
sind allerding s i n de r Rege l unzutreffend . Di e Möglichkeit , da ß di e Angabe n 
Falkes übe r di e Gau e au f Anordnunge n verlorene r Güterverzeichniss e fußten , 
läßt sic h be i de n Ortsname n Hellfaier s dan n annehmen , wen n di e Angabe n 
in S  Manse n (z . T. nebe n Joch ) ohn e Abhängigkei t vo n de n Traditionskapitel n 
selbst nennen . Da s würd e fü r Hellfaie r Nr . 60 Liedinge n (Trad . Corb . B  §  271 ) 
ge l ten 2 3 , wobe i Verf . sic h außerde m noc h au f Kleina u (Nr . 1308 ) stütze n kann , 
womit vo n namenkundliche r Seit e kein e Bedenke n bestehen . Dasselb e gil t vo n 
Nr. 16 0 Delligsen (Trad . Corb. B  §  395, Kleinau Nr . 446). 

Aus +  Dun e (Thiunun  Nr . 317 , Trad . Corb . B  §  38 5 a , Kleina u Nr . 500) wer -
den di e Frücht e i n di e (Zehnt- ) Scheune de s Abte s gebracht , wa s bereit s fü r 
benachbarte Ort e beobachte t werde n konnte . Nr . 12 3 Rüdershause n =  Hrod-
berteshusun erweck t nac h wi e vo r sprachlic h Bedenke n (Trad . Corb . B  §  463 a), 
könnte abe r au f eine m Güterverzeichni s beruhen ; au f ei n solche s könnt e auc h 
die Lokalisierun g vo n Odagsen/Osdageshuse n (Nr . 13 6 =  Trad , Corb . §  412 ) 
zurückgehen, da s Dürr e ander s (be i Warburg ) lokalisiert , gleichermaße n di e 
von Marxhausen/Marcberrerhusu n (Nr . 332 =  Trad . Corb . B  §  29 8 b) un d 
Offensen/l///enhusen (Nr . 446 =  Trad . Corb . B §  422). 

Eine derartig e positiv e Beurteilun g de r Deutun g de r Ortsname n dürft e 
erheblich erschwer t sein , sobal d nebe n Dürr e auc h Kleina u z u eine m andere n 
Ergebnis komm t (z , B. Nr . 553 Eitzum , Nr . 16 5 Nauen ) ode r sobal d kein e Güter -
verzeichnisse benutz t wurden , sonder n di e Größ e de s Besitztum s vo n Falk e 
selbst au f Grun d de r einzelne n Traditio n errechne t wurde . Hecio  in  Sthurmidi 
(so Trad . Corb . B  §  39 0 b) wir d ma n woh l besse r mi t Eikelo h i n de r Mar k 
Störmede be i Gesek e al s mi t Eikelo h i m Krei s Fallingboste l (Nr . 150 ) gleich -
setzen. 

Escherode südlic h Hann . Münden (Nr . 261) dürft e sic h schwerlic h hinte r de m 
Hesschehirith (in  pago  Logne)  vo n Trad . Corb . B  §  4 6 verbergen , woh l abe r 
hinter de r vi// a nuncupante  Hauukesbmni  de s Grafe n Esi c i n Trad . Corb . B 
§ 33 4 (Habichtsborn , s o auc h Eckhard t i m Register ) =  MG . D  Kar . I  2 1 8 vo n 
813 au s Corveye r Archiv . De r Or t hie ß frühe r Essekerode 2 4 . Hie r biete t di e 
lokalgeschichtliche Literatu r Anhaltspunkte , di e Verf . übrigen s -  sowei t mi r 
ersichtlich -  i n andere n Fälle n durchau s berücksichtig t hat . Da s gil t auc h vo n 

2 3 H e l l f a i e r , wi e Anm . 6 , S . 13ff, ; H e r m a n n K l e i n a u , Historische s Orts -
verzeichnis de s Lande s Braunschweig , T . 1.2 . Göttingen  196 8 (Veröffentlichunge n 
der Historische n Kommissio n fü r Niedersachse n un d Breme n 3 0 =  Geschichtliche s 
Ortsverzeichnis vo n Niedersachse n 2) . 

2 4 M a r g a r e t e E i s e n t r ä g e r un d E b e r h a r d K r u g , Territorialgeschicht e 
der Kassele r Landschaft , Marbur g 193 5 (Schrifte n de s Institut s fü r geschichtlich e 
Landeskunde vo n Hesse n un d Nassa u 10) , S . 162ff . -  K a r l H e i n e m e y e r , 
Königshöfe un d Königsgu t i m Rau m Kassel , Göttinge n 197 1 (Veröffentlichunge n 
des Max-Planck-Institut s fü r Geschicht e 33) , S . 5 6 f . 



320 Wolfgang Met z 

der Absicherun g durc h Kaiserurkunden , Fuldae r Traditionen , Werdene r Ur -
bare und dergleichen . 

Uberhaupt mu ß berücksichtig t werden , da ß de r Antei l de r problematisc h 
bleibenden Ortsdeutunge n be i insgesam t 56 5 Name n relati v seh r gerin g ist . 
Der zahlenmäßig e Sat z a n Ortsname n vo n 2 0 Prozen t meh r gegenübe r de r 
Gaukarte vo n Prin z vo n 1 9 3 9 8 5 fäll t dagege n stärke r in s Gewicht . Außerde m 
wird gewisse n methodische n Mängel n be i diese m Rechnun g getragen . Vo r 
allem bedeute t de r Vergleic h de r Ort e mi t de r Kart e vo r 100 0 mi t de r de r 
„Gräberfelder de r Merowinger - un d Karolingerzeit " ein e Absicherun g de r 
Siedlungslandschaften de s frühe n Mittelalters . Dabe i erfolgt e di e Zeichnun g 
der zuletz t genannte n Kart e au f Grun d de r vorhandene n (un d i n de r Uber -
sichtstabelle zitierten ) Literatur . Obgleic h dami t beid e Verf . sic h de r Vor -
läufigkeit ode r methodische n Grenze n ihre r Arbei t bewuß t sind , dar f ma n 
- ungeachte t de r unterschied]!che n Beurteilun g de r Gaubeleg e Falke s -  di e 
gesonderte Erstellun g de s vorliegende n Heftes , zeitlic h vo r de m Erscheine n 
der meiste n einschlägige n Ortslexika , seh r begrüßen . 

25 Geschichtliche r Handatla s Niedersachsens , hrsg . vo n G e o r g S c h n a t h , Göt -
tingen 193 9 (Veröffentlichunge n de r Historische n Kommissio n fü r Hannover , Ol -
denburg, Braunschweig , Schaumburg-Lipp e un d Breme n 20) , Kart e 26/27 ; Atla s 
Niedersachsen, bearb . vo n K u r t B r ü n i n g , 195 0 (Deutsche r Planungsatla s 2) . 
Vgl. J o s e f P r i n z , Untersuchunge n zu r Geschicht e de r altsächsische n Gaue , 
Habil.-Schr. Münste r 194 1 (Masch.-Sehr.) . 



Die Geschichte der Burg Calenberg 

Von 

E d g a r K a l t h o f f 

Die Bur g Calenber g is t durc h ihre n Name n en g mi t de r Geschicht e de s 
gleichnamigen Fürstentums , de r Keimzell e de s Lande s Hannove r un d dami t 
des Lande s Niedersachsen , verbunden . Außerde m is t si e da s Beispie l eine r 
Tiefburg 1 ode r Wasserburg , eine r fü r unse r Lan d typische n Burgform , di e 
in de r bisherige n Burgenforschun g weni g behandel t worde n ist . Burge n 
dieser Ar t sin d auc h nu r seh r selte n erhalte n geblieben . Al s ein e wichtig e 
Befestigung un d zeitweis e al s herzogliche s Wohnschlo ß nimm t Calenber g 
darüber hinau s a n wesentliche n Abschnitte n de r Landesgeschicht e teil . Au s 
allen diese n Gründe n sol l versuch t werden , di e Geschicht e de r Bur g zu -
sammenhängend darzustellen . 

Nach de m Stur z Heinrich s de s Löwe n verbliebe n al s Schwerpunkt e wei -
fischen Besitze s vo r alle m di e Gebiet e u m Braunschweig , Lünebur g un d 
Göttingen, währen d weite r westlich , u m Hannover , di e Besitzlag e wenige r 
eindeutig war . I m 13 . Jahrhundert konnt e da s Herzogshau s hie r wiede r 
ausgreifen un d Güte r un d Recht e de r Grafe n vo n Rode n un d Hallermun d 
erwerben 2 . Dabe i gerie t e s i n Konflik t mi t de n Bischöfe n vo n Hildesheim , 
die di e Lehnshohei t übe r diese n Bereic h beanspruchten 3. Ähnlic h wi e Osna -
brück un d Münste r wollte n di e Bischöf e vo n Hildeshei m ih r Territoriu m 
festigen un d ausweiten . Fü r si e stan d di e Ausdehnun g nac h Weste n i m 
Vordergrund: Hie r konnte n alt e Recht e ehe r wahrgenomme n un d erweiter t 
werden al s i m Norden , Süde n un d Osten , w o da s Bistu m scho n vo n wei -
fischem Gebie t umschlosse n war . Wi e wichti g di e Westgrenz e südlic h vo n 
Hannover war , zeig t di e Vielzah l de r bischöfliche n Burge n au f enge m Raum : 
Koldingen, Rethen , Sarstedt , Elz e un d Empn a (späte r nac h Grona u verlegt) , 
zu dene n Bischo f Siegfrie d II . (1279-1310 ) noc h ein e weiter e i n Ruth e grün -
dete 4 . 

1 Begrif f be i W a l t e r H o t z , Klein e Kunstgeschicht e de r deutsche n Burg , 1965 . 
2 L o t t e H ü t t e b r ä u k e r , Da s Erb e Heinrich s de s Löwen . Studie n un d Vorarbei -

ten zu m Hist . Atla s f . Nds . 9 , 1927 , S , 3 0 f . 
3 W a l t e r K l e w i t z , Studien  zu r territoriale n Entwicklun g de s Bistum s Hildes -

heim. Studie n un d Vorarbeite n 13 , 1932 , S . 3 1 f ; vgl . auc h A d o l f B e r t r a m , 
Geschichte de s Bistum s Hiideshei m Bd . I, 1899 , S . 284 , 298 . 

4 B e r t r a m , wi e Anm . 3 , S . 299 . 

21 Nds . J a h r b . 
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Ende de s 13 . Jahrhunderts verstärkt e sic h de r Druc k de r Lüneburge r Lini e 
der Weife n au f da s Gebie t nordwestlic h un d westlic h de r Stad t Hildeshei m 
und führt e zu m bewaffnete n Konflikt , eine r Abfolg e vo n Fehden . Dabe i 
wurde Calenber g vo n Ott o de m Strenge n (1277-1330 ) gegründet . Da s genau e 
Jahr läß t sic h nich t ermitteln , da s Gründungsjah r 129 2 is t wahrscheinlich 5. 
Calenberg wär e dan n i m gleiche n Jah r wi e Bur g un d Stad t Cell e vo n Ott o 
gegründet 6 . Bereit s 1 3 1 3 wurd e i n de r Bur g ein e Urkund e ausgestellt 7 , 132 7 
wurde di e Errichtun g de s „wicbelde " Lauenstad t genehmigt 8, wa s da s Be -
stehen eine r bedeutende n Burganlag e voraussetzt . 

Die heutig e Grundkarte 9 zeig t noc h deutlic h di e Lag e de s Calenber g 
zwischen Lein e un d Rössingbach , heut e etw a 32 0 m vo m Mühlenar m de r 
Leine un d 42 0 m vo m Rössingbac h entfernt . Zwische n de n beide n vo n Bruch -
wald umsäumte n Gewässer n la g wahrscheinlic h ei n hochwasserfreie r Plat z 
(der „berg") , de r späte r erweiter t un d eingeebne t wurd e un d de n noc h 
deutlich erkennbare n Burgplat z bildete . 

Die Anlag e de r Bur g östlic h de r Leine , di e al s Grenz e zwische n herzog -
lichem un d bischöfliche m Gebie t galt , un d i m südöstliche n Winke l de r Vogte i 
Lauenrode wurd e vo n de n Bischöfe n al s Aggressio n betrachtet l 0 . Si e be -
klagten sic h übe r di e Anlag e vo n Burg , Mühl e un d Leinebrück e mi t Z o l l 1 1 ; 
die Straße , di e Schulenburg/Lein e mi t Rössin g verbinde t un d de n einzige n 
Zugang zu m Calenber g un d z u Lauenstad t bilde t (heut e L  460) , is t demnac h 
erst gleichzeiti g mi t de r Burg angeleg t worden . 

Strategisch la g Calenber g seh r günstig . E s schützt e di e Nord-Südstraß e i m 
Leinetal (heut e B 3), di e sic h hie r zwische n Pattense n un d Elz e vo n de r Lein e 
entfernte. E s sichert e gleichzeiti g da s Fürstentu m Lünebur g nac h Süde n un d 
Südosten ab . Nu r 5  km entfern t lieg t di e Straße , di e übe r Hamel n un d Pader -
born Hildesheim s einzig e Verbindun g mi t Westdeutschlan d bildete . Si e wa r 
dauernden Überfälle n vo m Calenber g he r ausgesetz t un d is t noc h heut e 
ein unbedeutendes Teilstüc k de r eins t s o wichtige n Fernstraß e (Bl) . 

Angriffe au f Warenzüg e au f diese r Straß e ware n vo n eine r Tiefbur g au s 
viel besse r durchzuführe n al s vo n eine r Bergburg . Woh l deshal b wurd e de r 
Kleine Deiste r (au f de m heut e di e Marienbur g liegt ) nich t al s Bauor t ge -
wählt. Ostlic h de r Lein e gelege n stellt e Calenber g außerde m eine n terri -
torialen Anspruc h au f da s umliegend e Gebie t dar , de r durc h ein e Bur g au f 
dem Kleine n Deiste r (westlic h de r Leine ) nich t ausgedrück t worde n wäre . 

5 K l e w i t z , wi e Anm . 3 . 
8 J ü r g e n R i c k l e f s (u . a.), Celle , 1966 , S . 6 . 
7 W i l h e l m v . H o d e n b e r g , Calenberge r Urkundenbuc h Bd . III, Nr. 648, 
8 H e i n r i c h S u d e n d o r f , Urkundenbuc h de r Herzög e z u Braunschwed g un d 

Lüneburg, Bd . I , Nr. 428 . 
• Grundkart e Alt-Calenber g ( afi54 Recht s 5 7 84 Hoch) ; Nieders . Landesvermessungsam t 

1975. 
io B e r t r a m , wi e Anm . 3 , S . 299 . 
n B e r t r a m , wi e Anm . 3 , S . 299 . 
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Der Nam e de r Bur g is t i n de r Überlieferun g ungewöhnlic h konstant , wo -
bei allerding s auffällt , da ß si e i n de r genannte n Urkund e vo n 132 7 dreima l 
kalenborch un d nu r einma l kalenbergh(e)  genann t wird . Obwoh l „borch " 
bei eine r Burggründun g au s wilde r Wurze l einleuchtende r wäre , ha t sic h 
„berg" scho n i n de n nächste n Urkunde n sei t 1 3 5 0 1 2 durchgesetz t -  be i eine r 
Tiefburg, nu r 3  km vo n eine m richtige n Ber g entfernt , erstaunlich . Ein e 
Parallele daz u biete t ein e ander e Bur g Kahlenber g (heut e wüst ) be i Lutte r 
am Barenber g 1 3 , gleichfall s ein e Tiefbur g vo r Bergen . De r Namensbestand -
teil „Calen " läß t sic h mit „Quelle " 1 4 leichte r erklären . 

In diese r Arbei t wir d di e mittelalterlich e Anlag e durchwe g al s „Burg " 
bezeichnet, de r Umba u de s 16 . Jahrhunderts al s „Feste" , de r Wohntei l de s 
Umbaus al s „Schloß" . 

Da Calenber g zwische n 169 0 un d 172 0 abgebroche n wurde , sin d heut e 
fast nu r noc h unterirdisch e Fundament e (Gewölbe ) erhalten . Si e mußte n 
vermessen werden , den n di e einzig e bestehend e Unterlage , ein e Skizz e de s 
Jahres 1 8 2 0 1 5 , erwie s sic h al s höchs t ungenau . Si e wurd e nac h de r Aus -
messung nich t mehr al s Unterlag e benutzt . 

Das Ergebni s de r Ausmessun g is t i n de r beigegebene n Zeichnun g dar -
gestellt. Au s ih r ergib t sic h ein e Zweiflügelanlage , dere n Westflüge l gena u 
nord-südlich verläuf t un d dere n Nordflüge l rechtwinkli g davo n abzweigt . 
Die Mauerstärk e is t fas t überal l 1,6 0 m, wa s 5 1/* Calenberge r Fu ß (0,291m ) 
entspricht. Nachträglic h durchgebrochen e Türe n sin d mi t Backsteine n i m 
Klosterformat verblendet , di e sons t meh r zufälli g mi t Natursteine n ver -
schiedenster Ar t vermauer t worde n sind . 

Anscheinend wa r di e Steinbeschaffun g i n alle n Bauphase n ei n Problem . 
Bei de r letzte n Wiederherstellun g de s Schlosse s (1659 ) wurde n Sandstein -
quader au s Barsinghause n herbeigeschafft 1 6 (3 0 km Luftlini e entfernt) . S o 
wird ma n z u alle n Zeite n mi t Steine n gespar t haben ; darau s erklär t sic h 
sicher auc h di e relati v gering e Mauerstärk e de r Burg . 

Der Westflügel , i n de m de r Brunne n steh t (e r führ t heut e noc h Wasser) , 
hat fün f groß e Fenste r nac h Westen , als o nac h außen , „feindwärts" . De r 
Nordflügel ha t ein e Tü r un d dre i Lichtschächt e (schrä g nac h obe n geführt e 
schmale Fenster ) nac h Süden , als o zu m Burgho f hin , un d nu r eine n nac h 
außen. Darau s könnt e ma n schließen , da ß de r Kelle r de s Westflügel s manch -
mal auc h bewohn t war , de r de s Nordflügel s nu r de r Vorratshaltun g diente . 

1 2 S u d e n d o r f , wi e Anm . 8 , Bd. II, Nr. 367 . 
1 3 F r i e d r i c h S t o l b e r g , Befestigungsanlage n a m Harzrand , 196 8 (Forschunge n 

und Quelle n zu r Geschicht e de s Harzgebietes) . 
1 4 M a t t h i a s L e x e r , Mittelhochdeutsche s Taschenwörterbuch : kal-qua l =  Quell . 
1 8 Abgebilde t be i H e i n r i c h M i t h o f f , Kunstdenkmal e un d Alterthüme r i m 

Hannoverschen; I  Fürstentu m Calenberg , 1871 , S . 20 . Desgl . be i H e l m u t J ü r -
g e n s (Hrsg.) , Die Kunstdenkmäle r de r Provin z Hannover , I , 3 , 29 , 1941 , S . 32 . 

i« Hauptstaatsarchi v Hannove r (künfti g HStA) , Hann . 74 Calenber g H  VII I 7 , 165 5 
Mai 28 . 

21» 
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Der Ba u de r Bur g könnt e s o vo r sic h gegange n sein , da ß zuers t de r West -
flügel gebaut , dan n der Graben ausgehoben , mi t seinem Erdreic h de r Burgplatz 
aufgeschüttet un d dann ers t der Nordflügel gebau t wurde . 

In de r Mauerun g de s Nordflügel s zieh t sic h kur z vo r de r Tü r zum Burg -
hof ei n Absat z wi e ei n schmale r Ri ß durc h da s Gewölbe . Auc h di e Licht -
schächte liege n östlic h davo n (dahinter) . Wahrscheinlic h wurd e hie r a n den 
ursprünglichen seh r kurze n Flüge l angebaut . Da s müßt e bal d nac h de r Er-
richtung geschehe n sein , d a di e Bautechni k -  be i Verwendun g andere r 
(dunklerer) Stein e - de r im älteren Tei l gleicht . 

In de r Nordwesteck e liege n zwe i Räum e mi t (heut e verschütteten ) Aus -
gängen nac h Norde n nebeneinander . Zusamme n mi t dem Westteil de s Nord -
flügels, de r ihne n korridorähnlic h vorgelager t ist , ergebe n si e eine n qua -
dratischen Rau m vo n 14, 4 X 14,4 m, als o eine n starke n Turm . Diese r is t nac h 
Süden (gege n de n Res t de s Westflügels ) durc h ein e 2  m  stark e Maue r 
begrenzt, durc h die ein nachträglich gebrochene r gotische r Boge n führt . 

Die Bauteil e i m Südweste n sin d a m wenigste n eindeuti g erkennbar . Vo n 
dem Westflüge l durc h ein e 2  m dick e Maue r getrennt , liege n hie r zwe i 
ungleich breit e Räume , i m Süde n de r sog . „Corvinuskeller" . Beid e ware n 
durch ein e jetz t vermauert e Tü r verbunden ; de r Corvinuskelle r ha t ein e 
Außentür nac h Süden . 

Die Fundament e de r Nordwesteck e gehöre n eindeuti g z u eine m Turm , 
der i n de r bisherige n Literatu r nich t nachgewiese n i s t 1 7 . E r is t offenba r de r 
älteste Tei l de r Burg , di e demnac h al s Turmbur g gegründe t wurde . Mi t 
ihrem Turmdurchmesse r ähnel t si e de r vo n Floh r untersuchte n Retburg 1 8 

in de r Leineniederung , di e allerding s ei n Jahrhunder t älte r is t un d auc h 
sonst kein e weitere n Ubereinstimmunge n mi t Calenberg aufweist . De r Tur m 
der Retbur g wa r run d un d hatte seh r dick e Mauer n (5- 6 m i m Fundament) , 
die eine n hohe n Tur m trage n konnten . De r Nordwesttur m de s Calenber g 
ist quadratisc h un d ha t 1,6 0 m dick e Mauern , nu r i m Süde n 2  m dick . De r 
Turm wir d -  wi e späte r de r Südwesttur m -  nu r dre i Stockwerk e übe r dem 
Keller gehab t haben . Trotzde m wir d e r -  wen n auc h nu r fü r kurz e Zei t -
die gesamt e Burganlag e gebilde t haben : De r Zugang lieg t i m Norde n -  als o 
vom Feind e abgewand t - , währen d di e stärkst e Maue r feindwärts , i m 
Süden liegt . Di e Straß e L  46 0 windet sic h heut e u m die Burganlag e herum , 
während ein e direkt e Verbindun g ihre r Brücke n übe r Lein e un d Rössing -
bach unmittelba r südlic h am Turm vorbeigeführ t hätte . 

« Allerding s erwähn t J ü r g e n s (wi e Anm. 15, S . 32 ) .  .  .  den  viereckigen  Klotz 
eines Donjons  mit  Zinnenabschluß i n der „Nordwestecke" , verwechsel t diese n abe r 
mit de m Torturm de s Merian-Stiches i m Südwesten un d spricht s o von Nord-, Ost-
und Südflüge l (obwoh l gerad e de r Westflügel noc h heut e vo n auße n sichtba r ist). 
Das Buch is t auch sons t nicht seh r verläßlich . 

1 8 H e l m u t F l o h r , Di e Retburg, ein e bischöflic h hildesheimisch e Turmhügelburg.. . 
Hann.Gesch.Bll. N F 29, Heft 3/4 , 1955 . 

http://Hann.Gesch.Bll
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Diese Anlag e mu ß scho n bal d erweiter t worde n sein . 132 7 wir d di e 
Anlage eine s wicbelde  (Lauenstadt ) genehmigt 1 0 , da s zu r Umorientierun g 
der Bur g führt : De r Zugan g is t jetz t vo n Lauenstad t he r vo n Süde n durc h 
einen zweite n Turm , de n de r Merianstio h noc h zeigt . De r Wer t de r Bur g 
wird dabe i mi t drytthegede  halt  hundert  mark  angegeben 2 0 . 

1350 vereinbarte n di e Herzög e mi t de n Herre n vo n Sa ldern 8 1 al s Pfand -
inhabern, i m Kriegsfall e di e Bur g mi t 5 0 Krieger n anteili g z u besetzen 2 2 . 
Von ihne n sollte n 2 0 med  helmen,  2 0 med  gleueygen  (Lanzen ) un d 1 0 schütten 
sein. Si e sollte n zusätzlic h z u de r Stammbesatzun g de r wechtere , portenere t 

tornlude treten . Zumindes t di e Lanzenträge r müsse n Knecht e gehab t haben . 
So ergib t sic h fü r Kriegszeite n ein e beträchtlich e Besatzun g vo n vielleich t 
150 bi s 20 0 Personen . 

Calenberg gehört e i m U.Jahrhunder t nich t z u de n Eigenschlösser n de r 
Herzöge, d . h. si e benutzte n e s nich t al s Wohnsitz , sonder n verpfändete n 
es a n adlig e Famil ien 2 3 . Nacheinande r trete n di e Knigg e un d Herbergen , 
1327 di e v . Saldern , 136 3 soga r Bischo f Johan n III . vo n Hildeshei m (136 3 bi s 
1365) auf , de r da s Domkapite l daz u bewege n konnte , dafü r u . a. Ruth e z u 
verpfänden 2 4 . Di e v . Salder n gabe n Calenber g abe r nich t heraus , un d s o 
erwarben e s di e Herzög e fü r 140 0 Mark , 136 7 übernahme n Werne r un d 
Wulbrand v . Rede n wiede r di e Pfandschaf t vo m Herzog , allerding s mi t 
Auflagen, di e si e meh r z u Amtleute n al s z u Besitzer n machten 2 5 . Nac h de m 
Tode Wilhelm s d . Ä. vo n Lünebur g (1369 ) erbt e de r streitlustig e Magnu s I L 
von Braunschwei g (1345/69-1373 ) de n Calenberg , E r verpfändet e di e Bur g 
1371 a n Diedric h v . Alten , Ludol f v . Zelensted e un d Han s un d Arnol d 
Knigge, wobe i e r si e verpflichtete , twintich  ghe  wapent  fü r ih n au f de r 
Burg bereitzuhalten 2 6 . I m selbe n Jah r erwarbe n Heinric h v . Gitteld e un d 
sein Soh n di e Pfandschaft a 7. 

Die Übertragun g de s Fürstentum s Lünebur g a n di e askanische n Herzög e 
von Sachsen-Wittenber g (1369 ) stat t a n de n verwandte n Herzo g Magnu s 
von Braunschwei g durc h Kaise r Kar l IV . führt e z u de m Lüneburge r Erbfolge -
krieg (1371-1388 ) 2 8 , i n desse n Verlau f Magnu s 137 3 de n To d i n de r Schlach t 
fand. E r hatt e sic h u . a . mi t Bischo f Gerhar d vo n Hildeshei m (1365-1398 ) ver -

1 9 S u d e n d o r f , wi e Anm . 8 , Bd . I , Nr . 428 . 
*° Ebd . 
2 1 „Saldern 1* is t de r richtig e Nam e de r alte n stiftsadlige n Familie , di e i m Mittelalte r 

(auch be i Sudendorf ) of t „Salder " genann t wird . 
2 2 S u d e n d o r f , wi e Anm . 8 , Bd. II , Nr. 367 . 
2 3 W e r n e r S p i e ß , Di e Großvogte i Calenberg . Studie n un d Vorarbeite n zu m 

Hist. Atla s f . Nds . 14 , 1933 , S . 2 2 ff . 
2 4 S u d e n d o r f , wi e Anm . 8 , Bd . III , Nr . 206 ; B e r t r a m , wi e Anm . 3 , S . 34 3 f . 
2 5 S p i e ß , wi e Anm . 23 , S . 29 . 
*> S u d e n d o r f wi e Anm . 8 , Bd. IV , Nr . 170 . 
2 7 Ebd. , Nr . 176 . 
2 8 Vgl . T e r r i t o r i e n - P l o e t z , Geschicht e de s Lande s Niedersachsen , 2 . Aufl . 

1973, S . 21 . 
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bündet un d erkannt e ih n scho n 136 8 al s Lehnsherr n de s Calenber g an* 9 . 
1372 legt e de r Bischo f soga r au f Wunsc h de s Herzog s Truppe n i n di e Burg 3 0 . 
Der To d de s Herzog s beendet e die s Zwischenspiel , un d scho n 138 0 belagert e 
Bischof Gerhar d wiede r de n feindliche n Calenber g ohn e große n Erfo lg 3 1 . 
Seine Gegenbur g „Nabershausen " (nich t nachgewiesen , abe r i n unmittel -
barer Näh e Calenbergs ) mußt e e r wieder abbreche n S 2 . 

Während de s Lüneburgische n Erbfolgekrieges , de r di e Städt e au f Seite n 
der Askanie r sah , eroberte n di e hannoversche n Bürge r 137 1 di e Bur g Lauen -
rode (di e Lüneburge r di e Bur g au f de m Kalkberg , di e Göttinge r ihr e Herzogs -
burg) 3 3 un d zerstörte n sie . Di e Herzög e verlore n dami t ih r Verwaltungs -
zentrum i m Weste n un d verlegte n e s nac h eine m kurze n Zwischenspie l au f 
der Wilkenburg 3 4 nac h Calenber g -  so , wi e di e Zentralverwaltun g de s 
Fürstentums Lünebur g nac h Cell e verleg t wurde , di e Göttingen s nac h Münden . 
Dazu mußt e di e Bur g ers t ausgelös t werden , wa s zu r Hälft e 139 9 (fü r 
800 Mark ) un d zu r andere n Hälft e 140 5 geschah 3 5 . Wa r bishe r di e Ge -
schichte de r Bur g ein e Abfolg e vo n Verpfändunge n un d Bauausgabe n ge -
wesen, s o wurd e si e jetz t fü r 25 0 Jahr e enge r mi t de r Geschicht e de s 
Landes verbunden . 

Die Übernahm e i n di e direkt e herzoglich e Verwaltun g -  erst e Vögt e 
werden (auc h namentlich ) genannt 3 8 -  is t de r spätest e wahrscheinlich e Zeit -
punkt fü r de n Ausba u de r Burg , wi e si e sic h jetz t i n de n Fundamente n dar -
stellt. Wahrscheinliche r sin d di e Jahr e 1 37 1 - 1 38 1 , i n dene n Bausumme n vo n 
200 bzw. 30 0 Mark Silbe r genann t werde n 3 7 . 

Die Stärkun g de r herzogliche n Mach t i n diese m Gebie t ma g daz u bei -
getragen haben , da ß da s Erb e de r Grafe n vo n Everstei n (1408 ) un d de r 
Herren vo n Hombur g (1409 ) de n Weife n un d nich t de m Bischo f zugut e kam . 
Vor alle m u m Hombur g ga b e s noc h eine n Rechtsstrei t zwische n de m Bischo f 
und de n Herzögen , de r 141 4 gütlic h beigeleg t wurde 3 8 . Di e Bedeutun g diese r 
Erwerbung fü r di e Weife n ma g ma n darau s ersehen , da ß si e si e zu r einzige n 

*• B e r t r a m , wi e Anm . 3 , S . 348 . 
3 0 W i l h e l m H a v e m a n n , Geschicht e de r Land e Braunschwei g un d Lüneburg , 

3 Bde. , 1853-57 , Bd . I , S . 501 . 
3 1 B e r t r a m , wi e Anm. 3 , S . 350 . 
« S u d e n d o r f , wi e Anm . 8 , Bd. V, S . 188 . 
3 3 T e r r i t o r i e n - P l o e t z , wi e Anm . 28 , S . 23 . 
3 4 S p i e ß , wi e Anm . 23 , S . 16 ; vgl . abe r H e r b e r t M u n d h e n k e , Ei n unbe -

kanntes Kornregister . In : Hann . Gesch.Bll . N F 2 8 1/ 2 1974 . E r häl t Wilkenbur g al s 
Zwischenstation de r Übersiedlun g de r Vogte i vo n Lauenrod e nac h Calenber g fü r 
einen Irrtu m vo n Spieß . 

3« S  u  d e n d o r f , wie Anm . 8 , Bd. VIII, Nr . 26 2 un d Bd. X, Nr . 6. 
*« S p i e ß , wi e Anm . 23 , S . 16 . 139 5 wir d Han s v . Schwicheld t al s Vog t genannt . 
3 7 S  u  d e n d o r f ,  wie Anm . 8 , Bd. IV, Nr . 17 7 un d Bd. V, Nr . 200 . 
w Vgl . hierzu : G e o r g S c h n a t h , Di e Herrschafte n Everstein , Hombur g un d 

Spiegelberg. Studie n un d Vorarbeite n zu m Hist . Atla s f . Nds . 7 , 1922 . Auc h B e r -
t r a m , wi e Anm . 3 , S . 373 . 
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Wappenänderung zwische n de m 14 . un d de m 16 . Jahrhundert benutzten : De r 
homburgische un d de r eversteinsch e Löw e erscheine n seitde m unte r de n 
Braunschweiger Leoparde n un d de m lüneburgische n Löwe n i m Wappe n 
aller Herzög e 3 *. 

Trotzdem gabe n di e Bischöf e noc h imme r nich t di e Hoffnun g auf , a n de n 
weifischen Gebiete n vorbe i i m Weste n Lan d z u gewinnen . 143 3 erwar b 
Bischof Magnu s (1424-1452 ) di e halb e Pfandschaf t übe r Hamel n mi t weite n 
Gebieten a n de r Wese r (darunte r homburgische n un d eversteinschen) 4 0 . 
Mehrfach i n seine m Besitzrech t bestritten , bewahrt e da s Stif t dies e wert -
volle Erwerbun g bi s zu r Hildesheimischen Stiftsfehd e (1519) . 

Nach de r Ermordun g ihre s Bruder s Friedric h (1400 ) teilte n di e über -
lebenden Söhn e Herzo g Magnu s II . da s Lan d wieder . S o wurd e Heinric h I L 
der Begründe r de s mittlere n Hause s Wolfenbüttel , de m Calenber g jetz t 
zugeteilt wurde . Sei n Soh n Heinric h III . fan d de n ältere n Brude r Wilhel m 
d. Ä. 143 2 mi t de m kleine n Lan d zwische n Deiste r un d Lein e ab , da s vo n 
mancher Grafschaf t a n Größ e un d Einkünfte n übertroffe n wurde . Al s 146 3 
das Fürstentu m Göttinge n a n Wolfenbütte l kam , wurd e e s al s „Oberwald " 
dauernd mi t Calenber g verbunden 4 1 , da s al s Teilfürstentu m jetz t of t al s 
„Unterwald" bezeichne t wurde . Beid e behielte n noc h lang e eigen e Ver -
waltungen; ers t 154 0 wurd e versucht , si e z u vereinheitlichen 4 2. 

Da di e weifische n Herzög e ihr e Teilfürstentüme r meis t nac h de n be -
deutendsten Städte n (Lüneburg , Wolfenbüttel , Göttingen , späte r Harburg , 
Gifhorn un d Dannenberg ) nannte n un d nu r selte n nac h Burge n (Gruben -
hagen), mu ß ma n annehmen , da ß de r Nam e de s Fürstentum s Braunschweig -
Calenberg zwische n 143 2 un d 148 3 entstand . Al s Tite l ha t Wilhel m natür -
lich wi e all e Herzög e bi s au f de n heutige n Ta g di e Bezeichnun g „vo n Braun -
schweig un d Lüneburg " geführt 4 3 , s o da ß de r Nam e de s Lande s unte r ih m 
nicht nachweisbar ist . 

Auch sons t is t e r nich t durchwe g gebräuchlich : De r Chronis t Heinric h 
Bünting sprich t i n seine r „Chronica " 4 4 zwa r imme r vo n de m „Lan d Göt -

3 9 S . hierz u J o h a n n S i e b m a c h e r (hrsg . v . Hefne r u.a.) , Große s un d Allge -
meines Wappenbuch , 1856 , Bd . 1.1.2 . S . 2 7 f . un d Tafe l 47,4 . 

4 0 B e r t r a m , wi e Anm . 3 , S . 39 4 f . 
4 1 T e r r i t o r i e n - P l o e t z , wi e Anm . 28 , S . 23 ; übe r di e Einzelheite n de r Aus -

einandersetzung mi t de m gleichfalls  erbberechtigte n Hau s Lünebur g s . di e Artike l 
in de r Zeitschrif t de s Historische n Verein s fü r Niedersachse n (ZHVN ) 186 0 S . 17 6 ff . 
und ZHV N 187 8 S . 1-24 . Endgülti g wurde n di e Schwierigkeite n de r Erbfolg e ers t 
nach 151 9 bereinigt . 

4 2 M a x B ä r , Jobs t vo n Walthausen , de r Kanzle r Erich s II . Quelle n un d Darstel -
lungen zu r Gesch . Nieders . 33 , 1923 , S . 18 . 

4 3 G e o r g S c h n a t h , Niedersachse n un d Hannover . Schriftenreih e de r Nieders . 
Landeszentrale fü r Politisch e Bildun g Reih e B  Heft 1 , 1964 , S . 26 . 

4 4 H e i n r i c h B ü n t i n g , Braunschweigisch e un d Lüneburgisch e Chronica , 3 . Theil, 
1584, Tite l un d passim . 
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fingen \ sons t abe r vo n de m „Lan d zwische n Deiste r un d Leine" , obwoh l da s 
Fürstentum Calenber g i m Erscheinungsjah r de r Chroni k (1584 ) scho n 9 0 Jahr e 
bestand un d e r selbs t Predige r de r Herzogi n au f de m Schlo ß Calenber g 
gewesen war . 

Diesem Aufenthal t verdanke n wi r eine n Hinwei s au f eine n Umba u de r 
Burg, di e e r sons t weni g erwähnt : Und  ist  hie  zumercken  I das  solche  Brücke 
(Zogbrücke) und  Pforthaus  zu  derselbigen  zeit  nicht  an  dem  ort  war  I  da 
es jtzt  ist  /  Sondern  gleich  wie  man  jtzt  zu  unser  zeit  ins  westen  zum  Hause 
Calenberg aufi  und  abtehret  I  also  hat  das  Haus  zu  der  zeit  solchen  weg  I 
Pforthaus und  Zogbrücken  I  gegen  Mitternacht  gehabt  (1465) 48. 

Obwohl de r Tortur m i m Süde n de r Bur g einwandfre i nachweisba r ist , 
sollte ma n Bünting s Aussag e glauben . Si e würd e dan n entwede r besagen , 
daß be i de r Erweiterun g de r Bur g de r alt e Nordeingan g erhalte n blie b 
oder -  wa s ic h fü r wahrscheinliche r halt e -  e r nachträglic h wiede r geöffne t 
wurde, al s de r Anba u vo n 137 1 un d de n folgende n Jahre n meh r Rau m schu f 
und sic h gleichzeiti g herausstellte , da ß Lauenstad t z u schwac h war , u m ein e 
Schutzfunktion fü r de n Calenberg auszuüben . 

1473 erbt e Wilhel m vo n seine m söhnelose n Brude r Heinric h III . da s Fürsten -
tum Wolfenbüttel , au s de m diese r ih n eins t vertriebe n hatte . Be i seine m 
Tode (1482 ) teilte n di e Söhne : Wilhel m d . J. erbt e Wolfenbüttel , Friedric h II . 
(„Turbulentus" ode r „de r Streitbare" ) Calenber g mi t Oberwald ; scho n 144 2 
war e r au f de r Bur g Calenber g nachweisbar 4 6 . Nac h nu r zweijährige r Herr -
schaft wurd e e r i n seine r Bur g 148 4 vo n seine m Brude r überrumpelt , gefange n 
genommen, al s geisteskran k erklär t un d bi s z u seine m Tod e (1495 ) i n Har -
degsen, späte r i n Münden gefange n gehalten 4 7 . 

In de m erste n Jahrhunder t direkte n herzogliche n Besitze s wir d di e Bur g 
Calenberg imme r wiede r i n Fehde n genannt , di e sic h gege n de n Bischo f 
von Hildesheim , di e andere n Linie n de s Herzogshause s ode r Städt e de s 
Landes richteten.  I n diese r Zei t versuchte n di e Herzög e erfolgreich , au s 
der Abhängigkei t ihre r Landstädt e freizukommen , i n di e si e sei t de m 
Lüneburger Erbfolgekrie g gerate n waren 4 8 . 142 9 verwüstet e OttoL , de r Soh n 
Bernhards vo n Lünebur g (1388-1434) , di e Umgebun g de s Calenberg ; nac h 
Beilegung de s Streite s wurd e di e stifthildesheimisch e Bur g Rössin g ab -
gebrochen, de n Herre n vo n Rössin g untersagt , wiede r ei n feste s Hau s z u 
errichten 4 g . 144 2 belagerte n hildesheimisch e Stiftsjunke r Calenberg , wei l 

« Ebd. , S . 60 . 
4« H a v e m a n n , wi e Anm , 30 , Bd. I S. 676 . 
4 7 Ebd. , S . 729 . Au f de n Zusammenhan g mi t Hildesheim , de r de n politische n Hinter -

grund fü r di e sons t schwe r erklärbar e Aktio n darlegt , weis t B e r t r a m , wi e 
Anm. 3 , S . 43 3 hin . 

« T e r r i t o r i e n - P l o e t z , wi e Anm . 28 , S . 23 . 
« H a v e m a n n , wi e Anm . 30 , Bd. I  S . 664 , 666. 
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Friedrich de r Streitbar e (s . o.) vo n dor t au s Wegelagere i betriebe n h a b e M . 
Das Jah r 144 7 sa h ein e Offensiv e de s Bischofs , be i de r e r kurzfristi g di e 
Burg Hombur g besetze n konnt e un d vo r de m Calenber g kämpfte 5 l . E s 
brauchte Jahre , eh e diese r Strei t durc h Vermittlun g de s päpstliche n Legate n 
Nikolaus vo n Kue s 145 2 i n Halberstad t beigeleg t w a r 5 2 . Zeh n Jahr e späte r 
verbündete sic h Bischo f Erns t I . (1458-1471 ) mi t 1 3 Städte n gege n di e Herzöge , 
besonders gege n Friedrich 5 5*, 146 6 ka m e s zu m Konflik t vo r alle m mi t de n 
Städten Hildeshei m un d Göttingen . Si e verbrannte n dabe i 10 0 Dörfe r un d 
Schlösser sowi e Pattense n un d di e Neustad t vo n Hannover 5 4 . Di e Bur g 
Calenberg sol l dabe i vo n Schaaren  der  Hansa  s o erfolgreic h mi t Geschütze n 
beschossen worde n sein , da ß Friedric h eine n Vergleic h abschließe n mußte 5 5 . 
Leider is t dies e Mitteilun g nich t belegt ; si e würd e ein e seh r früh e erfolg -
reiche Anwendun g vo n Artilleri e gege n ein e Festun g i n Norddeutschlan d 
bezeugen. 

Auch i m folgende n Jahrzehn t betrafe n di e Fehde n imme r da s Bistu m 
Hildesheim mit . 147 1 brac h mi t eine r Doppelwah l di e Bischofsfehd e aus , 
in de r di e Braunschweige r Herzög e zunächs t au f seite n Bischo f Henning s 
(1471-1481), dan n gege n ih n ware n un d vergeblic h versuchten , di e bischöflich e 
Burg i n Koldinge n z u erobern . Ein e Fehd e i m homburgische n Bereic h 147 5 
berührte Calenber g offenba r kau m w . Nac h de m Tod e Bischo f Henning s (1481 ) 
war Friedric h i m Begriff , sic h gege n seine n Brude r Wilhel m un d de n neue n 
Bischof Bartholdll . (1481-1502 ) mi t de r Stad t Hildeshei m z u verbünden , al s 
ihn Wilhel m i n de r scho n genannte n Aktio n aushob 5 7 . E s wa r de r Anfan g 
der Große n Fehd e zwische n de n Herre n un d de n Städten , i n dene n di e 
Herzöge un d de r Bischo f di e Oberhan d behielten : De r Schwage r Friedrich s 
des Streitbaren , Gra f Johan n vo n Rietberg , versucht e 148 5 de m Herzo g sei n 
Land zurückzugewinnen , sa h abe r Bur g Calenber g ers t al s Gefangene r 
Herzog Wilhelms 5 8 , 

Unmittelbar nac h Friedrich s To d (1495 ) teilt e Wilhel m sei n Lan d zwische n 
seinen beide n Söhnen . Eric h I. , de r jüngere , wählt e Calenberg-Oberwal d mi t 
dem Ausspruch , de r s o etwa s wi e ei n Mott o de s Lande s südlic h vo n Han -
nover geworde n ist : 

M Ebd. , S . 67 6 (vgl . 46). 
« B e r t r a m , wd e Anm. 3 , Bd . I  S . 395 . 
« Ebd. ; H a v e m a n n , wi e Anm . 30 , Bd. I  S . 676 . 
M B e r t r a m , wi e Anm . 3, Bd. I S . 414 . 
M H a v e m a n n , wi e Anm . 30, Bd. I  S . 664 , 666. 
5 8 J o h a n n v . R e i t z e n s t e i n , Da s Geschützwese n un d di e Artilleri e i n de n 

Landen Braunschwei g un d Hannover , 1896 , S . 48 . Reitzenstei n is t nich t seh r zuver -
lässig: Be i de r Beschreibun g de r Hildesheimische n Stiftsfehd e erwähn t e r di e Früh -
phase mi t de r Beschießun g Schlüsseiburg s un d Calenberg s überhaup t nich t (vgl . 
S. 78 ff.). 

w B e r t r a m , wi e Anm . 3 , Bd . I  S . 426 . 
w Ebd. , S . 433 . 
5 8 H e n n i n g B r a n d i s , Diariu m (hrsg . vo n Ludwi g Haenselmann) , 1896 , S . 6 9 f . 
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Dat lan d twisohe n Deiste r un d Leine 5*, 
Dat i s es rechte , dat i k meine . 

Ihm al s Zweitgeborene n stan d allerding s woh l auc h nu r diese s Lan d zu r 
Wahl. 

In Erich* 0 begegne t un s de r Ty p de s „letzte n Ritters" , al s de r sei n Pate , 
Kaiser Maximilia n L , of t bezeichne t wurde . S o wa r e r i n de n erste n 2 0 Jahre n 
seiner Regierun g nu r selte n i n seine m Land e anzutreffen , wei l e r i n Italie n 
und Süddeutschlan d i m Reichsinteress e ode r i m private n Interess e de s Kaiser s 
an ungezählte n Fehde n teilnahm . Dies e brachte n ih m zwa r Ruhm , abe r nich t 
das Geld , mi t de m da s 16 . Jahrhundert anfin g z u rechnen . S o spreche n fas t 
alle Darstellunge n Erich s vo n seine n Geldverlegenheiten , di e ih n abe r nich t 
hinderten, eine n fürstliche n Lebenssti l z u führen 6 1 . 

1495, i n de m Jahr , al s Eric h L da s Fürstentu m Calenber g erbte , wurd e 
auf de m Reichsta g z u Worm s de r Ewig e Landfried e verkündet . „Al l Fehd ' 
hat nu n ei n Ende" , un d tatsächlic h is t i n de n nächste n 2 0 Jahre n kein e 
Fehde mi t Hildeshei m ode r de n Städte n z u nennen . Daz u ma g beigetrage n 
haben, da ß Eric h seine n Wohnsit z nac h Münde n verlegte , s o da ß di e un -
mittelbaren Reibereie n a n de r hildesheimische n Grenz e aufhörten , un d da ß 
er s o of t auße r Landes war . 

Unter Erich s Regierun g wurd e de r Calenber g vo n eine r Bur g z u eine m 
„festen Schloß " eine r „Feste " umgebaut , jene r For m de r Festung , di e unte r 
dem Einflu ß de r i m 15 . un d noc h einma l i m 16 . Jahrhundert technisc h weiter -
entwickelten Geschütz e entstand . Gege n si e hatte n sic h di e mittelalterliche n 
Burgen al s nich t meh r siche r erwiese n (auc h Calenber g 1466) , un d s o ent -
stand -  zunächs t i n Italie n un d Süddeutschlan d -  ein e Befestigung , be i de r 
ein hohe r un d dicke r Erdwall , umgebe n vo n eine m seh r breite n Wasser -
graben, di e Schutzfunktio n übernahm . Di e Wohngebäud e innerhal b de s 
Walles ware n dan n de m Geschützfeue r entzoge n un d konnte n allei n au f 
die Wohnbedürfniss e ausgerichte t werde n -  mi t größere n Fenster n un d de r 
Verwendung vo n Hol z (Fachwerk ) auc h a n de r Außenseit e 6 8 . 

Uber de n Umba u Calenberg s fehle n schriftlich e Unterlagen , s o da ß ver -
sucht werde n muß , de n Zeitrau m (de r Umba u dauert e zweifello s mehrer e 
Jahre) durc h historisch nachweisbar e Tatsache n einzuengen . 

Die wichtigst e diese r Tatsache n is t di e Belagerun g Calenberg s i n de r Hil -
desheimischen Stiftsfehde , i n de r e s de n vereinigte n Heere n de s Herzog s 

5» Hie r zitier t nac h B ü n t i n g , wi e Anm . 44 , S . 65 . 
•o AD B Bd . VI S . 203 ; ND B Bd . IV S . 584 . 
Ä 1 Nebe n AD B vo r alle m C h r i s t i a n E r n s t v . M a l o r t i e , Beiträg e zu r Ge -

schichte de s Braunschweigisch-Lüneburgische n Hause s un d Hofes , Bd . 7 , 1884 : 
Erich I . un d Eric h II . vo n Calenber g S . 174-176 . H a v e m a n n , wi e Anm . 30 , Bd . II 
S. 29 8 f. un d II I S . 125-128 . 

•* P a u l M e n n e , Di e Festunge n de s nordwestdeutsche n Raumes , 1942 , S . 1 4 ff . 
Vgl. auc h v . R e i t z e n s t e i n , wi e Anm . 55 , S . 6 1 ff . 
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von Lünebur g un d de s Bischof s vo n Hildeshei m 151 9 i n dreiwöchige r Be -
lagerung un d durc h Beschießun g mi t schwere m Geschüt z nich t gelang , irgend -
welchen Schade n anzurichten . Di e Belagere r erlitte n dabe i beträchtlich e 
Ver luste 6 3 . E s is t undenkbar , da ß di e Burg , di e 146 6 de n primitive n Ge -
schützen de r Zei t nich t standhielt , 5 0 Jahr e späte r dies e Belagerun g s o 
mühelos überstande n habe n sollte . 

Für de n Zeitrau m vo r 151 9 sprich t außerde m eine s de r wenige n Aus -
stattungsstücke de s alte n Calenberg , de r sog . „Calenberg-Altar" . Sein e 
älteste Beschreibun g stamm t wiede r au s de r Chroni k Büntings , de r dabe i 
bemerkt: Hertzog  Erichs  des  Eltern  erste  Gemahl  i  (Katharin a v . Sachsen , 
starb Februa r 1524 ) . . . hat  auff  dem  Hause  Calenberg  die  Capellen  ge-
stillt I auch  die  Taiiel  daselbst  auf!  dem  Altar  malen  lassen. . 6 4 Kapell e 
und Alta r müsse n demnac h vo r 1524 , abe r auc h vo r de r Stiftsfehde , di e 
erst 152 3 endete , gestifte t worde n sein . -

Die Aussag e Bünting s is t neuerding s angezweifel t worden 6 5 . Ic h halt e 
das abe r nich t fü r berechtigt : Einma l wär e e s kau m denkbar , da ß Bünting , 
der 157 1 - 157 7 Pasto r de r Kapell e de s Calenber g war , sic h i n de n dar -
gestellten Persone n geirr t habe n sollte , di e de r Vate r un d di e Stiefmutte r 
des regierende n Herzog s waren . E s is t auc h nich t vorstellbar , wi e zwische n 
1520 un d 158 4 diese r Alta r au s Cell e nac h Calenber g gelang t sei n sollte , 
da beid e Linie n i n eine m seh r gespannte n Verhältni s lebten , z u Anfan g de s 
Zeitraumes soga r i n offene r Fehde . Di e einzig e Begründun g fü r di e Zu -
weisung nac h Celle , di e Tatsache , da ß di e klei n dargestellte n Mensche n i n 
Hoftracht (zufällig? ) gena u de r Zah l de r Kinde r Heinrich s d . M. un d seine r 
Gemahlin entsprechen , is t auc h widersprüchlich : Unte r de n weibliche n Fi -
guren is t ein e Negeri n (di e Närri n de r Herzogin?) , di e al s frü h verstorben e 
Tochter de s Herzogspaare s erklär t wird ; e s is t abe r nich t einzusehen , waru m 
dann zwe i frü h verstorben e Söhn e nich t i n diese r Weis e gekennzeichne t 
sind. 

Die Heiligen , di e übe r de m Herzogspaa r dargestell t sind , werde n vo n 
Bünting nich t erwähn t (fü r eine n Lutherane r de r zweite n Generatio n gu t 
verständlich). Gerad e si e abe r helfe n be i de r Zuweisun g a n Katharin a un d 
ihren Gemahl : Ube r de r Herzogi n sin d di e hl . Katharina(!) un d de r hl . Jako b 
dargestellt, de r de n Kop f de r Herzogi n schützen d berührt . I n gleiche r Weis e 
berührt de r hl . Petrus de n Kop f de s Herzogs , danebe n stehe n de r hl . Paulu s 
und di e hl . Lucia. Vo r alle m di e hl . Katharina al s Namenspatroni n de r 
Herzogin is t gan z eindeutig . Katharin a wurd e a m 24 . 7, geboren , un d Jacob i 
(29. 7.) ma g ih r Taufta g sein , s o wi e Eric h a m 14 . (ode r 16. ) 2 . gebore n wurd e 
und vielleich t z u Petr i Stuhlfeie r (22 . 2.) getauf t wurde . Beide r Tauftag e habe n 
sich abe r nich t nachweise n lassen , auc h is t nich t bekannt , o b i m 15 . Jahr -

6 3 Vgl . unte n Anmerkungen 7 7 un d 80. 
<*4 B ü n t i n g , wi e Anm . 44 , S . 6 6 f. 
6 5 H a n s G e o r g G m e l i n , Spätgotisch e Tafelmalere i i n Niedersachsen , 1974 , 

S. 442-448 . 
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hundert di e Patron e de r Tauftag e al s besonder e Schutzpatron e betrachte t 
wurden, wie die Bildsprache diese s Altar s e s wahrscheinlich macht . 

Lassen di e erfolgreich e Verteidigun g Calenberg s 151 9 un d de r Hinwei s 
Büntings au f de n Ba u de r Kapell e eine n Neuba u vo r diese m Jah r seh r 
wahrscheinlich werden , s o bedeute t diese r terminus  ante  quem  bereits , da ß 
Calenberg di e ältest e Fest e i n Nordwestdeutschlan d ist . Weiter e Festungs -
bauten ware n Neuhau s be i Paderbor n (1524/26) w , Schelenbur g be i Osna -
brück (1528/32) , Stadthagen (1535/37 ) un d Erichsburg -  ein e weiter e Schöpfun g 
Erichs I. -  (1527/30) f l 7. Ander e Burge n un d Städt e erhielte n i m Lauf e de s 
16. Jahrhunderts eine n Erdwal l -  i n spätere r For m mi t mächtige n Bastione n 
versehen, Cell e z . B. schon 152 1 (unmittelba r nachde m Lünebur g au s der Stifts-
fehde ausgeschiede n war) , während hie r da s Schlo ß ers t späte r umgebau t 
wurde 6 8 . 

Mit einige r Vorsich t läß t sic h de r Zeitrau m „vo r 1519 " noc h weite r ein -
engen. E s is t anzunehmen , da ß der Baubegin n unte r de r persönliche n Auf -
sicht de s Herzog s erfolgte , de r -  ander s al s sein e wahrscheinlic h lokale n 
Baumeister -  di e modern e Festungskuns t de s Süden s kennengelern t hatte . 
Von ih m is t bekannt , da ß e r 149 7 (Türken) , 149 9 (Schweiz) , 1503-150 4 
(Landshuter Erbstreit) , 1507-150 8 (Venedig) , 15 1 2 (Hoya , Schaumburg) , 1 5 1 3 
(Frankreich, Italien ) un d 1514 (Ostfriesland ) auße r Lande s w a r 6 9 . 150 4 rettete 
er i n de r Schlach t be i Regensbur g Kaise r Maximilia n da s Lebe n un d erlit t 
dabei zwey  tödliche  Wunden;  Er  lag  nach  geschehener  Schlacht  an  den 
empfangenen Wunden  sehr  tödlich  Kranck  I, gena s abe r doc h wiede r un d 
erhielt zu r Belohnun g eine n goldene n Ster n i n de r Helmzier 7 0 . Das  ist  nun 
also die  behmische  Schlacht  I  die  Hertzog  Erich  hernach  I  als  er  wider 
heim kommen  I zum  Calenberg  auff  seinem  Fürstlichen  Gemach  hat  ab-
malen lassen 71. 

Das Gemäld e wir d -  unabhängi g vo n Büntin g -  auc h sons t genannt . 
Blumenbach erwähn t e s 182 7 woh l au s Lüntzel s Einbeckischer  Chronik:  Als 
nun Herzog  Erich  von  der  Regenspurgischen  Schlacht  wiederum  zu  seinen 
Landen kommen,  hat  er  diesebe  Schlacht  zu  Calenberg  aui  dem  Saal  mit 
allen Umständen  fast  künst-  und  werklich  malen  lassen 72. Havemann s 

M R  e c 1 a m s Kunstführe r Bd . III (Rheinland e un d Westfalen) , 1969 , S . 559. 
« 7 R  e c 1 a m s Kunstführe r Bd . V (Niedersachse n . . . ) , 1967 , S . 156 , 537 , 573. 
w R  i c k 1 e f s , wie Anm. 6 , S. 8; M  i t h o f f , wie Anm. 15 , II Fürstentu m Lüneburg , 

1873, S . 28 . 
•» ADB , wi e Anm . 60. 
7 0 S i e b m a c h e r , wi e Anm. 39, Bd. I Tafel 49  und Beschreibung S . 28 . 
7 1 B ü n t i n g , wi e Anm . 44, S. 65 f. (dor t auc h ei n Holzschnitt de r Schlacht) . 
7 8 Neue s vaterländische s Archi v 1827 ; B l u m e n b a c h gib t i n seine r Miszell e 

„Schloß Calenberg " Felleri  monumenta  inedita  1714  an . Diese s nich t feststellbar e 
Werk geh t wahrscheinlic h au f J o h a n n e s L ü n t z e l , Einbeckische  und  Dassel-
sche Chronik  (1586 ) zurück . Da s Gemälde wir d noc h i n eine m Inventa r de s Schlos-
ses 163 9 März 2 8 erwähnt , i n einem weitere n vo n 1665 April 2 5 nich t mehr . HSt A 
Hann. 74 Cal. 1302. 
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„handschriftliche hannoversch e Chronik" 7 3 ma g di e gleich e Quell e sein , au f 
die Blumenbac h zurückgeht , d a e r wi e diese r „Saal " sag t (Büntin g „Gemach") . 

Erich ha t später e Schlachte n i n seine r Residen z i n Münde n male n lasse n 
(Motta 1513 ) 7 \ s o is t e s denkbar , da ß e r sein e Heldenta t vo n 150 4 unmittel -
bar danac h i n seine m neugebaute n Schlo ß verewige n ließ , obwoh l e s nich t 
zur Residenz bestimm t war . 

Wichtigster militärische r Tei l de r neue n Fest e wa r de r Wall , de r mi t 
einer Läng e vo n übe r 50 0 m (au f de r Wallkrone ) un d eine r Höh e vo n etw a 
8 m da s Schlo ß umgibt . Nac h grobe n Schätzunge n enthäl t e r 6 0 000 m3 Erd -
reich, da s zwa r de m bi s z u 4 0 m breite n Grabe n vo r ih m entnomme n werde n 
konnte 7 5 , da s abe r di e Hand - un d Spanndienst e de r Umgegen d siche r fü r 
Jahre beanspruchte . Zu r Gegenweh r ha t e r ach t klein e gemauert e Schanze n 
an de r Nord- , Ost - un d Südseite , währen d de r Weste n -  de r Zugan g zu r 
Feste -  durc h ein e vorgelagert e unbefestigt e Inse l un d ein e Zugbrück e vo r 
einem sog . Batterietur m geschütz t ist , eine m starke n Tur m mi t 2  m dicke n 
Mauern, de r i n dre i Stockwerke n Geschütz e aufnehme n konnte . Durc h eine n 
kurzen Kana l konnte n di e Gräbe n vo m Rössingbac h he r unte r Wasse r gesetz t 
werden. Ei n zweite r Batterietur m is t dor t möglich , ha t sic h abe r bishe r nich t 
nachweisen lassen . 

Die Bedeutun g de r moderne n Festun g wurd e nich t unmittelba r erkannt . 
Der neu e Bischo f vo n Hildesheim , Johan n IV . (1503-1527) , ei n Herzo g vo n 
Lauenburg, versucht e damal s Ordnun g i n di e völli g zerrüttete n Finanze n 
seines Stifte s z u bringen ; fas t all e Stiftsgüte r ware n verpfändet . De r Wider -
stand de r Stad t Hildeshei m un d einige r Stiftsadliger , vo r alle m de r über -
mächtigen Famili e v . Saldern , fan d Rückhal t be i Erich , de r hie r di e Politi k 
seines Oheim s Friedrich fortsetzte 7 6 . 

Die Spannunge n zwische n de m weifische n Hau s Wolfenbütte l -  z u ih m 
gehörten nebe n Eric h noc h sei n Neff e Heinric h d . J ., de r i n Wolfenbütte l 
regierende Herzo g (1514-1568) , un d desse n Brüde r Franz , Bischo f vo n 
Minden (1508-1529) , un d Christof , Bischo f vo n Verde n (sei t 1502 ) un d Erz -
bischof vo n Breme n (1511-1558 ) -  un d Bischo f Johan n löste n di e Hildes -
heimische Stiftsfehd e aus , eine n Krieg , de r weit e Teil e Hildesheim s un d de r 
weifischen Lände r verwüstete 7 7 . Nac h de m Tod e Kaise r Maximilian s I . (1519 ) 
wollte Herzo g Heinric h d . M. vo n Lünebur g diese n regionale n Strei t mi t 
dem Kamp f u m di e Kaiserkron e verbinden , inde m e r Fran z I . vo n Frankreic h 
bei de r Wah l unterstützt e -  i n de r Hoffnun g au f ei n Eingreife n Frankreich s 

™ H a v e m a n n , wi e Anm . 30 , Bd. I  S. 754 . 
74 M a l o r t i e , wi e Anm . 61 , Bd . 7 S . 174 . 
75 Messunge n un d Berechnunge n de s Vf . 
7« B e r t r a m , wi e Anm . 3 , Bd . II S . 7- 8 un d 1 1 ff . 
77 Zu r Stiftsfehd e vo r alle m E l s a V a r n o v e , Di e Anfäng e de r Hildesheimische n 

Stiftsfehde. In : ZHV N Jg . 84 , 191 9 (hie r S . 18 8 f.). Be i Varnov e auc h di e älter e 
Literatur. 
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in de n norddeutsche n Konflikt . Diese m Zie l dient e auc h di e Heira t vo n Hein -
richs Tochte r Elisabet h mi t Herzo g Kar l vo n Gelder n (1519) . Al s ih r di e 
Durchreise durc h da s Gebie t de s reichstreue n Calenberger s verweiger t wurde , 
war die s ei n weitere r Schrit t au f de m We g zu m Kriege . 

Diese Ar t de r Vorbereitun g unterschie d sic h vo n de r of t simple n Art , i n 
der Fehde n eingeleite t wurden . Auc h da s Vorgehe n i n de r Fehd e is t über -
legt, i n de r Ar t de r Staatskuns t de r Renaissance . Zunächs t wurd e nu r Minde n 
angegriffen. Da ß de r Angrif f i n de r Karwoch e (Gründonnerstag ) erfolgte , 
befremdete soga r da s 16 . Jahrhundert 7 8 ; fü r Büntin g wa r e s ei n weitere r 
Beweis fü r di e Perversio n christliche n Glaubens , denn  e r (Johann)  fiel  Anno 
1519 in  der  stillen  Wochen  I unerwartet  himlichen  in  das  Stift  Minden  I 
raubete und  brandte  grewlich  I... Und  indem  mit  der  Jungfrawen  Marien  I 
als seiner  sonderlichen  Patronin  und  beschermerin  I Bischoif  Johan  von 
Hildesheim I erstlich  das  Stifft  Minden  angritfen  I eben  in  dieser  Wochen  I 
vieleicht aus  sonderlicher  andacht  1 das  er  bey  dem  Blutvergiessen  im 
Stifft Minden  sich  des  Leidens  Christi  erinnern  könne  ... 79 

Die wichtigste n mindensche n Burgen , Schlüsselbur g un d Petershagen , fielen 
schnell, dan n auc h Minden . Zwe i Woche n späte r erhiel t Eric h seine n Fehde -
brief, nachde m ma n sein e Neutralitä t vorhe r peinlic h gena u beachte t hatte . 
Auch e r sollt e woh l i m Alleingan g geschlage n werden , d a Wolfenbütte l noc h 
nicht gerüste t war . De r Brie f wurd e a m 6 . 5. au f de m Calenber g abgegebe n 
(Erich wa r i n Göttingen ) 8 0 , bereit s a m 9 . 5. began n di e Belagerun g durc h di e 
starken hildesheimische n un d lüneburgische n Streitkräfte , di e vo n Herzo g 
Heinrich d . M. un d Bischo f Johan n IV . persönlic h angeführ t wurden . Mi t 
schwerem Geschüt z wurd e di e Fest e vo n de m Lage r vo r Jeinse n he r be -
schossen (Jeinse n lieg t etw a 2, 4 km vo n Calenber g entfernt) . Di e tatsächlich e 
Entfernung de r Geschütz e ma g 1  00 0 bis 1  50 0 m betragen habe n 8 1 . 

Obwohl di e Belagere r Blockhäuse r errichtete n (fest e Gebäude , di e di e 
Geschütze gege n feindliche s Feue r schütze n sollten) , mußte n si e di e Stellun g 
häufig wechsel n un d erlitte n schwer e Verluste ; u . a. fie l de r Büchsenmeiste r 
Hildesheims 8 2 . Calenber g mi t eine r Besatzun g vo n 60 0 Mann , z u dene n noc h 
geflüchtete Bauer n k a m e n M , ha t di e Belagerung , di e a m 29./30 . 5. nac h dre i 
Wochen endete , offenbar ohn e große n Schaden überstanden . Al s Herzog Eric h I. 
mit hessische n Truppe n heranrückte , zoge n sic h sein e Gegne r zurück . Scho n 
im Jun i konnte n Truppe n vo m Calenber g di e hessische n Söldne r ersetze n M . 

™ B e r t r a m , wi e Anm . 3 , Bd . I I S . 17 . 
7® B ü n t i n g , wi e Anm . 44 , S . 69 . 
*> W i l h e l m R o ß m a n n , Di e Hildesheimisch e Stiftsfehd e 1519-152 3 (hrsg . un d 

ergänzt vo n Richar d Doebner) , 1908 , S . 112-114 . 
8 1 M e n n e , wi e Anm . 62 , S . 14 ; R e i t z e n s t e i n , wi e Anm . 55 , S . 6 1 ff . 
« R o ß m a n n , wi e Anm . 80 , S. 140 . 
8» V a r n o v e , wi e Anm . 77 , S . 192 . 
8* R o ß m a n n , wi e Anm . 80 , S. 199 . 
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Die erfolgreich e Verteidigun g Calenberg s wa r de r einzig e größer e Erfol g 
Erichs, de r a m 28 . 6. 1519 be i Solta u geschlage n un d gefange n genomme n 
wurde. E r mußt e Urfehd e schwören , ein e Reih e vo n Burge n abtrete n un d ei n 
hohes Lösegel d zahlen , währen d sei n Neff e Heinric h d . J. vo n Wolfenbütte l 
aus de n Kamp f fortsetzte . Nachde m Lünebur g durc h di e Abdankun g Hein -
richs d . M. zugunste n seine r Söhn e 152 0 ausgeschiede n war , dauert e di e 
Fehde mi t Hildeshei m noc h bi s 1523 . Entschiede n wa r si e bereit s 15 1 9 po -
litisch, al s Kar l V . un d nich t Fran z I . zu m Kaise r gewähl t worde n war . I m 
Quedlinburger Reze ß (1523 ) wurd e Johan n IV . al s Reichsfein d dargestell t 
und -  i n eine r bishe r unerhörte n Weis e -  de r größt e Tei l de s Stifte s Hildes -
heim a n Wolfenbütte l un d Calenber g vergeben 8 5 . Ers t 152 7 gelan g es , 
Johann IV . zu r Abdankung z u bewegen . 

Bei diese m Ausgan g de s Kriege s is t di e Bedeutun g de s Calenber g un d 
sein Aushalte n schwe r einzuschätzen . Geh t ma n davo n aus , da ß di e Wah l 
Karls V . niemal s gefährde t war , da ß si e di e Fehd e entschie d un d da ß 
Franz I . au f keine n Fal l i n si e eingegriffe n hätte , s o wär e di e gelungen e 
Verteidigung ein e heroisch e Episode , di e scho n durc h da s Aushalte n Peine s 
1519, 152 1 un d 152 2 8 6 i n den Schatte n gestell t würde . 

Hätte di e welfisch e Parte i recht , di e au s durchsichtige n Gründe n (abe r 
durchaus erfolgreich ) di e Boshei t de s Feinde s un d di e eigen e Reichstreu e 
herausstellte 8 7 , s o käm e de m Calenber g fas t welthistorisch e Bedeutun g zu , 
vergleichbar der , di e Stralsun d i m Dreißigjährige n Krie g hatte . Siche r is t 
diese Deutun g falsch , abe r di e Fest e erwie s sic h jedenfall s al s sichere r Stütz -
punkt de s Landes , währen d all e andere n Burge n (mi t Ausnahm e Peines ) 
relativ leich t erober t werde n konnten , sowei t si e überhaup t belager t wurden . 
Denn wen n Calenber g siche r war , durft e ma n e s auc h fü r di e andere n 
festen Plätz e de s Fürstentums , Neustad t un d Münden , annehmen . 

In de r Stiftsfehd e wurde n 2 3 Burge n un d befestigt e Städt e genomme n ode r 
zerstört, meis t durc h de n Einsat z schwere r Geschütze 8 8 , Da s bewirkt e i n 
Niedersachsen da s Burgensterben , da s i n andere n Teile n Deutschland s fas t 
gleichzeitig durc h de n Reichsritter - un d Bauernkrie g ausgelös t un d i m Dreißig -
jährigen Krie g fortgesetz t wurde . 

Offensichtlich beeindruckt e di e erfolgreich e Verteidigun g de s Calenber g 
die Zeitgenosse n tief : I n viele n de r zeitgenössische n Liede r is t vo n seine r 
Belagerung di e Rede 8 9 , un d noc h 159 1 feier t ein e Prunkkart e de r Renaissanc e 

8 5 B e r t r a m , wi e Anm . 3 r Bd . I I S . 3 3 un d passim ; T e r r i t o r y e n - P l o e t z , 
wie Anm . 28 , S . 27 . 

8« R o ß m a n n , wi e Anm . 80 , S. 843 ; B e r t r a m , wi e Anm . 3 , Bd . II S . 19 , 2 7 f. , 32 . 
" R o ß m a n n , wi e Anm . 80 , S . 897 , 1009 . 
88 B e r t r a m , wi e Anm . 3 , Bd . II S . 17-31 . 
8» Gesammel t be d H e r m a n n A d o l f L ü n t z e l , Di e Stiftsfehde , Erzählunge n 

und Lieder , 1846 , u . a. S . 164 , 165 , 174 , 178 , 194 , 
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die Stiftsfehd e durc h ein e übergroß e Darstellun g de r Feste , di e vo n Norde n 
her beschosse n un d von Süde n belager t w i r d , D . 

Die Stiftsfehd e fan d gleichzeiti g mi t de n große n politische n Ereignisse n 
in Deutschlan d z u Begin n de s 16 . Jahrhunderts stat t (Reichsta g z u Worm s 
1521 , Ritterkrie g 1522-1523 , Bauernkrie g 1524-1525) , ohn e durc h si e be -
einflußt z u sein . Si e wa r vielmeh r de r letzt e Krie g fü r übe r ei n Jahrhunder t 
in Norddeutschland , be i de m konfessionell e Frage n kein e Roll e spielten . Ih r 
Ausgang ha t trotzde m di e Einführun g de r Reformatio n begünstigt : I n Lüne -
burg führt e Herzo g Erns t de r Bekenner , de r 152 1 seine m Vate r nachgefolg t 
war, scho n bal d di e lutherisch e Lehr e ein . Hildeshei m hingege n blie b bi s 
in di e neuest e Zei t de r wichtigst e katholisch e Brückenkop f i m heutige n 
niedersächsischen Gebiet , nachde m di e übrige n Stifte r (Bremen , Verden , 
Osnabrück, auc h Minden ) überwiegen d protestantisc h geworde n waren . Hil -
desheim ha t al s einzige s diese r Bistüme r ni e eine n protestantische n Bischo f 
gehabt 9 1 . Sei t de r Stiftsfehd e abe r wa r e s politisc h entmachte t un d gewan n 
seine Bedeutun g auc h nac h de r Wiederherstellun g de s „Mittlere n Stiftes * 
1643 nich t zurück 9 2 . Zweifello s hätt e ei n politisc h mächtige s Hildeshei m de r 
Reformation meh r Widerstand , de r Gegenreformatio n meh r Hilf e geleiste t 
als de r ohnmächtig e Reststaat . 

Durch de n Ausgan g de r Stiftsfehd e gerie t di e Fest e Calenber g i n da s 
Hinterland de s nac h ih r benannte n Fürstentums : Si e hatt e ihr e Roll e al s 
Hemmschuh gege n di e hildesheimisch e Ausdehnun g nac h Weste n vol l er -
füllt un d wurd e al s Sammelpunk t fü r eine n Angriff , abe r auc h zu r Abweh r 
gegen eine n Gegne r i m Oste n nich t meh r gebraucht . Si e verlo r dami t a n 
Bedeutung al s Landesfestung . 

Das Schlo ß Calenber g is t vo r alle m vo n de m Stic h Merian s vo n 165 4 he r 
bekannt 9*; sowei t überhaup t feststellbar , gleich t e r de r Darstellun g de r 
Feste vo n 159 1 soga r i m Blickwinkel . Meria n zeig t ein e Dreiflügelanlage , 
der i m Südweste n ei n niedrige r dicke r Turm , offensichtlic h ei n Relik t de r 
mittelalterlichen Burg , vorgelager t ist . Di e Mauer , di e de n Schloßho f nac h 
Süden abschließ t (wege n de s Niveauunterschiede s vo n übe r 2  m abe r inne n 
nur niedri g ist) , mu ß gleichfall s noc h au s diese r Zei t stammen . De r West -
flügel wurd e übe r de m mittelalterliche n Fundamen t nu r i n Fachwer k auf -
geführt (demnac h wahrscheinlic h auc h de r neu e Ostflügel , vo n de m Funda -
mente nich t bekann t sind) , fü r de n Nordflüge l (auc h au f de m alte n Funda -

*° H S t A Kartenabteilung : Kart e de r Hildesheimische n Stiftsfehde . 
9 1 B e r t r a m , w i e Anm . 3 , Bd . II : Beschreibun g de r Bischöf e Balthasa r Merklin , 

Valentin vo n Teteleben , Friedric h vo n Holstei n (hie r v o r alle m S . 182) , Burchar d 
v o n O b e r g un d Erns t vo n Bayern . 

9 2 T e r r i t o r i e n - P l o e t z , w i e Anm . 28 , S . 46 . 
•> M a t t h a e u s M e r i a n , Topographi a un d eigentlich e Beschreibun g . . . i n dene n 

Herzogthümern Braunschwei g u . Lünebur g .  .  . , 165 4 (Nachdruc k 1961) , Tafe l Schlo ß 
und A m b t Calenberg . 



Abb. 1 
Ausschnitt au s dem Stic h i n Matthäu s Merian s „Topographi a Germaniae " Bd.6 , 

Frankfurt 1654 , 
nach eine r Zeichnun g von Konra d Buno . 





Geschichte der Burg Calenber g 337 

ment), de n eigentliche n Palastbau , ma g ma n di e bei m Abbruc h gewonnene n 
Steine verwende t haben . 

Als erste s feste s Schlo ß i n Nordwestdeutschlan d vo n eine m finanzschwache n 
Fürsten nich t al s Residen z gebaut , mach t Calenber g eine n seh r schlichte n 
Eindruck: Nu r di e dre i Zwerchhäuse r de s Westflügel s mi t ihre n bescheidene n 
Prunkgiebeln un d de r Treppentur m de s Ostflügel s mi t eine r welsche n Haub e 
(dem ei n weitere r a m Westflüge l entsproche n habe n mag ) gebe n eine n Ein -
druck vo n Renaissanceschloß , de r siche r be i de r Annäherun g a n da s Schlo ß 
(von Westen ) a m stärkste n war . 

Die halbkreisförmige n Abschlüss e de r Prunkgiebe l finde n sic h auc h i n 
wesentlich großzügigere r For m i n Neuhaus , Schelenbur g un d Stadthage n un d 
werden dor t de m bekannte n Baumeiste r Jör g Unkai r zugeschrieben 9 4. I n 
Calenberg ware n siche r nu r lokal e Baumeiste r mi t bescheidene n Fähigkeite n 
am Werk ; di e Anregun g fü r dies e Schmuckfor m ma g de r Herzo g selbs t wi e 
Unkair i n Süddeutschlan d gewonne n haben . -  Nu r i n de n genannte n Ansätze n 
kann Calenber g Vorbil d fü r di e norddeutsche n Schlösse r de s 16 . Jahrhundert s 
sein, di e durchwe g 5 0 Jahr e späte r liege n un d i n de r sog . Weserrenaissanc e 
andere finanziell e un d ästhetisch e Maßstäb e haben . 

Trotz einige r Ungenauigkeite n (z . B. Uberzeichnungen ) is t de r Merian -
Stich i n Einzelheite n durchau s zuverlässig , auc h wen n e r di e Zerstörunge n 
des Dreißigjährigen Kriege s nich t abbildet . 

Die Funktio n Calenberg s ändert e sic h durc h de n Umba u nicht : e s blie b 
Verwaltungszentrum de r gleichnamige n Großvogtei 9 5 , wa r i n seh r geringe m 
Maße Verwaltungszentru m de s Fürstentum s Unterwald 9 6 , militärische r Stütz -
punkt un d auc h herzogliche r Wohnsit z be i de n seltene n Besuchen , di e nu r 
zufällig nachgewiese n werde n können . Eric h I. überschrie b Calenber g seine n 
beiden Fraue n al s Tei l ihre s Wittum s 9 7

r macht e die s abe r i n de r Spätzei t 
seiner Regierun g wiede r rückgängig . De r Gegensat z z u seine r fanatisc h 
lutherischen junge n Gemahli n Elisabet h bracht e de n kaisertreue n un d dahe r 
altgläubigen Herzo g offenba r dazu , seine r Gemahli n da s wertvoller e Fürsten -
tum Oberwal d praktisc h z u überlasse n un d sic h mi t Niederwal d abzufinden 9 8. 
Sein Vorwand , e r könn e sei n „hauptsloss " nich t entbehren , ha t di e Historike r 
des 19 , Jahrhunderts übe r di e letztlic h konfessionell e Auseinandersetzun g 

»4 R e c l a m Bd . III , wie Anm . 66 , S. 559 . 
9 * S p i e ß , wii e Anm, 23 , S . 4 4 ff . 
96 B ä r , wi e Anm . 42 , S . 18 , 20 ; A l b e r t B  r a u c h, Di e Verwaltun g de s Territo -

riums Calenberg-Göttinge n währen d de r Regentschaf t de r Herzogin  Elisabet h (154 0 
bis 1546) . Quelle n un d Darstellungen zu r Gesch . Nieders . 38 , 1930 , S . 8 . 

9 7 R o ß m a n n , wi e Anm . 80 , S . 26 2 un d passi m (fü r Katharina) ; H a v e m a n n I I 
S. 320 ; ND B I V S . 443 (fü r Elisabeth) . 

9 8 A d o l f B r e n n e k e , Di e politische n Einflüss e au f das  Reformationswer k de r 
Herzogin Elisabet h i m Fürstentu m Calenberg-Göttingen . In : Nieders . Jb. Bd. 1 , 1924 , 
S. 138 . 

22 Nds . Jahrb . 



338 Edgar Kalthof f 

hinweggetäuscht 9 8. -  Neu n nachgewiesen e Besuch e Erich s au f de m Calen -
berg zwische n Apri l 153 4 un d Mär z 153 5 (eine r de r letzte n davo n mi t de r 
Herzogin) 1 0 0 möge n dies e Gütertrennun g vorbereite t haben , di e 153 7 vor -
genommen wurde . D a Eric h abe r vo n Heinric h d , J. gleichzeiti g i n di e ka -
tholische Parte i hineingezoge n war , entfremdet e ih n sein e scheinba r wider -
sprüchliche Haltun g soga r de m Kaiser . Ein e Lösun g au s de r hoffnungslose n 
Situation sucht e e r durc h de n Besuc h de s Reichstage s vo n Hagenau , au f de m 
er star b (1540 ) 1 M . 

Elisabeth führt e di e vormundschaftlich e Regierun g fü r ihre n Soh n Eric h I L 
(geb. 1528 ) vo n Münde n aus . 154 6 heiratet e si e eine n Grafe n vo n Henneberg . 
Anscheinend ha t si e Calenber g ni e wiede r betreten . 

Auch i n de r Folgezei t wir d au s de n fehlende n Nachrichte n deutlich , wi e 
untergeordnet di e Roll e de s Calenber g i m Fürstentu m war : Eric h IL heiratet e 
1545 i n Münden , sein e Gemahli n Sidoni e zog , al s da s Schlo ß durc h Feue r 
beschädigt wurd e (1561 ) 1 0 2

r nac h Neustadt . De r Herzo g wa r z u diese r Zei t 
fast ständi g i m Ausland : 155 7 war f ma n ih m vor , e r se i sei t 1 4 Jahre n nu r 
ein halbe s Jah r i m Land e g e w e s e n 1 0 3 . Brief e a n „di e Rät e au f de m Calen -
berg" erweise n ein e Verwaltun g au f de m Schlo ß 1 0 4 . Be i de n Reforme n vo n 
1566 un d 157 2 (di e weitgehen d unausgeführ t blieben ) sollt e di e Verwaltun g 
einheitlich i n Münde n sein , abe r alle  2-3  Monate  (sollen)  gemeine  Audienzen 
des Statthalters  abwechselnd  in  Neustadt  und  Calenberg  für  das  t niedere 
Fürstentum' abgehalten  werden  1 0 5 . 

Im Schmalkaldische n Krie g wurd e 154 7 „de r zweit e Man n aufgeboten " -
die damalig e For m de r Landmili z -  un d Erichsburg , Calenber g un d Neustad t 
besetzt 1 0 Ä . Da s protestantisch e Heer , da s zu m Entsat z de s vo n Eric h IL be -
lagerten Breme n durc h da s Leineta l zog , berührt e Calenber g nich t -  hie r 
mag da s Schweige n de r Quelle n erweisen , welche n achtungsgebietende n 
Abstand di e noc h imme r modern e Festun g ihre n Gegner n aufnötigte . Nac h 
der Schlach t be i Drakenbur g zo g Eric h II . übe r Hannove r nac h de m Calen -
berg, blie b dor t allerding s nich t lange , lie ß abe r hie r vo n 1549-155 2 Antoniu s 
Corvinus, de n Reformato r seine s Fürstentums , un d de n Pfarre r W . Hoike r 
aus Pattense n gefange n ha l ten 1 0 7 , Diese r halbherzig e Versuch , di e Gegen -
reformation i n seine m Land e durchzuführen , mißlang : Erich s Machtmitte l un d 

9 9 Z . B. H a v e m a n n , wi e Anm . 30 , Bd. II S . 320 . 
1 0 9 M a l o r t i e , wi e Anm . 61 , Bd . 5 S . 13-25 . 
I M ND B I V S . 584 ? B r e n n e k e , w i e Anm . 98 , S . 14 4 f . 
1 0 2 J o h a n n e s M e r k e l , Di e Irrunge n zwische n Herzo g Eric h II . un d seine r Ge -

mahlin Sidonie . In : ZHV N 1899 , S . 1 6 ff . 
1 0 3 B  ä r , wie Anm . 42 , S . 7 8 f . 
1 0 4 M e r k e l , wi e Anm . 102 , S . 17 . 
1 0 5 B  ä r ,  wi e Anm . 42 , S . 18 . 
i«« Ebd. , S . 27 . 
1 9 7 H a v e m a n n , wi e Anm . 30 , Bd . I I S . 325 , 336 ; M i t h o f f , wi e Anm . 15 , S . 19; 

auch ander e Quellen . 
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seine Persönlichkei t ware n nich t hinreichend , eine n frühabsolutistische n Staa t 
wie i n Wolfenbüttel z u schaffen . 

So sin d e s vo r alle m persönlich e Problem e Erichs , di e Calenber g wichtige r 
werden lassen . Mi t seine r Gemahlin Sidoni e zerstritten , verweigert e e r ih r 1563 
den Zutr i t t 1 0 8 , vo n 156 4 bi s 157 2 wohnt e si e dan n dauern d i m Schlo ß wi e 
eine Gefangene 1M. 

Weiter ga b e s au f de m Schlo ß noc h ein e militärisch e Besatzung , di e da -
mals 2 0 Man n bet rug 1 1 0 , sowi e di e Amtsverwaltung , vo n de r nu r di e vor -
nehmsten Beamten : Vogt , Amtman n un d Schreibe r genann t w e r d e n 1 1 1 , di e 
aber mi t Familie n un d Bedienstete n siche r auc h etw a 2 0 Persone n ausmachten . 
1569 wurde n daz u noc h de r Münzmeiste r vo n Wunstor f un d zwe i Jude n gefan -
gen gehalten 1 1 2 , s o da ß Calenber g mi t de m Hofstaat de r Herzogin z u diese r Zeit 
etwa 10 0 bi s 15 0 Persone n beherbergte , di e i n dre i verschiedene n Haushalte n 
(jeweils mi t Küche , Backhaus , Brauhau s un d Badhaus ) lebten , manch e Ein -
richtungen (wi e die Kapelle ) abe r zusamme n benutzten . 

Während ihre s Aufenthalte s hatt e di e Herzogi n eine n Hofstaat , de r sic h 
1572 au f 3 8 Persone n bel ief 1 1 8 . Daz u wa r ih r gestattet , 3 0 Besuche r (nac h 
anderen Unterlage n 7 0 ) 1 1 4 z u haben . 

Verglichen mi t de n Zustände n a m Mündene r Ho f sin d da s rech t be -
scheidene Zahlen : Dor t wurde n (kur z nac h 1545 ) 14 8 Persone n täglich 
gespeist, mi t de r fürstliche n Famili e solle n e s zu r Zei t de r Vormundschaf t 
Elisabeths (un d als o woh l auc h zu r Zei t Erich s I. ) erw a 200  gewese n sein , 
mit de r auc h a m Berline r Ho f geltende n Bestimmun g „sovie l Pferde , sovie l 
Menschen". Tageloner,  di e auc h verpfleg t werde n un d dere n Zah l einma l 
mit 3 0 angegebe n wird , sin d dabe i nich t einma l inbegriffen , desgleiche n nich t 
die militärisch e Besatzung 1 1 5 . Di e 3 8 Persone n de r Herzogi n sin d deshal b 
den 14 5 de r Herzoginwitw e Elisabet h i n Münde n un d de n 17 0 ihre s Sohne s 
(mit Sidonie) i n Neustadt 154 8 vergleichbar . 

Die Zahle n mache n deutlich , da ß Calenberg , da s di e genannte n Gruppe n 
von Mensche n nu r knap p beherberge n konnte , nich t zu m Residenzschlo ß 
bestimmt war , wa s i n de r Literatu r häufi g behaupte t wir d u e . Trotzde m ver -
fehlte de r Zaube r de s Namen s sein e Wirkun g au f Eric h II . nicht , wen n e r 

1 0 8 M  e  r k e 1  ( wi e Anm . 102 , S . 19 . 
1 0 9 B  ä r ,  wie Anm . 42 , S . I II ; M e r k e l , wi e Anm . 102 , S . 22 . 
1 1 0 B  r a u c h , wi e Anm . 96 , S . 302 . 
i " Ebd. , S . 211 . 
1 1 2 B  ä  r ,  wie Anm . 42 , S . 89. 
1 1 8 M e r k e l , wi e Anm . 102 . Hinweis e au f di e verschiedene n Mitgliede r de s Hof -

staates a n viele n Stelle n de s Aufsatzes ; z u weiteren B ä r , wi e Anm . 42 , S . 133 . 
I i * M e r k e l , wi e Anm . 102 , S . 2 9 (Angebo t vo n 156 9 : 3 0 Besucher) ; B ä r , wi e 

Anm. 42 , S . 11 3 (Einigun g vo n 1570 : „bi s z u 70 Personen"). 
1 1 5 B  r a u c h , wie Anm . 96 , S . 56-66 . 
ue W e r n e r S p i e ß i n G ö r g e s - S p e h r - F u h s e , Vaterländisch e Geschich -

ten .  .  .  Bd. 2 , 1927 , S . 12 . Danac h viele populär e Darstellungen . 

22* 
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während seine s Streite s mi t Sidoni e diese r ei n andere s Schlo ß bot , wei l e r 
Calenberg als  Stammschloß  meines  Hauses  nich t entbehre n k ö n n e 1 1 7 . Au s 
einem ähnliche n Gefüh l herau s woh l lie ß e r sic h dor t (un d nich t i n eine m 
seiner ansehnlichere n Schlösser , Münde n ode r Erichsburg) , 157 3 de n Orde n 
vom Goldene n Vlie ß v e r l e i h e n 1 1 8 . Al s e r 157 6 Dorothe a vo n Lothringe n 
heiratete, lie ß e r Calenber g instandsetze n l i e , wurd e abe r auc h mi t ih r nich t 
seßhaft un d star b schließlic h 158 4 i n Italien , w o e r auc h beigesetz t wurde , 
ohne legitime n Erben . 

Nun fie l sei n Lan d wiede r a n Wolfenbüttel , da s vo n seine m Neffe n Juliu s 
(1568-1589) regier t wurde . Diese r lie ß sic h 158 5 vo r de m Calenber g vo n 
den Untertane n de r Großvogte i huldigen 1 2 0 un d ha t i n seine r Fürsorg e fü r 
das heruntergekommen e Lan d auc h da s Schlo ß Calenber g instandsetze n un d 
wohnlicher herrichte n l a s s e n 1 2 1 . Nac h seine m Tod e is t e s nich t meh r al s 
herzogliches Wohnschlo ß benutz t worden . Al s Festun g wa r e s jetz t ungünsti g 
gelegen un d kau m entwicklungsfähig : Festunge n wuchse n i n diese r Zeit , d a 
sie meh r Verteidige r brauchte n un d Geschütz e weite r t rugen 1 2 2 . S o galte n 
jetzt nu r noc h Festunge n al s brauchbar , di e Schlo ß un d Stad t verbanden , wi e 
das beispielhaf t i n Wolfenbüttel , abe r auc h i n Neustadt , Celle , Gifhorn , Har -
burg (begrenz t auc h i n Münden ) z u sehe n ist , u m nu r di e weifische n Beispiel e 
zu nennen . Di e Stadt , di e diese n Diens t fü r Calenber g hätt e versorge n 
müssen, Lauenstadt , wa r sei t ihre r Gründun g i m 14 . Jahrhundert ein e Fehl -
p lanung 1 3 8 : Si e hatt e -  a n keine r wichtige n Straß e gelege n -  nu r di e Bur g 
als Grundlag e ihre r Wirtschaft , un d dies e konnt e ih r wege n ihre r eigene n 
geringen Bedeutun g kau m noc h Aufträg e verschaffen . Bi s 161 3 wurd e Lauen -
stadt noc h unte r de n calenbergische n Landstände n genannt , abe r scho n i m 
16. Jahrhundert hatt e da s jenseit s de r Lein e gelegen e Dor f Schulenbur g ein e 
Ersatzfunktion fü r di e versagend e Stad t übernommen , z . B. al s Grableg e de s 
Großvogts Ebelingu s Ebeling k ( f 1548) , desse n Epitap h i n de r Kirch e z u 
Schulenburg steht . Lauenstad t hatt e ni e ein e Kirch e un d wurd e anscheinen d 
(zumindest zeitweise ) vo m Calenber g kirchlic h versorgt 1 2 4 . 

Wichtig blie b da s Schlo ß Calenber g al s Sit z de r Verwaltun g de r Großvogtei , 
für di e i n de r Zei t bi s 162 4 sech s höher e Beamte 1 2 5 (stat t de r dre i de s Jahre s 
1572) genann t werden . Nac h 158 8 werde n ers t sei t 16 1 1 wiede r Baugelde r 

1 1 7 M e r k e l , wi e Anm . 102 , S . 31 . 
1 1 8 M  i  t h o f f, wi e Anm . 15 , S , 19 . 
1 1 9 A l b e r t N e u k i r c h , Renaissance-Schlösse r Niedersachsen s (Textband) , 1939 , 

S. 1 8 Anm . 8 . 
1 2 0 M a x B u r c h a r d , Di e Bevölkerun g de s Fürstentum s Calenberg-Göttinge n ge -

gen End e de s 16 . Jahrhunderts .  .  .  (1585) , 1939 , S . 212 . 
1 2 1 F r i e d r i c h T h ö n e , Wolfenbüttel , Geis t un d Glan z eine r alte n Residenz , 

1968, S . 220 . 
1 2 2 M  e  n n e ,  wie Anm . 62 , S . 2 1 ff . 
i z s S p i e ß , wi e Anm . 23 , S . 31 . 
« * HStA , wi e Anm . 16 , 165 7 Jan . 3 . 
1 2 5 S  p  i e ß , wie Anm . 23 , S . 47 . 
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genannt, nachde m da s Schlo ß nac h de n Unter lagen 1 2 6 rech t baufälli g geworde n 
war; bi s zu m Ausbruc h de s Dreißigjährige n Kriege s ware n e s knap p 1 1 00 0 
Gulden 1 2 7 . Trotzde m sollte n di e Klage n übe r de n schlechte n Bauzustan d 
Calenbergs nich t meh r abreißen : Hie r rächt e sic h woh l di e schnell e un d billig e 
Ausführung de s Bau s unte r Eric h I . 

1618/19 bestan d i m Schlo ß ein e de r 4 0 Münzstätten de s Fürstentum s Wolfen -
büttel, i n dene n di e geringwertige n Kipper - un d Wippermünze n gepräg t wur -
den, i n Calenber g vo n Wobersnau , de m Günstlin g Herzo g Friedric h Ulrich s 
( 16 13 - 1634) 1 2 8 . 

Trotz alle r Versuch e de r weifische n Herzöge , de n Dreißigjährige n Krie g 
von ihre m Lan d fernzuhalten , grif f diese r scho n 162 5 i n unse r Gebie t über , 
als dänisch e Truppe n unte r Köni g Christia n IV . groß e Teil e de s Lande s 
besetzten. Si e zoge n sic h ohn e Kamp f wiede r bi s zu r Allerlini e zurück 1 2 9 , 
legten abe r ein e Besatzun g vo n 18 0 Man n i n de n Calenberg . Z u ihne n kame n 
noch Reite r de s sog . „Ausschusses " (eine r Landmiliz ) un d Bauern , di e sic h 
in di e Festun g geflüchte t hatten 1 8 0 . Gege n si e tra t Till y mi t ligistische n 
Truppen zu r Belagerung an . 

Obwohl Calenber g sei t übe r 10 0 Jahre n al s Festun g nich t modernisier t 
war, konnt e e s sic h erstaunlic h gu t halten . Sei t de r Einrichtun g de s hohe n 
Erdwalles wa r trot z alle r Festungsbaukunst 1 3 1 noc h kei n entscheiden d neue s 
Angriffsmittel gefunde n worden ; Festunge n mi t Erdwal l habe n sic h dahe r 
im Dreißigjährige n Krie g lang e halte n können , solch e mi t Mauer n (di e e s 
auch noch g a b ) m fiele n dagege n seh r schnell . 

Die Belagerun g Calenberg s began n a m 2 . 10 . 1625 ; a m 8 . un d 9 . wurd e 
der Kommandan t zu r Kapitulatio n aufgefordert , di e e r ablehnte . A m 1 1 . be -
gann de r Grabenba u un d dami t di e Beschießung . Hat  Tilly  vor  dem  Calen-
berge weidlich  mit  Stücken  gespielet,  welches  man  hier  um  Hannover  eigent-
lich gehöret ... Di e Belagerten  aber  haben  von  der  Festung  ihme,  so  viel 
möglich, resistiret  und  weidlich  wiederum  herausgeschossen,  sonderlich  durch 
Heinrich Lampen,  den  Büchsenmeister 13S. 

Als Calenber g a m 21 . 10. , als o nac h fas t dreiwöchige r Belagerung , kapitu -
lierte, gescha h die s wege n eine r förmliche n Meutere i de r z u wenige n Soldaten , 
der Ausschußreiter , di e nu r z u Pferd e un d nich t i n de r Festun g kämpfe n 

12» HStA, wi e Anm . 16 , 160 8 Jun i 13 . 
T h o n e  ,  wie Anm . 121 , S . 220 . 

!28 Ebd. , S . 57 ; H a v e m a n n , wi e Anm . 30 , Bd . I I S . 587 . 
1 2 9 M  e  n n  e ,  wie Anm . 62 , S . 44 . 
1 3 0 K a r l T e g t m e i e r , Da s Kalenberge r Lan d i m 30jährige n Krie g un d Tilly s 

Belagerung de r Bur g Kalenberg . In : Niederdeutsch e Heimatblätte r Jg . 2 , 1925 . 
1 3 1 M e n n e , wi e Anm . 62 , S . 3 5 ff , 
1 8 2 Ebd. , Tabell e de r Belagerunge n a m End e de s Buches . 
1 8 3 Zitier t nac h T e g t m e i e r , wi e Anm . 130 ; Originalbrie f de s Jobs t Asch e vo n 

Wettberg i n HStA , wi e Anm . 16 , 162 5 Oktobe r 23 . 
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wollten, un d de r Bauern , di e hofften , durc h eine n Vergleic h besser e Be -
dingungen z u erhalte n al s be i eine r Kapitulation . Mange l a n Pulve r un d 
Blei (da s vo n de n Dachsparre n wa r scho n z u Kugel n gegosse n worden ) 1 S 4 ode r 
an Lebensmittel n habe n nich t zu r Übergab e geführt , de r sic h di e Offizier e 
widersetzten. A m 22. 10 . durfte n di e Soldate n nac h Hannover abziehen . 

Wenig nördlic h vo n Calenber g ka m de r Vormarsc h de r ligistische n Truppe n 
zum Halten , nachde m Hannove r di e Übergab e a n Till y a m 25. 10 . 162 5 ab -
gelehnt un d nac h lange m Schwanke n zwische n Reichstreu e un d Konfessio n 
eine dänisch e Besatzun g aufgenomme n hat te 1 3 5 . E s is t denkbar , da ß di e drei -
wöchige Belagerun g Calenberg s de r Stad t Hannove r di e Ubergab e a n Till y 
und ein e später e Rückeroberun g mi t de n Verwüstungen , di e ma n au s de n 
Berichten de r Zeit kennt 1 3 6 , erspar t hat . 

Hameln wa r scho n zwe i Monat e vo r Calenber g vo n Till y besetz t worden , 
Pattensen gleic h nac h de r Ubergab e de r Festung ; Wolfenbütte l fie l nac h lange r 
Belagerung 1627 . Hannove r un d Hildeshei m wurde n nich t übergeben 1 3 7 , s o da ß 
Calenberg jetz t i n de r Frontlini e la g un d -  de n wenige n Erwähnunge n nac h 
zu urteile n -  dauern d ein e ligistisch e Besatzun g hatte . Insgesam t wurd e e s i n 
den nächste n Jahre n vierma l belagert : 162 6 6  Tag e erfolglo s vo n dänische n 
Truppen, 163 2 6  Woche n lan g vo n 300 0 Man n un d zweima l 163 3 vo n schwe -
dischen Truppe n unte r Herzo g Georg . 163 2 wa r de r Versuc h de r Eroberun g 
Teil eine s Planes , da s Leineta l zurückzugewinnen , de r vo n Pappenhei m 
von Hamel n durc h eine n Gegenangrif f (Entsat z vo n Calenberg ) vereitel t 
wurde. Di e Festun g sollt e woh l damal s aufgegebe n werden , ei n Tei l de r 
Festungswerke wurd e gesprengt 1 3 8 , dan n abe r wiede r besetzt . Nac h de r 
Schlacht vo n Hessisc h Oldendor f (1633 ) gewan n Geor g di e niedersächsische n 
Festungen zurück , darunte r a m 8,9 . auc h Calenber g nac h achttägige r Be -
lagerung. Selbs t damal s wa r demnac h di e Festun g nich t völli g bedeutungslos . 

Die Einnahm e gerad e diese r Festun g hatt e auc h politisch e -  diesma l fami -
lienpolitische -  Bedeutung . I m Jahr e 163 4 star b da s sog . „Mittler e Haus " 
Wolfenbüttel mi t Friedric h Ulric h aus . I n eine m Hausvertra g de s allei n ver -
bliebenen Hause s Lünebur g erhiel t di e Nebenlini e Dannenber g da s Fürsten -
tum Wolfenbütte l al s „Neue s Haus " Wolfenbütte l ode r (nac h de r frühere n 
Residenz, di e 167 1 zurückerober t wurde ) Braunschweig . Vo n diese m Lan d 
wurden di e Fürstentüme r Calenberg , Göttinge n un d da s ers t 159 6 a n Wolfen -
büttel, 161 7 a n Lünebur g gefallen e Grubenhage n z u eine m neue n Fürstentu m 
Calenberg zusammengefaß t un d 163 5 Herzo g Georg , de m Vorfahre n alle r 

1 W T e g t m e i e r , wi e Anm . 130 . 
13» ZHV N 185 6 (hrsg . 1859) , S. 11 3 ff. ; ZHV N 1895 , S . 164-206 . 
1 8 6 Z.B . H a n s J a k o b C h r i s t o f f e l v o n G r i m m e l s h a u s e n , De r aben -

teuerliche Simplicissimus , I  Kap. 1 9 (Gelnhausen) . 
1 8 7 M  e  n n e, wi e Anm . 62 , Tabelle. 
1 3 8 L u d w i g v . S i c h a r t , Geschicht e de r Königlich-Hannoversche n Armee , Bd . 1 , 

1866, S . 72 ; M e n n e , wi e Anm . 132 . 
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noch lebende n Weifen , gegeben 1 3 9 . Dies e Neuverteilun g de s weifische n 
Erbes leitet e de n Niedergan g Wolfenbüttel s ein , währen d da s (neue ) Fürsten -
tum Calenber g durc h di e Persönlichkei t seine r Herrsche r un d de m Heimfal l 
Lüneburgs i m Jahr e 170 5 da s Kurfürstentu m Braunschweig-Lüneburg , da s 
Königreich (sei t 186 6 Provinz , sei t 194 6 Land ) Hannove r un d (1947 ) da s Lan d 
Niedersachsen begründete . 

Offenbar betrachtet e auc h Geor g Calenber g wiede r al s Stammschlo ß de r 
gleichnamigen Linie : Au s Hamel n lie ß e r „Fenster " (woh l Glasmalereien ) 
gegen de n Widerstan d de r Stad t nac h Calenber g bringen 1 4 0 , verlegt e abe r 
schon 163 6 de n Wohnsit z seine r Famili e au s Hildesheim , da s de n Weife n 
in ihre m Separatfriede n vo n 164 2 wiede r entgleite n sollte , i n da s wider -
strebende Hannover 1 4 1 . Auc h di e imme r zahlreiche r werdend e Bürokrati e 
des neue n Lande s ka m i n Hannove r unter , da s sei t de m Tod e de s ruhelose n 
Georg ( f 1641 ) al s Residen z bezeichne t werde n muß 1 4 2 . Scho n bal d wir d de r 
Name „Calenberg " un d de r noc h umständlicher e „Fürstentu m Braunschweig -
Lüneburg calenbergische n Teils " i m Alltagsgebrauc h durc h „Fürstentu m Han -
nover" ersetzt 1 4 3 , ei n sinnvolle r Vorgang , wen n ma n bedenkt , da ß weifisch e 
Fürsten ih r Lan d stet s nac h seine r Residen z nannte n -  bishe r allerding s mi t 
dem Namenszusat z „Braunschweig" . Durc h di e englisch e Regierun g i n offi -
zielle Dokument e eingeführt , ha t de r Nam e „Hannover " da s traditionell e 
„Braunschweig" ers t 181 4 verdrängt ; „Braunschweig-Calenberg " gerie t scho n 
1705 (Vereinigun g mi t Lüneburg ) imme r meh r i n Vergessenheit . Offiziel l 
existiert de r Nam e de s Fürstentum s Calenber g heut e nu r noc h i n de r ver -
einigten Calenberg-Göttingen-Grubenhagensche n Landschaft , de m au s de m 
Mittelalter überkommene n Ständeparlament . Inoffiziel l is t di e Bezeichnun g 
auf eine n kleine n Bereic h südlic h Hannover s zusammengeschrumpft , woh l di e 
alte Großvogte i bzw . da s Am t de s 18 . und 19 . Jahrhunderts . 

Die Großvogte i wa r scho n bei m Übergan g a n Wolfenbütte l 158 4 al s z u 
groß un d unorganisc h angesehe n worden . Au s ihre m Gebie t wurde n ander e 
Ämter arrondiert , vo r alle m Spring e un d Koldingen , da s 164 2 seine n ehemal s 
hildesheimischen Bereic h wiede r abgebe n mußte ; i m Norde n wurd e da s Am t 
Langenhagen ne u geschaffen . Dami t au f di e Größ e eine s normale n Amte s 
geschrumpft, wurd e Calenber g 188 4 de m Am t Spring e zugeschlagen 1 4 4 . 

Der letzt e Abschnit t i n de r Geschicht e de s Schlosse s is t widersprüchlich . 
1650 bezeichne t e s Meria n nu r al s Ampthauß 145, nich t al s Schloß . Au f An -
weisung Herzo g Geor g Wilhelm s au s de m Jahr e 1 6 5 3 1 4 6 wurd e e s 1657-6 2 

i s o T e r r i t o r i e n - P l o e t z , wi e Anm . 28 , S . 32 . 
i*o M  i  t h o f f , wie Anm . 15 , S . 19 . 
i*i G e o r g S c h n a t h u . a., Da s Leineschloß , 1962 , S . 3 4 ff . 
i « Ebd. , S . 47 . 

S c  h n a t h , wie Anm . 43 , S . 34 . 
» « S p i e ß , wi e Anm . 23 , S . 9 . 
1 4 5 M e r i a n , wi e Anm . 93 , S . 65 . 
i « HStA , wi e Anm . 16 , 165 3 Februa r 20 . 
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von de m italienische n Baumeiste r Lorenz o Bedogn i fü r etw a 950 0 Tale r 
wiederhergestellt. Dies e Summ e ergib t sic h au s de n Kammerrechnunge n 
der Jahr e 1657 - 1662 1 4 7 : 

1657 
1657-58 
1658-59 
1659-60 
1660-61 
1661-62 

1817 Tale r 
3760 Tale r 

177 Tale r 
2383 Tale r 
1285 Tale r 

62 Tale r 

30 Grosche n 
21 Grosche n 
18 Grosche n 
2 Grosche n 

18 Grosche n 
21 Grosche n 

2 Pfenni g 
7 Pfenni g 

4 Pfenni g 
7 Pfenni g 
4 Pfenni g 

Die Summ e fü r di e Wiederherstellung beträg t demnac h 9489 Taler 6  Grosche n 
1 Pfennig . Dies e Gesamtsumm e is t wesentlic h geringe r al s di e 1 7 00 0 Taler , 
die bishe r (leide r ohn e Quellenangabe ) genann t wurden 1 4 8 . Denkba r wär e 
dabei, da ß di e Mehrsumm e fü r di e Inneneinrichtun g de s Schlosse s verwende t 
wurde: De r sog . „Calenberg-Leuchter" , de r wahrscheinlic h i n de r Mitt e de s 
17. Jahrhunderts i n Augsbur g hergestell t wurde 1 4 9 , könnt e ei n letzte s Rest -
stück diese r Ausstattun g sein . 

Nach 166 2 lasse n sic h wiede r Fürstenbesuch e au f de m Calenber g nach -
weisen: 166 5 wohn t hie r Geor g Wilhel m währen d seine s Erbstreite s mi t 
seinem Brude r Johan n Friedric h u m da s Fürstentu m Lüneburg 1 5 0 , 166 8 Erns t 
August (z u diese r Zei t nu r Bischo f vo n Osnabrück) , 167 1 dien t e s Johan n 
Friedrich fü r sein e Geheimverhandlunge n mi t de m französische n Gesandte n 
V e r j u s 1 5 1 . Sein e abgeschieden e Lag e ma g e s fü r Gehei m Verhandlungen be -
sonders geeigne t gemach t haben . 

Im Gegensat z z u diese r wiedergewonnene n Stellun g steh t ein e Nachricht , 
die besagt , da ß 167 9 in  dem  Backhause,  da  die  Italiänischen  Glasemacher 
und Künstler  arbeiten,  Ausbesserunge n vorgenomme n werde n sol len 1 5 2 ; 
Calenberg al s Sit z eine r Glasmanufaktu r wir d nu r einma l genannt , siche r 
ist auc h dieser Betrie b bal d wieder eingegangen . 

Schon End e 166 8 hatt e ei n Unwette r schwere n Schade n i n de m alte n Ge -
bäude angerichtet , unte r de m offenba r auc h ander e Mänge l sichtba r wurden . 
So seyn  auch  die  beyden  giebel  auii  dem  alten  Zeughaus  derogestalt  ver-
faulet ,..  daß  sie  nothwendig  heruntergenommen  und  zwey  stützgiebel 
davor gemachet  werden  müßen  .  .  . 1 5 8 . Diesma l wurde n nu r 15 3 Tale r 

i « HStA , Hann . 7 6 c  A  75-80 , Kammerrechnunge n Trinitati s 165 7 bi s Trin . 1663 . 
1 4 8 E d u a r d S c h u s t e r , Kuns t un d Künstle r i n de n Fürstentümer n Calenber g un d 

Celle, 1905 , S . 18 . Danach auc h J ü r g e n s , wi e Anm . 17 , S . 31 . 
1 4 9 Frdl . Auskunft vo n Herr n Dr . Gmelin. 
1 Ä 0 A d o l f K ö c h e r , Geschicht e vo n Hannove r un d Braunschwei g (Neudruc k 1966) , 

Bd. I  S . 429 ; Anhang : 2  Briefe . 
1 5 1 Ebd. , Bd . I I S . 186 . 
1 « HStA , wi e Anm . 16 , 167 9 Februa r 20 . 
IM Ebd. , 166 9 Janua r 3 . 
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23 Grosche n 1 9 Pfenni g fü r di e Reparatu r bewillig t (normal e jährlich e Bau -
ausgaben ware n 2 6 Ta le r ) 1 5 4 , un d scho n 168 2 wurd e di e nächst e unumgäng-
liche reparatio  angekündigt , sonder  Hg  das  noch  tor  wenigen  jähren  mit 
großen Kosten  gebaute  neue  Gebäude  (sonder  zweifei  weil  eß  im  fundament 
nicht genug  solide  bewahret  seyn  mag) 155. 

Das wa r da s Todesurtei l fü r da s alt e Schloß . Scho n 168 3 kauft e de r neu e 
Herzog Erns t Augus t (sei t End e 1679 ) da s nahegelegen e Gu t Schulenbur g 
als „fürstliche s A b l a g e r " 1 5 6 , da s bal d al s „de r neu e Calenberg" , heut e al s 
„Domäne Calenberg " bezeichne t wird , währen d de r Burgplat z de n Straßen -
namen „Alt-Calenberg " führt . 

1680 la g de r Leichna m Herzo g Johan n Friedrich s sech s Woche n lan g i n 
der Kapell e de s alte n Schlosses 1 5 7 , di e daz u mit  Schwartzem  Tuch  bezogen 
w u r d e 1 5 8 . Später e Hinweis e au f Besuch e au f de m Calenber g betreffe n da s 
Ablager 1 6 *. 

Seit 164 8 wa r Calenber g auc h Garnison : Ein e de r zwe i Schloßkompanien , di e 
Herzog Christia n Ludwi g al s Tei l seine r Armatu r einrichtete , wurd e hie r 
stationiert, di e ander e i n Hannover 1 6 0 . Da s zeigt , wi e seh r da s Schwergewich t 
des neue n Fürstentum s Calenber g i n di e nördlich e Landeshälft e verleg t war , 
zweifellos auch , wei l hie r da s Erb e i n Lünebur g wartete . Di e Soldate n ware n 
nicht i n de n Schloßgebäuden , sonder n i n Baraquen  ode r Soldatenhütten  au s 
dem Hol z abgerissene r Häuse r untergebracht , di e schnel l verrottete n un d 
schon 166 5 durc h 10- 1 2 neu e ersetz t werde n mußten 1 6 1 . Zu r Reparatu r de r 
Leinebrücke abgeordnet , verlangt e (un d erhielt ) di e Besatzun g besser e Ver -
pflegung un d höhere n S o l d 1 6 2 . 

Die Trupp e läß t sic h al s Major  Fischers  Schloß-Compagnie  zu  Calenberg 
(1665) un d Oberstlieutenant  Fischers  Compagnie  ...  179  Mann  (1673 ) nach -
weisen. Mi t de r Mobilisierun g de r hannoversche n Arme e wurd e si e wahr -
scheinlich zu r Feldtrupp e gemach t un d wir d unte r de m Name n ihre s neue n 
Kommandanten Capitain  Kotzenberg's  (vormals  Fischer'®)  Compagnie  ...  160 
Mann 167 6 noc h genannt 1 6 3 . S o ma g di e Heerschau , di e Herzo g Johan n 

I M HStA , Hann . 7 6 c  A  87-8 8 (Trin . 1667-1668) . 
i»ß HStA, wi e Anm , 16 , 168 2 Jun i 30 . 
1 5 6 J ü r g e n s , wi e Anm . 15 , S . 31 ; A u g u s t K  r e i p e , Historisch e Denkmal e i m 

Leinetal vo n Elz e bis Alt-Calenberg , 1926 , S . 15 . 
W 7 G e o r g S c h n a t h , Geschicht e Hannover s i m Zeitalte r de r Neunte n Ku r un d 

der englische n Sukzession , Bd . 1 , S . 126 ; S c h n a t h , wi e Anm . 141 , S . 59 . 
iss HStA , wi e Anm . 16 , 168 0 Februa r 16 . 
15« S  c h n a t  h , wie Anm . 157 , S . 356 , 464 . 
wo S i c h a r t , wi e Anm . 138 , S . 128 ; J o a c h i m N i e m e y e r un d G e o r g O  r -

t e n b u r g , Di e Chur-braunschweigisch e Arme e i m Siebenjährige n Kriege , 1976 , 
S. 19 . 

i«i HStA , wi e Anm . 16 , 166 5 Oktobe r 14 . 
i«« Ebd., 165 5 o . T. (nac h Mai 28) . 
i« 3 S  i  c h a r t, wi e Anm . 138 , S . 128 , 133 , 137 . 
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Friedrich i m Augus t 167 4 be i Calenber g abhielt 1 6 4 , de r letzt e militärisch e Ak t 
bei de r alte n Fest e gewese n sein . Noc h 168 7 wir d ein e gering e Summ e ( 8 Tale r 
30 Groschen ) fü r di e reparierung  der  Baraquen  ausgegeben 1 6 6 . Al s Festun g 
wird Calenber g ers t 167 9 zu m letzte n Mal e genannt : Calenberg...  mit  ein-
fachem Wall,  ...nach  italienischer  Manier  schlecht  mit  Bastionen 1*9, ein e 
unerwartete Ehr e fü r di e 17 0 Jahr e alt e Fest e Erich s I. , di e i n de m Berich t de s 
französischen Gesandte n a n Ludwi g XIV . allerding s al s mangelhaf t hingestell t 
wird. Der nächste Bericht von 1 6 8 5 1 6 7 nenn t e s nicht mehr . 

Nachdem sei t 168 2 kein e größere n Instandhaltunge n a m Schlo ß meh r 
vorgenommen waren , verfügt e de r Herzo g 169 0 de n Abbruch 1 6 8 . Hauptsorg e 
war, w o die  sonst  darauf  und  Behuii  der  Ambtsfrüchte  gebrauchten  Bodens, 
weniger nicht  die  sonst  darauf  gehabte  Ambtsstube  und  gefängnüsse  hin-
wieder anzulegen  seyn  werden 169} außerde m erhofft e ma n sic h ein e nützlich e 
Verwendung de r Bauteil e u . a . fü r da s neu e Reithau s i n Hannove r (1712 ) 1 7 ° . 
Wie s o of t i n solche n Fälle n wurde n fas t all e dies e Hoffnunge n enttäuscht , 
auch wei l di e Schloßbrücke , dere n Baufälligkei t sei t de m Dreißigjährige n 
Kriege beklag t worde n war , wiede r (ode r imme r noch? ) unsiche r w a r 1 7 1 . 
18 alt e Türen , Hol z fü r 1 6 Tale r 1 0 Groschen , 400 0 Dachstein e (Wer t 2 4 Taler ) 
und insgesam t 9 5 Fude r Bruchstein e wurde n zwische n 169 5 un d 170 6 abtrans -
portiert 1 7 2 , dan n wa r nich t einma l genu g erhalten , u m an  dasigen  Schloß-
gebäuden, vo n welchen  nichts  als  die  gefängniße  zu  conserviren 17*, auc h nu r 
diese Aufgab e z u erfüllen . Di e Rest e de s Torturms , vo n Bran d Westerman n 
gezeichnet, leichte n auc h nich t meh r hin ; s o wurde n au s de n übrige n Steine n 
erst seh r vie l späte r ein e neu e Brück e un d ei n solide s Gefängni s nebe n de m 
alten Schloßplat z (Baujah r 1767 ) errichtet . E s wurd e bi s etw a 193 0 benutz t 
und dien t heut e al s Wohnhaus 1 7 4 -  wi e auc h ei n Fachwerkhau s au f de m 
Fundament de s alte n Westflügels 1 7 5 . 

1 M S c h n a t h , wi e Anm . 157 , S . 53 . 
i « HStA , wi e Anm . 16 , 168 7 Februa r 11 . 
1 6 6 S c h n a t h , wi e Anm . 157 , S . 67 9 (Berich t de s franz . Gesandte n Roussea u d e Cha -

moy 1679) . 
1 6 7 S c h n a t h , wi e Anm . 157 , S . 72 8 (Berich t de s franz . Gesandte n d'Arcy-Marte l 

1685 erwähn t Neustadt , abe r nich t Calenberg) . 
i«8 HStA , wi e Anm . 16 , Oktobe r 2 . 
i « Ebd. , 169 0 Oktobe r 2 . 

Ebd., 171 2 Novembe r 15 . 
1 7 1 Ebd. , 165 7 Janua r 3 ; 165 9 Jul i 20 ; 166 9 Janua r 3 ; 169 1 o.T. ; 170 5 Februa r 28 ; 171 2 

November 15 . Di e heutig e Brück e träg t di e Jahreszahl 1757 . 
172 Ebd. , 169 5 Mär z 21 ; 169 9 Ma i 13 ; 170 3 Oktobe r 14 ; 170 6 Juni 10 ; 170 7 Ma i 28 . 
1 7 » Ebd. , 171 2 Ma i 24 ; ausführlich e Antwor t vo n Bauschreibe r Bran d Westerman n 

(mit Plan de s restliche n Torturmes) . 
17* Md L Auskunf t de r heutige n Bewohner , 
1 7 « Unte r de m Tite l „Di e Bur g un d Fest e Calenber g -  Versuc h eine r Rekonstruktion " 

ist i n de r Zeitschrif t „Burge n un d Schlösser* ' 1978/ 1 ei n Aufsat z de s Vf . erschienen , 
in de m di e rein baugeschichtliche n Frage n Calenberg s behandel t werden . 



Die Verwandten 
des letzten Edelherm von Homburg (f 1409) 

Von 

J o h a n n e s F r i e d r i c h J a c o b s 

In seine m Wer k „Di e Grafe n vo n Wöltingerode-Wohldenberg" , 1971 , S . 21 6 
schreibt Wolfgan g Petke , da ß di e Herkunf t de r Gemahli n de s Grafe n Johan -
nes IV . vo n Wohldenberg , Irmgar d (bezeug t 1344-1352) , nich t bekann t sei . 
Aus seine n Literaturangabe n geh t hervor , da ß e r de n Aufsat z vo n Wilhel m 
Schüßler übe r di e Ahne n de r Edle n Jutt a vo n Schöneber g i n de r Festschrif t 
zur Vierhundertjahrfeie r de s Alte n Gymnasium s z u Breme n 1528- 1928 1 nich t 
gekannt hat ; hie r wurd e bereit s versucht , di e Herkunf t de r Gatti n de s Grafe n 
Johannes IV . (V . nac h Schußler s Zählung ) vo n Wohldenber g z u bestimmen : 
Schüßler hiel t si e für ein e Edle von Homburg . 

Nach de m heutige n Erkenntnisstan d lasse n sic h fü r dies e Annahm e folgend e 
Belege anführe n 2 : 

13. 1.134 9 . . . a m 8ten Tage  der  Twelften  1349  verkauften  die  Brüder  Hoyer,  Dom-
herr zu  Hildesheim, Johann,  Burchard  und  Gerhard, Grafen  von  Wolden-
berg, jenes  Dorf  /=  Hachumf  •  • •  dem Rathe und  den Bürgern des  Weich-
bildes Bockenem.  In  besonderen  Urkunden  vom  nämlichen  Tage  consen-
tirte ihre  Schwester,  Probstinn  Hesecke  von  Quedlinburg;  Bezekens  von 
Rottzinghe Gemahlinn,  Ermgard  von  Woldenberg  (Schwester  des  Dom-
probsts Otto);  so  wie  denn  auch  für  Jutta,  Tochter  des  Grafen  Johann, 

1 W i l h e l m S c h ü ß l e r , Beiträg e zu r Genealogie norddeutsche r Herrengesohlech -
ter vo m 13. bis zum 15. Jahrhundert; di e Ahnen de r Edlen Jutt a vo n Schonenber g 
(1429), in : Festschrif t zu r Vierhundertjahrfeie r de s Alte n Gymnasium s z u Breme n 
1528-1928, S . 297 ff. 

2 Nich t aufgenomme n is t die Urkunde vo m 3. 2. 1400: Burchar d vo n Schöneberg, We-
dekind vo n Falkenberg un d Gerd vo n Hardenberg .  . .  Hermann VII . von Everstein 
und Heinric h vo n Hombur g unsen  leven  ohemen  (HSt A Hannover , Cell e Or . 8, 
Nr. 320 ; vgl . Urkundenbuc h zu r Geschicht e de r Herzög e vo n Braunschwei g un d 
Lüneburg un d ihrer Lande , hg . v. H. S u d e n d o r f , 1859-188 3 -  weiterhi n zitiert : 
Sudendorf - , Bd . 9, S. 8 3 Nr . 55). Burchard vo n Schöneberg wa r durch sein e Gatti n 
Jutta vo n Wohldenber g mi t Hermann VII . von Everstei n un d Heinrich vo n Hom -
burg nich t verwandt , sonder n verschwägert ; verwand t wa r er mit ihnen durc h sein e 
Abstammung vo n den Grafen vo n Everstein, sieh e Hessische s Jahrbuc h fü r Landes-
geschichte, Bd . 20 (1970) , S . 331 ff. Di e Beziehungen vo n Wedekind vo n Falkenber g 
und Ger d vo n Hardenberg z u Hermann VII . von Everstein un d Heinrich vo n Hom-
burg sin d ungeklärt ; Wedekin d vo n Falkenberg komm t auc h i n den Urkunden vom 
10.12.1390 (Anm . 7) und 8. 12.1399 (Anm . 21) vor. 
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dieser und  ihr  väterlicher  Oheim,  Graf  Burchard,  auch  Junker  Bode  und 
Sieverd, Edelherren  von  Homburg,  bürgten**, 

(Abschrift de s 18 . Jahrhunderts) Heinric h vo n Homburg , Soh n Siegfried s 
. .  .  von  unser  ömcken  weghene  Greven  Johannes  Kindern  von  Wolden-
berg *; 

Johannes IV . vo n Wohldenberg , sein e Gatti n Irmgard , sein e Tochte r Jutt a 
und z u dere n treue r Han d Bod o vo n Homburg , Props t z u St . Moritz vo r 
Hildesheim, Siegfrie d vo n Hombur g un d Gerhar d vo n Wohldenberg 5; 

Johannes IV . vo n Wohldenberg , sein e Gatti n Irmgard , sein e Tochte r Jutt a 
und z u dere n treue r Han d Bod o vo n Homburg , Props t z u St . Moritz vo r 
Hildesheim *; 

Burchard vo n Schöneber g al s Vormun d seine r Gatti n Jutta , Tochte r Jo -
hannes' IV . vo n Wohldenberg , un d seine r Söhn e Konra d IX . un d Hein -
rich II . von Schöneber g .  .  .  Zeuge u . a. Heinrich vo n Hombur g 7 ; 

We Diderik  ritter,  her  Detmar  und  her  Lotte  brodere  van  Hardenberge 
bekennen .  .  .  dat  we alle  ansprake,  de  w e hadden  von  breyve  wegen  und 
anderen saken  to  dem lande  to  Brunswic  und  Luneborge  und  to  der  her-
schap van  Homborge,  udgenomen  und  utgesproken  umme  name  [=  Beute, 
das was  dem  Feinde  in  der  Fehde  genommen  wird],  de  uns  de  edele  her 
Hinrek van  Schonenberge  nam  vor  Bilshusen,  dar  we  ome  und  sinen 
vader umme  tospreket,  fruntliken  gerichtet  sind  mit  dem  hochebornen 
dorchluchtegen forsten  unsem  leven  gnedigen  hern  hern  Bernde  hertoge 
to Brunswic  und  Luneborge  und  hertoge  Otten  sinem  sone,  und  umme 
de ansprake  der  name,  dar  we  dem  vorgenanten  van  Schonenberge  umme 
tospreket, wille  we  de  vorgenanten  herschap  van  Brunswic  und  Lune-
borge und  van  Homborge  nicht  bededingen /=  belangen],  und  wy  schullet 
und willet  dem  ergenanten  hochebornen  forsten  unsem  leven  gnedigen 
hern de  breve  senden,  wat  we  der  darup  hebben  ... 8. 

Zunächst zu r Urkund e vo m 2 5 . 5 . 1 4 1 2 : Dre i Jahrhundert e lan g ha t di e 
Geschichtsschreibung au s ih r herausgelesen , da ß di e Edle n vo n Schöneber g 
Anspruch au f di e Herrschaf t Hombur g erhobe n hätten . Diese n Anspruc h 

Ä F r i e d r i c h B u c h h o l z , Geschicht e vo n Bockenem , 1843 , S . 1 7 f . Di e Original e 
im Stadtarchi v Bockene m sin d 184 7 verbrannt . Abschrifte n de s 18 . Jahrhunderts, 
außer vo n de r Urkund e vo m 13 . 1.134 9 fü r Jutt a vo n Wohldenberg , i n HSt A Han -
nover, Hild . Br . 1 , Nr . 11037 , fol . 293-29 3 v , 294-295 , 295-29 5 v . Vgl . Buchholz , 
S. 13 4 f . Nr . 11 ; Urkundenbuc h de s Hochstift s Hildeshei m un d seine r Bischöfe , Bd . 5 , 
bearb. v . H . H o o g e w e g, 1907 , S . 17 0 f. Nr . 320 . 

4 HSt A Hannover , Hild . Br . 1 , Nr . 11037 , fol . 29 5 v-296. Obwoh l nich t vo n Buchhol z 
erwähnt, häng t di e Urkund e vo m 24.8.134 9 mi t dene n vo m 13.1 . 134 9 zusammen ; 
das Origina l dürft e ebenfall s 184 7 i n Bockene m verbrann t sein . 

5 HSt A Hannover , Cop . V I 01 , fol . 4 7 v ; vgl . W o l f g a n g P e t k e , Di e Grafe n vo n 
Wöltingerode-Wohldenberg; Adelsherrschaft , Königtu m un d Landesherrschaf t a m 
Nordwestharz i m 12 . und 13 . Jahrhundert, 1971 , S . 60 1 Nr . 91 . 

« HSt A Hannover , Cop . V I 01 , fol . 4 7 v ; vgl . P  e t k e ,  S. 60 1 Nr . 90. 
7 St A Marburg , Urk . C , 139 0 Dez . 10 ; vgl . P  e t k e ,  S. 60 6 f. Nr . 107 . 
8 St A Wolfenbüttel , 1  Urk , Nr , 76 ; vgl . C h r i s t i a n L u d w i g S c h e i d t , An -

merkungen un d Zusätz e z u de s Herr n Geheimte n Rath s vo n Mose r Einleitun g i n 
das Braunschweig-Lüneburgisch e Staats-Recht , 1757 , daz u Code x diplomaticus , 1759 , 
S. 64 4 ff. Nr . 55 . 

24. 8 . 134 9 

7. 3 . 135 2 

7. 3 . 135 2 

10. 12 . 139 0 

25. 5 , 141 2 
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hätten si e a n di e Gebrüde r vo n Hardenber g abgetrete n al s Ersat z fü r di e ihne n 
in eine r Fehd e zugefügte n Schäden . Dies e hätte n ih n dan n 141 2 zugunste n de s 
Herzogs Bernhar d I . vo n Braunschweig-Lünebur g (sei t 140 9 Nachfolge r de s 
Edelherrn Heinric h vo n Hombur g i n de r Herrschaft ) aufgegeben 9 . Dies e Deu -
tung de r Urkund e ha t auc h i n Schüßler s Beweisführun g ein e Roll e gespielt , 
waren doc h Burchar d un d Heinric h II . vo n Schöneber g de r Gatt e un d de r 
Sohn vo n Jutta , Tochte r Johannes ' IV . vo n Wohldenber g un d de r vo n ih m 
für ein e Edl e vo n Hombur g gehaltene n Irmgard . Di e Urkund e vo m 25 . 5. 141 2 
besagt abe r nich t mehr , al s da ß di e Gebrüde r vo n Hardenber g zu m Tei l ver -
briefte Forderunge n a n Braunschweig-Lünebur g un d a n di e Herrschaf t Hom -
b u r g 1 0 hatte n un d da ß si e sic h derentwege n gütlic h mi t Herzo g Bernhar d L 

ö J o h a n n H e n r i c h H o f ( f ) m a n n , De s Durchlauchtigsten Fürstliche n Hause s 
Brunswig-Lüneburg Ehre n Kleinot , 2 . Thedl, 3 . Capitel , 1 0 (Niedersächsisch e Landes -
bibliothek Hannover , Ms . XXII I 40 , fol . 10 7 v-108; St A Woifenbüttel , V I Hs . 2, 
Nr. 17, Bd. 2, fol. 89). C h r i s t i a n L u d w i g S c h e i d t , Anmerkunge n un d Zu -
sätze z u de s Herr n Geheimte n Rath s vo n Mose r Einleitun g i n da s Braunschweig -
Lüneburgische Staats-Recht , 1757 , S. 26 6 f., daz u Code x diplomafcicus , 1759 , S. 64 4 ff. 
Nr. 55 . H e l f r i c h B e r n h a r d W e n c k , Hessisch e Landesgeschichte , Bd . 2 
Abt. 2 , 1797 , S. 927 . J o h a n n W o l f , Geschicht e de s Geschlecht s vo n Harden -
berg, 1823 , Bd. 1 , S . 9 2 f. Festschrif t zu r Vierhundertjahrfeie r de s Alte n Gymna -
siums z u Breme n 1528-1928 , S . 30 4 f. Hessische s Jahrbuc h fü r Landesgeschichte , 
Bd. 20 (1970), S. 333 . 

1 0 E s könnt e sic h auc h u m Erbansprüche de r Gattin Dietrich s vo n Hardenberg gehan -
delt haben . Si e wa r ein e Tochte r de s Edlen Johan n vo n Pless e un d der Adelhei d 
von Everstein , welch e letzter e ein e Tochte r vo n Gra f Ott o X . vo n Everstei n un d 
Agnes vo n Hombur g war . (Frdl . Hinwei s vo n Herr n Arnol d Berg , Rendsburg. ) -
Neben onomastische n Argumente n sin d fü r dies e Filiatione n anzuführen : Urkund e 
der Adelhei d vo n Everstein vo m 13. 12. 1397 (St A Marburg, Urk . A II , Stift Kaufun -
gen, 139 7 Dez. 13; vgl , Urkundenbuch de s Klosters Kaufunge n i n Hessen , bearb . v , 
H e r m a n n v o n R o q u e s . B d . 1 , 1900 , S. 294 f. Nr , 293); Eintra g i m Memorien-
buch de s Klosters Mariengarte n (Niedersächsisch e Landesbibliothe k Hannover , Ms, 
XXIII 766 , fol. 2; vgl . Plesse-Archiv , Hef t 9  (1974) , S . 162) ; Wappen au f de m Epi-
taph übe r de m Eingang de r Kirch e i n Eddigehausen , abgebilde t i n Plesse-Archiv , 
Heft 1 0 (1975) , S . 109; 20 . 10. 1409 Heinric h vo n Hombur g .  .  .  unser  omeke  van 
Plesse, Nonn e i n Höckelhei m (Anm . 27); 18.9.141 2 Jutta , Gatti n Burchard s vo n 
Schöneberg ,  .  .  unse  oemen  van  Plesse  (HSt A Hannover , Cal . Or. 81 a, Nr . 236) ; 
4. 12. 1415 Burchar d vo n Hardenber g .  .  .  Gottschal k vo n Pless e iev e oy m (HSt A 
Hannover, Cal . Or. 81 d, Nr. 7 ) .- I s e n b u r g -  F r e y t a g v o n L o r i n g h o v e n , 
Europäische Stammtafeln , Bd . 4, Taf. 66, und Stammtafeln de r Grafen un d Freiherrn 
von Hardenber g 1139-1970 , bearb . v. H a ns A d o l f G r a f v o n H a r d e n b e r g 
und Alexandr a Gräfi n vo n Hardenber g geb . von Lenthe , 1970 , Taf. 4  deute n die 
geistliche Jungiraw  Gisle  von  Hardenberg,  unser  liebe  Mueter  i n eine r Urkund e 
von Burchar d un d Herman n vo n Hardenber g vo m 3.3.143 7 ( J o h a n n W o l f , 
Geschichte de s Geschlecht s vo n Hardenberg , 1823 , Bd. 1, daz u Urkunden , S . 141 ff, 
Nr. 93 , von  einer  fehlerhaften  Copie)  unterschiedlich . Isenbur g -  Fre y tag vo n Lo -
ringhoven sieh t i n ihr die als Witwe in s Kloster eingetreten e Gatti n Dietrich s von 
Hardenberg, ein e Gisel a vo n Pless e also , währen d di e Hardenbergsche n Stamm -
tafeln au f Grun d eine r Anmerkun g Wolf s das  Wor t Muefe r fü r verderb t halte n 
und al s Vatersschweste r deuten , wofü r sic h jedoc h kei n lexikalische r Bele g bei -
bringen läßt . 
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und seine m Sohn e Ott o geeinig t hatten , mi t Ausnahm e eine r Forderung , ihr e 
durch eine n Beutezu g Heinrich s II . vo n Schöneber g erlittene n Schäde n be -
treffend, wege n de r si e de n Herzo g nich t weite r i n Anspruc h nehmen , sonder n 
sich a n di e Edle n vo n Schöneber g selbs t halte n wollten . Da ß jedoc h ihr e 
Forderung a n di e Edle n vo n Schöneber g mi t ihre n Forderunge n a n Braun -
schweig-Lüneburg un d Hombur g zusammenhing , is t kau m zweifelhaft . 

Ergiebiger fü r di e Beweisführun g sin d di e Urkunde n vo n 134 9 un d 1352 , 
vor alle m di e nu r abschriftlic h erhalten e Urkund e vo m 24 . 8. 1349 , au f di e 
Schüßler aufmerksa m gemach t hat . I n de r Wiedergab e de s 18 . Jahrhundert s 
heißt es : W e Hinrike  Sivers  ein  edel  Here  to  Homborch  .  .  .  vo n unser 
ömcken weghene  Greven  Johannes  Kindern  von  Woldenberg  .  .  . 4 . Mi t 
unser ömcken  wa r Jutt a vo n Wohldenberg , sehr  wahrscheinlich  das  einzige 
Kind des  Grafen  Johannes  IV.  von  Wohldenberg  und  der  Irmgard  (Petke , 
S. 235), gemeint . Nac h dem Mittelniederdeutsche n Handwörterbuc h vo n Augus t 
Lübben bedeute t „omeke" : Nichte , Schwestertochter . („Omeke " kan n auc h 
Großnichte bedeuten 1 1 , jedoc h gib t e s dafü r i n diese m Fal l kein e Anhalts -
punkte.) Jutt a vo n Wohldenber g dürft e hiernac h ein e Schwestertochter , ihr e 
Mutter Irmgar d ein e Schweste r Heinrich s vo n Hombur g s e i n 1 2 : 

Siegfried Edle r vo n Hombur g 
erw. 130 9 -* 138 0 

i 
j 

Irmgard 
erw. 1 3 4 4 - 1 3 5 2 
1344O0 Johanne s IV . Gra f vo n Wohldenber g 
erw. 1 3 0 0 - * 135 2 

I 
Jutta 
erw. 1349-141 2 
1373 C O Burchar d Edle r vo n Schöneber g 
erw. 1 3 5 3 - 1 4 1 5 

I 
Heinrich II . Edle r vo n Schöneber g 
erw. 1 3 8 7 - 1 4 2 8 , 142 9 f 

Heinrich Edle r vo n Hombur g 
erw. 134 0 -* 140 9 

1 1 Beispiel e dafür : 22.12.139 4 Heinric h vo n Hombur g .  . .  Agne s vo n Wunstorf , Gat -
tin de s Konra d II . Spiege l zu m Desenber g unsir  libe  ohemeke  (St A Marburg , Ko -
pialbücher, Nr . 273 , fol . 10 1 v j vgl . Zeitschrif t de s Historische n Verein s fü r Nieder -
sachsen, 81 . Jg. (1916) , S . 26 9 Nr . 37) , sieh e Famili e un d Volk , 1 . Jg. (1952) , S . 180 ; 
20. 10 . 140 9 Heinric h vo n Hombur g .  .  .  Agne s vo n Spiegelber g unser  omeke 
(Anm. 27) . 

1 2 Zu r Tabelle : H . D ü r r e , Di e Regeste n de r Edelherre n vo n Homburg , in : Zeitschrif t 
des Historische n Verein s fü r Niedersachse n 1880 , S . 1  ff. , daz u Nachträg e ebd . 1881 , 
S. 1  ff. ; d e r s . , Stammbau m de r Edelherre n vo n Homburg , ebd . 1881 , S . 22ff. ; 
P e t k e , wi e Anm . 5, S . 214ff., 235 ; A r n o l d B e r g , Di e Edelherre n vo n 
Schonenberg i m Reinhardswald , in : Hessische s Jahrbuc h fü r Landesgeschichte , 
Bd. 20 (1970) , S . 325 ff., ergänz t durc h Urkunde n au s St A Marburg , Ur k A i d , Ver -
träge mi t Schöneberg , un d Urk . C sowi e di e Urkunde n HSt A Hannover , Cal . 
Or. 81 a , Nr . 236 un d Cell e Or . 6, Schrank 5  Kapse l 7  Nr . 11 . 
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Schüßler ha t ebenfall s erwogen , o b di e Mutte r de r Jutt a vo n Wohldenberg , 
deren Vorname n e r nich t kannte , ein e Schweste r Heinrichs , als o ein e Tochte r 
Siegfrieds vo n Hombur g war : 

. .  .  Ganz knapp  könnte  es  mit  der  Zeit  so  stimmen,  daß  Siegfried der  Großvater  Juttas 
von Woldenberg  ist.  Dagegen  aber  spricht  zwingend  folgender  Grund:  wäre  die  Gattin 
Graf Johanns  V . von  Woldenberg  eine  Tochter  Siegfrieds,  also  Schwester  des  letzten 
Homburgers Heinrich,  dann  hätte  dieser  in  seinem  Testament  seiner  nahen  Verwand-
ten Woldenberg  und  Schonenberg  sicher  gedacht,  vor  allem  aber  wären  die  Ansprüche 
der Schonenberger  auf  die  Homburgischen  Erbgüter  um  einen  Grad  berechtigter  ge-
wesen als  die  der  Spiegelberger 1S. 

Da Schüßle r noc h vo n de r Vorstellun g ausging , da ß di e Edle n vo n Schöne -
berg Anspruc h au f di e Herrschaf t Hombur g erhobe n hätten , un d de r Ansich t 
war, da ß di e Grafe n vo n Spiegelber g vo n eine r Schweste r Siegfried s vo n 
Homburg abstammten 1 4 , folgert e er , da ß di e Mutte r de r Jutt a vo n Wohlden -
berg ebenfall s ein e Schweste r Siegfried s sei n müßte . Auc h Wilhel m Hartman n 
in seine n Studie n übe r di e Grafe n vo n Spiegelberg 1 5 häl t di e Gatti n Johann s I . 
von Spiegelberg , Hesek e vo n Hombur g 1 6 , fü r ein e Schweste r Siegfrieds . Is t 
es abe r glaubhaft , da ß Heinric h vo n Homburg , al s e r 139 7 de n Soh n Hesekes , 
Moritz III . vo n Spiegelberg , z u seine m Erbe n bestimmte 1 7 , unzweifelhaft e 
Schwesterkinder -  ic h denk e nu n nich t a n Jutt a vo n Wohldenberg , sonder n 
an di e Kinde r seine r Schweste r Agnes , vermähl t mi t Gra f Ott o X . vo n Ever -
stein -  übergange n hätte ? Ic h halt e e s fü r wahrscheinlicher , un d werd e di e 
Annahme i m Verlau f diese r Untersuchun g noc h erhärten , da ß Hesek e vo n 
Homburg ebenfall s ein e Schwester , vermutlic h di e älteste , vo n Heinric h vo n 
Homburg gewese n ist . Di e Bedenke n Schüßlers , Irmgard , di e Mutte r de r Jutt a 
von Wohldenberg , al s Schweste r Heinrich s un d Tochte r Siegfried s vo n Hom -
burg anzusehen , wäre n dadurc h z u eine m große n Tei l ausgeräumt . Siegfrie d 
von Hombur g hätt e nebe n de n fün f Söhne n Rudolf , Heinrich , Albrecht , Geb -

1 3 Festschrif t zu r Vierhundertjahrfeie r de s Alte n Gymnasium s z u Breme n 1528-1928 , 
S. 306 . 

1 4 Zeitschrif t de s Historische n Verein s fü r Niedersachsen , 81 . Jg. (1916) , S . 281 ; Fest -
schrift zu r Vierhundertjahrfeie r de s Alte n Gymnasium s z u Breme n 1528-1928 , S . 305. 

1 5 W i l h e l m H a r t m a n n , Di e Spiegelberge r Fehd e 1434-1435 , ihr e Vorgeschicht e 
und ih r Verlauf , in : Niedersächsische s Jahrbuc h fü r Landesgeschichte , Bd . 1 3 (1936) , 
S. 6 0 ff.; d  e r s . , Di e Grafe n vo n Poppenburg-Spiegelberg ; ih r Archiv , ihr e Genea -
logie un d ihr e Siegel , ebd . Bd . 1 8 (1941) , S . 11 7 ff . Hartmann s Aufzeichnunge n jetz t 
in HSt A Hannover , Klein e Erwerbungen , A  25 . 

1 0 Landeshauptarchi v Koblenz , Best . 1  D , Nr . 271 1 (Ahnenprob e vo m 25.3 . 1455) : ey n 
edel vrauwe  geborn  van  Homborgh  genant  Heseke.  De r au s S c h ü ß l e r (Anm . 14 ) 
in Isenbur g -  Freyta g vo n Loringhoven , Europäisch e Stammtafeln , Bd . 3 , Taf . 5 4 u . 
63 übernommen e Vornam e Lis e =  Elisabet h ist , wi e Hartman n i m Niedersächsi -
schen Jahrbuc h fü r Landesgeschichte , Bd . 1 8 (1941) , S . 14 7 f. , 15 9 scho n aufgezeig t 
hat, in Hesek e z u berichtigen . 

»7 HSt A Hannover , Cal . Or . 31 , Homburg , Nr . 28 ; vgl . S u d e n d o r f , Bd . 8 , S . 28 6 f . 
Nr. 205 . 
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hard un d Burchar d als o vie r Töchte r gehabt : Heseke , Irmgard , Agne s un d 
M e t t e 1 8 ; d a e r vo n 1309-138 0 urkundlic h bezeug t ist , dürfte n gege n dies e 
Annahme kau m chronologisch e Bedenke n anzuführe n sein . 

Meine Annahme , da ß sowoh l Hesek e (O O Johann I . vo n Spiegelberg ) wi e 
Irmgard (O O Johannes IV . vo n Wohldenberg ) Töchte r Siegfried s vo n Hombur g 
sind, wir d durc h nachstehend e Urkunde n (nebe n anderen ) unterstützt : 

9.10.1391 Heinric h un d Gebhard vo n Homburg, Gebrüde r .  . .  Agnes , Tochte r Mo-
ritz' III . von Spiegelberg unses  oymes  [ = Schwestersohnes ] dochter  *»; 

31 . 10 . 1397 Morit z III . vo n Spiegelber g .  . .  Heinric h vo n Hombur g unse  ohme 
( = Mutterbruder ) *?; 

18. 9 . 1398 Morit z III . und sein Soh n Morit z IV . vo n Spiegelber g .  . .  Heinric h von 
Homburg unses  leven  ohme* 0; 

8.12.1399 Heinric h vo n Homburg un d Moritz III . von Spiegelber g .  . .  Zeug e u . a. 
Burchard vo n Schöneberg* 1; 

[vor 18 . 4.) 140 0 Heinric h vo n Hombur g . . . Morit z III . vo n Spiegelber g unsen  leven 
oem .  . .  Bürgen u . a. Moritz III . von Spiegelberg un d Burchard vo n Schö-
neberg 2 2 ; 

10. 8 . 1400 Morit z III . vo n Spiegelber g .  .  .  Heinric h vo n Hombur g unsem  leven 
ohemen .  . . Bürge u. a. Burchard von Schöneberg 2»; 

is Di e Vornamen unterstütze n di e Deutung A r n o l d B e r g s (Anm . 44 ) der Ahnen-
wappen au f dem Grabma l Siegfried s vo n Homburg i n der Klosterkirche i n Kemnade 
(Anm. 43): Fü r sein e Deutun g de s Doppelwappen s Hohnstein-Braunschwei g spre -
chen di e Vornamen Albrech t (nac h Herzo g Albrecht I L von Braunschweig-Göttingen ) 
und Mett e (nac h Mechthil d vo n Braunschweig), fü r sein e Deutun g de s Doppelwap-
pens Homburg-Querfurt/Mansfel d un d der Eckwappe n Everstei n un d Anhal t di e 
Vornamen Gebhar d un d Burchard (Querfurt/Mansfeld) , Hesek e (nac h Hedwig , Gat -
tin de s Grafe n Herman n I . vo n Everstei n un d Mutter vo n Siegfried s Großmutte r 
väterlicherseits Agne s vo n Everstein ) un d Irmgar d (au f Irmgar d vo n Thüringen , 
Gemahlin de s Fürste n Heinric h I . vo n Anhalt , zurückgehende r Vorname) . -  Vo n 
den i n Isenburg - Freyta g vo n Loringhoven, Europäisch e Stammtafeln , Bd . 3, Taf. 54 
aufgeführten Töchter n Siegfried s vo n Homburg is t Richez a ein e Enkeli n Siegfried s 
(siehe Anm . 50), während di e Tochter, di e 140 9 Nonne i n Wülfinghause n war , mi t 
Agnes (O O Otto X . vo n Everstein) identisc h is t (Anm . 2 7 i n Verbindun g mi t Zeit-
schrift de s Historischen Verein s fü r Niedersachsen 1861 , S. 15 8 Nr. 121). Die in de r 
älteren Literatu r genannt e Tochte r Kunigun d is t fiktiv (sieh e Anm . 30) . 

i» St A Münster , Kloste r Kemnade , Urkunden , Nr . 64; vgl. Zeitschrift de s Historischen 
Vereins fü r Niedersachsen 1853 , S . 157 f. Nr. 7 . 

2« Stadtarchi v Hildesheim , Best . 3 , Nr . 25; vgl . Urkundenbuc h de r Stad t Hildesheim , 
hg. v. R i c h a r d D  o e b n e r , Bd. 2, 1886, S. 583 f. Nr. 1039 . 

« HSt A Hannover , Cal . Or. 31, Homburg , Nr . 33; vgl . S  u d e n d o r f, Bd . 9, S . 6 4 ff. 
Nr. 46 . 

2 2 HSt A Hannover , Cal . Or. 31, Everstein , Nr . 3; vgl . S u d e n d o r f , Bd . 9, S . 87ff . 
Nr. 63. 

w HSt A Hannover , Cal . Or. 31, Everstein , Nr . 2; vgl , S u d e n d o r f, Bd . 9, S . 114f . 
Nr. 78 . 
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31. 8.140 3 Heinric h vo n Homburg .  .  .  Morit z IV . vo n Spiegelber g unse n leve n o m 
( = Großneffe ) un d dessen Vate r Morit z III . unses leve n ome n (= = Schwe-
stersohn) -  Morit z III . von Spiegelberg .  .  .  Heinrich vo n Homburg unses 
leven omen  (= Mutterbruder) **; 

1. 9 . 1403 Morit z IV . vo n Spiegelber g .  .  .  Heinric h vo n Hombur g unses  leven 
oemen ( = Großonkel) 2 5; 

9. 10.140 9 Morit z III . und sein Sah n Morit z IV . vo n Spiegelber g .  . .  Heinric h vo n 
Homburg unsem leven o m e M i 

20.10.1409 Heinric h vo n Homburg .  . . Agnes vo n Spiegelberg unser  omeke  ( = Groß -
nichte) *7 . 

Die Grafe n vo n Spiegelber g un d di e Edle n vo n Schöneber g habe n somi t 
dem engere n Verwandtenkrei s Heinrich s vo n Hombur g angehört . Da ß er , 
nachdem sein e Brüde r kinderlo s vo r ih m verstorben waren , 139 7 Morit z III . 
von Spiegelber g z u seine m Nachfolge r i n de r Herrschaf t Hombur g be -
stimmte 1 7 , sprich t dafür , da ß diese r sei n Schwestersoh n war . Der Erbfolge -
vertrag wurd e 140 3 auf dessen Soh n Morit z IV . von Spiegelberg umgeschrie -
b e n 2 4 . Al s politisch e Erwägunge n Heinric h vo n Homburg 1409 , kurz vo r sei -
nem Tode , veranlaßten , di e Nachfolgeregelung zugunste n de s Herzogs Bern -
hard L  vo n Braunschweig-Lünebur g abzuändern* 8, habe n Morit z III . un d 
Moritz IV . vo n Spiegelberg förmlic h au f ih r Anrecht verzichtet 2 5 . Dafür , da ß 
die Edle n vo n Schöneberg di e Neuregelung vo n 1409 angefochten hätten , gib t 
es keine Anzeichen . 

Bei de r Überlassung de r Herrschaft a n Herzog Bernhar d I . dürfte ein e Roll e 
gespielt haben , da ß er ei n mi t pohtische r Mach t ausgestattete r Verwandte r 
der Vertragsparteie n vo n 139 7 un d 140 3 war . Diese r genealogisch e Aspek t 
ist i n der Literatur übe r de n Ubergang de r Herrschaft Hombur g a n das Hau s 
Braunschweig 2 9 unbeachte t geblieben . Zwa r ha t ma n seit lange m Irgend -

" St A Marburg, Urk . W, Nr. 10015. 
w HSt A Hannover , Dep . 55, Urkunden, Nr . 15 ; vgl . Origine s Guelficae , Bd . 4, hg . v. 

C h r i s t i a n L u d w i g S c h e i d t , 1753 , S. 513 Nr. 46. 
« St A Wolfenbüttel, 1  Urk. , Nr. 74; vgl. Origines Guelficae , Bd . 4, S. 513 f. Nr. 47. 
8 7 HSt A Hannover , Cal . Or , 31 , Homburg , Nr . 48 ; vgl . Zeitschrif t de s Historische n 

Vereins fü r Niedersachsen 1880 , S . 162 ff. Nr. 419. 
M Urkund e Heinrich s vo n Homburg vo m 9.10.1409 mi t dem Passus: dat  w y .  . .  be-

dacht unde angesen  hebben  groten  gebreken,  schaden  unde  vorder  tnisse, de  unser 
herschop to  Homborch .  . .  anliggende  sin  unde  na  unsem  dode  upstan  mochten, 
darumme dat  wy neyne  lives  erven  en  hebben,  unde  andere  notdrofft,  de  uns 
darto bewegen  (St A Wolfenbüttel , 1  Urk. , Nr. 73 ; vgl , Origine s Guelficae , Bd . 4, 
S. 50 9 ff. Nr . 45) und Testament Heinrich s vo n Homburg vo m 20.10.1409 (Anm . 27). 

2 9 Vo r alle m di e Darstellunge n vo n G e o r g B o d e i m Jahrbuc h de s Geschichts -
vereins fü r da s Herzogtu m Braunschweig , 6 . Jg . (1907) , S . 86ff. , vo n G e o r g 
S c h n a t h , Di e Herrschafte n Everstein , Hombur g un d Spiegelber g (Studie n un d 
Vorarbeiten zu m Historischen Atla s vo n Niedersachsen , Hef t 7) , 1922 , S. 22 , und 
von W i l h e l m H a r t m a n n i m Niedersächsische n Jahrbuc h fü r Landesge -
schichte, Bd. 13 (1936) , S. 67 ff. 

23 Nds . J a h r b. 
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welche Beziehunge n zwische n de n Spiegelbe r gern un d de n Weife n vermute t 3 0 

- e s lasse n sic h dafür auc h einige urkundlich e Beleg e anführen : 

13. 4 . 136 5 Albrech t I L vo n Braunschweig-Grubenhage n .  .  .  Johan n I . vo n Spiegel -
berg unsem  swaghere  un d Moritz III . sinem sone  81 ; 

20. 9 . 139 2 Bernhar d I . un d Heinric h I L vo n Braunschweig-Lünebur g .  .  .  Morit z III . 
von Spiegelber g unseme  leven  oeme 3 2 ; 

6. 9 . 140 5 Bernhar d I . un d Heinric h I L vo n Braunschweig-Lünebur g .  .  .  Morit z III . 
und Moritz IV . vo n Spiegelber g unsen  leven  omen  3 8 

jedoch auc h di e Edle n vo n Hombur g selbs t stande n z u de m Weifenhau s i n 
verwandtschaftlicher Beziehung : 

6. 5 . 136 2 Ems t un d sei n Soh n Ott o vo n Braunschweig-Göttinge n .  .  .  Siegfrie d vo n 
Homburg unsen  svager**; 

16. 10 . 136 3 Erns t vo n Braunschweig-Göttinge n .  . .  Siegfrie d vo n Hombur g unseme 
leven svagere  8 5 ; 

4. 4 . 136 6 Albrech t I L vo n Braunschweig-Grubenhage n .  . .  Siegfrie d vo n Hombur g 
useme svagere  un d desse n Soh n Heinric h useme  neven** ; 

1. 9 . 138 8 Bernhar d I . un d Heinric h II . vo n Braunschweig-Lünebur g .  .  .  Heinrich vo n 
Homburg unsem  leven  omen*?; 

[Juni 1406 ] Eric h vo n Braunschweig-Grubenhage n .  . .  Heinric h vo n Hombur g unsem 
leven neven 

9. 10 . 140 9 Bernhar d I . un d sei n Soh n Ott o vo n Braunschweig-Lünebur g .  .  .  Heinric h 
von Hombur g unse  leve  ohim* 9; 

3» Zeitschrif t de s Historische n Verein s fü r Niedersachse n 1853 , S . 13 3 f. , 81 . Jg. (1916) , 
S. 282 . Di e vermeint e einzig e ode r zweit e Eh e Gra f Johann s I . vo n Spiegelber g mi t 
einer Welfi n sowi e di e angeblich e Ehe  seine s Sohne s Morit z III . mi t eine r Kuni -
gund vo n Hombur g (di e sic h vo n de n Origine s Guelficae , Bd . 4 , Tab . a d p . 48 4 bi s 
E b e r h a r d W i n k h a u s , Ahne n z u Kar l de m Große n un d Widukind , Ergän -
zungsband 1953 , Sp . 40 3 durc h di e Literatu r zieht ) sin d früher e Deutungsversuch e 
für di e Zusammenhänge, di e de n Gegenstan d diese r Studi e bilden . 

3 1 Da s Origina l is t 183 0 i n Braunschwei g verlorengegangen ; Abschrift , kollationier t 
1801, i n St A Wolfenbüttel , I  Hs. , Nr . 4 , fol . 95-9 6 v ; vgl . C h r i s t i a n L u d w i g 
S c h e i d t , Anmerkunge n un d Zusätz e z u de s Herr n Geheimte n Rath s vo n Mose r 
Einleitung i n da s Braunschweig-Lüneburgisch e Staats-Recht , 1757 , daz u Code x diplo -
maticus, 1759 , S . 72 7 ff . Nr . 83 ; Urkundenbuc h de s Stifte s un d de r Stad t Hameln , 
Bd. 1 , hg . v . O t t o M e i n a r d u s , 1887 , S . 405f . Nr . 550 . 

32 St A Weimar , Geheime s Archi v Gotha , Q Q X  (II) , 4) Nr . 23 . 
33 HSt A Hannover , Cell e Or , 9 , Schran k 1 0 Kapse l 1 4 Nr . 20 ; vgl . S u d e n d o r f , 

Bd. 10 , S.152 L Nr . 57 . 
34 HSt A Hannover , Cell e Or . 8 , Nr. 151 ; vgl . S  u d e n d o r f, Bd . 3 , S . 9 8 ff. Nr . 156 . 
3» HSt A Hannover , Cal . Or . 7 , Nr . 31 ; vgl . S  u  d e n d o r f ,  Bd. 3 , S . 12 7 f . Nr . 197 . 
3a HSt A Hannover , Ca l Or . 31 , Homburg , Nr . 9 ; vgl . S u d e n d o r f , Bd . 3 , S . 19 8 f , 

Nr. 295 . 
37 HSt A Hannover , Cal . Or . 31 , Homburg , Nr . 22 ; vgl . S  u  d e n d o r f, Bd . 6 , S . 25 1 ff . 

Nr. 229 . 
38 HSt A Hannover , Cal . Or . 31 , Homburg , Nr . 46 ; vgl . S u d e n d o r f , Bd . 10 , S . 27 9 

Nr. 117 . 
3» St A Marburg , Urk . W , Nr . 10046 . 



Die Verwandte n de s letzte n Edelherr n vo n Hombur g 355 

12. 10.140 9 Bernhar d I . un d sei n Soh n Ott o vo n Braunschweig-Lünebur g .  .  .  Heinric h 
von Hombur g uns e Jev e oem 4«; 

24. 6 . 1425 Bernhar d I. , Ott o un d Wilhel m I . vo n Braunschweig-Lünebur g .  .  .  Hein -
rich von Hombur g unse  lieve  ohme  seliger  dechtnisse 41. 

Was auffällt , sin d di e analoge n Bezeichnungen : s o wi e Johan n I . vo n Spie -
gelberg vo n de n Weife n al s ih r „swager " un d sei n Soh n Morit z III . und desse n 
Sohn Morit z IV . al s ihr e „ome " bezeichne t werden , wir d Siegfrie d vo n Hom -
burg vo n de n Weife n al s ih r „swager " un d sei n Soh n Heinric h al s ih r „om " 
bzw. „neve " bezeichnet . Johan n I . vo n Spiegelber g un d Siegfrie d vo n Hom -
burg ware n mi t de n Weife n verschwägert , ihr e Nachkomme n mi t ihne n ver -
wandt; di e Verwandtschaf t mu ß als o durc h ihr e Gattinne n vermittel t sein . 

Die Annahm e vo n Schüßle r un d Hartmann , di e Gatti n Johann s I . vo n Spie -
gelberg se i ein e Schweste r Siegfried s vo n Hombur g gewesen , wir d hierdurc h 
unhaltbar: Hesek e vo n Hombur g kan n kein e vollbürtig e Schweste r Siegfried s 
gewesen sein , d a diese r i m Gegensat z z u ih r nich t mi t de n Weife n verwandt , 
sondern mi t ihnen verschwäger t war . Si e könnt e allenfall s sein e Halbschweste r 
gewesen sein , wobe i dan n sowoh l ihr e Mutte r -  Siegfried s Stiefmutte r -  wi e 
Siegfrieds Gatti n mi t de n Weife n verwand t gewese n sei n müßten . Di e Stief -
mutter Siegfrieds , di e e s tatsächlic h gibt , ein e Tochte r Gra f Otto s I L vo n 
H o y a 4 2 , wa r abe r mi t de n Weife n nich t nennenswer t verwandt ; si e kan n als o 
nicht Heseke s Mutte r gewese n sein . Hesek e wa r folglic h kein e Schwester , 
sondern ein e Tochte r Siegfrieds , un d Siegfried s Gatti n wa r ihr e Mutter . 

Die analoge n Verwandtschaftsbezeichnunge n i n de n braunschweigische n 
Urkunden sin d demnac h kausa l bedingt : Johan n I . vo n Spiegelber g wa r mi t 
den Weife n verschwäger t un d seine 1 Nachkomme n ware n mi t ihne n verwandt , 
weil Siegfrie d vo n Hombur g mi t de n Weife n verschwäger t un d sein e Nach -
kommen mi t ihne n verwand t waren . Di e Beziehunge n zwische n de n Spiegel -
bergern un d de n Weife n führe n übe r Hesek e vo n Hombur g un d ihr e Mutter , 
die Gattin Siegfrieds . 

4 0 HSt A Hannover , Cal . Or . 23 , Nr . 2 ; vgl . Zeitschrif t de s Historische n Verein s fü r 
Niedersachsen 1880 , S . 16 2 Nr . 418 . 

41 HSt A Hannover , Cal . Or . 10 0 Wülfinghausen , Nr . 325 ; vgl . Calenberge r Urkunden -
buch, hg . v . W i l h e l m v o n H o d e n b e r g , Abt . 1  un d 3- 9 1856-1859 , Abt . 8 , 
S. 11 8 Nr . 171 . 

4 2 Festschrif t zu r Vierhundertjahrfeie r de s Alte n Gymnasium s z u Breme n 1528-1928 , 
S. 30 7 ff . Al s Kinde r au s de r zweite n Ehe  vo n Siegfried s Vate r Heinric h vo n Hom -
burg mi t eine r Tochte r Gra f Otto s II . vo n Hoy a komme n i n Betracht : Bodo , Otto , 
Heilwig, Nonn e i n Kemnade , un d ein e mi t eine m Edle n vo n Pless e verheiratet e 
Tochter. I n I s e n b u r g -  F r e y t a g v o n L o r i n g h o v e n , Europäisch e 
Stammtafeln, Bd . 4 , Taf , 6 6 is t de r Ehevertra g vo m 6.1 . 133 5 vo n Gottschal k vo n 
Plesse un d Ricard a vo n Oldenbur g z u streichen ; di e Urkund e vo m 6.1 . 133 5 (HSt A 
Hannover Cal , Or . 8 1 b , Nr . 1 ) betriff t ein e Schuldverschreibun g vo n Heinrich , sei -
nem Brude r Bod o un d seine m Soh n Siegfrie d vo n Hombur g fü r di e Brüde r Herman n 
und Gottschal k vo n Pless e wege n de r Mitgif t diese r Tochter . 

23* 



356 Johannes Friedric h J a c o b s 

Wer wa r nu n di e Gatti n Siegfried s vo n Homburg ? Au f Siegfried s Grabma l 
in de r Klosterkirch e i n Kemnad e is t si e abgebildet , z u ihre n Knie n da s 
Doppelwappen Hohn&tein-Braunschweig 4 S, Arnol d Ber g ha t da s Doppelwap -
pen dahi n gedeutet , da ß si e ein e Tochte r de s Grafe n Heinric h V . vo n Hohn -
stein un d de r Mechthil d vo n Braunschwei g w a r 4 4 . Mechthil d is t al s Tochte r 
von Herzo g Albrech t II . vo n Braunschweig-Göttinge n un d Richez a vo n Werl e 
nachgewiesen 4 5 . Di e Verwandtschaftsbezeichnunge n i n de n braunschweigi -
schen Urkunde n lasse n sic h als o dadurc h erklären , da ß di e Gatti n Siegfried s 
von Hombur g ein e Weifin zu r Mutter hatte . 

Die vo n Johanne s Meye r gege n dies e Lösun g gelten d gemachte n zeitliche n 
Bedenken 4 6 halt e ic h nich t fü r begründet . Heinric h V . vo n Hohnstei n un d 
Mechthild vo n Braunschwei g hatte n vo n ihre r mi t de m Grafe n Friedric h vo n 
Beichlingen verheiratete n Tochte r Richeza 4 7 134 5 eine n volljährige n Enkel , 
Heinrich vo n Beichlingen 4 8 ; als o kan n Heinric h vo n Homburg , de r a b 134 0 
urkundlich vorkommt , ebenfall s ih r Enke l gewese n sein . Fü r Berg s Deutun g 
spricht zudem , da ß ein e Enkeli n Siegfried s vo n Homburg , nämlic h ein e Tochte r 
seiner bereit s 133 9 a n de n Grafe n Ott o X . vo n Everstei n verlobte n Tochte r 
Agnes 4 9 , de n Vorname n Richez a erhielt*° . Da ß Hesek e vo n Homburg , dere n 

4 8 Di e Bau - un d Kunstdenkmäle r de s Herzogtum s Braunschweig , Bd . 4 : Di e Bau - un d 
Kunstdenkmäler de s Kreise s Holzminden , bearb . v . K a r l S t e i n a c k e r , 1907 , 
S. 39 0 ff., Taf . X ; Di e Kunstdenkmäle r de s Lande s Niedersachsen , Bd . 36 : Di e Kunst -
denkmäler de r Stad t Bodenwerde r un d de r Gemeind e Pegestorf , bearb . v . H e r -
m a n n B r a u n unte r Mitwirkun g vo n J o a c h i m B ü h r i n g , 1976 , S . 5 7 f. , 
Abb. 11 0 f . -  De n Einwendunge n vo n Brau n - Bührin g gege n di e Deutun g de r Wap -
pen durc h Ber g (nich t Meyer! ) is t entgegenzuhalten : 1 . da s Homburg-Wappe n z u 
Siegfrieds Knie n unterscheide t sic h vo n de n Everstein-Wappe n au f de n Tondo s 
durch eine n gestückte n Schildbord ; 2 . da s Hohnstein-Wappe n is t zwölffac h ge -
schacht, di e Schindelun g wir d durc h di e Spaltun g de s Wappenschilde s hervorge -
rufen. 

4 4 Archi v fü r Sippenforschung , 20 . Jg. (1943) , S . 56 ; Genealogi e un d Heraldik , 3 . Jg . 
(1951), S . 24 , 2 7 f . 

4 5 St A Rudolstadt , Sondershäuse r Urkunden , 132 4 Apri l 1 9 (Regest-Nr . 400) . HSt A 
München, Mainze r Urkunden , Nrn . 2617 , 3702 ; vgl . Regeste n de r Erzbischof e vo n 
Mainz vo n 1289^1396 , Abt . 1 , Bd . 1 , bearb . v . E r n s t V o g t , 1913 , S . 50 0 Nr . 2541 , 
resp. S. 518 Nr . 2615. Diplomataria e t scriptore s historia e Germanica e medi i aevi , hg, 
v . C h r i s t i a n S c h o e t t g e n un d G e o r g e C h r i s t o p h K  r e y s  i g ,  Bd . 1 , 
1753, S . 370 . St A Magdeburg , Rep . U  8 , C  Nr . 148 ; vgl . Urkundenbuc h de s Hoch -
stifts Halberstad t un d seine r Bischöfe , hg . v . G u s t a v S c h m i d t , Bd . 3 , 1887 , 
S. 57 6 f . Nr . 2491 . 

« J o h a n n e s M e y e r , Da s Grabma l de s Edelherr n Siegfrie d v . Homburg , in : 
Genealogie un d Heraldik, 3 . Jg. (1951) , S . 2 2 ff., insbes . S . 25 . 

4 7 W e r n e r C o n s t a n t i n v o n A r n s w a l d t , Di e Herre n v . Arnswald t un d 
ihre Sippe , Hef t 6 : Urkundenbuc h .  . .  1178-1450, 1914 , S . 7 9 Nr . 177 . 

« Origine s Guelficae , Bd . 4, S . 54 0 Nr. 7 . 
« Eheberedun g vo m 8.9.1339 : HSt A Hannover , Cal . Or . 31 , Homburg , Nr . 6 ; vgl . 

S u d e n d o r f , Bd . 1 , S . 3 3 2 L Nr . 654 . Ehedispen s vo m 24 . 12 . 1365 ; HSt A Hanno -
ver, Cell e Or . 8 , Nr . 167 ; vgl . S  u  d e n d o r f, Bd . 3, S . 19 4 f . Nr . 289. 

Äl> Famili e un d Volk , 1 . Jg. (1952) , S . 180 , wobe i ic h vo n de n Belege n zu r Tabell e nu r 
die Urkunde n vo n 139 4 un d 140 9 gelte n lasse n möchte , d a sic h di e Urkund e vo n 
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Eheschließung etw a 133 5 erfolg t sei n dürfte 5 1 , un d Irmgard , di e sei t 134 4 al s 
Gattin Johannes ' IV . vo n Wohldenber g bezeug t i s t 5 2 , Urenkelinne n vo n Al -
brecht II . vo n Braunschweig-Göttinge n un d Richez a vo n Werl e gewese n sei n 
sollen, ma g zunächs t erstaunen , d a dies e Eh e 129 0 noc h kinderlo s w a r 6 8 . E s 
betrifft hie r jedoc h ein e rei n kognatisch e Abstammung , un d Mädche n ware n 
damals mi t zwölf Jahre n heiratsfähig 5 4 . 

Die fü r di e Herrschaf t Hombur g folgenreich e Verwandtschaf t zwische n 
Heinrich vo n Homburg , Morit z III . un d Morit z IV . vo n Spiegelber g un d 
Bernhard I . vo n Braunschweig-Lünebur g sieh t schematisc h dargestell t s o 
aus 5 5 : 

Albrecht I L Herzo g vo n Braunschweig-Göttinge n 

Mechthild 
OO Heinric h V . Graf vo n Hohnstein 

1 N. 
OO Siegfrie d Edle r von Homburg 

Magnus I. 
Herzog vo n Braunschweig 

I 
Magnus II. 
Herzog vo n Braunschweig-Lüneburg 

Heseke Heinric h 
OO Johan n I . Edle r von Homburg 
Graf vo n Spiegelberg 

Bernhard I. 
Herzog vo n Braunschweig-Lüneburg 

Moritz III . 
Graf vo n Spiegelberg 

Moritz IV. 
Graf vo n Spiegelberg 

1406 durc h di e gemeinsam e Abstammun g Wilbrand s vo n Hallermund , Ab t vo n 
Corvey, un d Heinrichs vo n Homburg vo n Hermann I . von Everstein erkläre n läßt . 
Für di e Urkunde vo n 139 4 sieh e Anm . 1 1 diese s Aufsatzes . Nach  de r Urkunde von 
1409 dürft e Richez a ein e Tochte r Otto s X . von Everstein gewese n sein , den n diese r 
und Gra f Ott o vo n Hallermun d ware n Vetter n (Enke l Otto s V . vo n Everstein) . 
Dies un d auch chronologisch e Erwägunge n spreche n dafür , da ß Richeza, di e zweit e 
Gattin Gra f Ludolf s III . von Wunstorf, kein e Tochte r Siegfried s va n Hombur g (s o 
Isenburg - Fre y tag vo n Loringhoven , Europäisch e Stammtafeln , Bd . 3, Taf . 53 und 
54), sonder n sein e Enkeli n war, 

5 1 Au s de r Eh e waren 133 8 bereit s Kinde r hervorgegange n (HSt A Hannover , Cell e 
Or, 9 , Schran k 8  Kapse l 3 1 Nrn . 2-7; vgl . S u d e n d o r f , Bd . 1, S . 319 ff. Nrn . 627 
bis 628). 

« HSt A Hannover , Cell e Or . 9 , Schran k 1 0 Kapse l 1 5 Nr . 5 ; vgl . P e t k e , wi e 
Anm. 5, S . 599 Nr . 85. 

5 8 Di e Ehe von Albrecht II . von Braunschweig-Göttingen un d Richeza vo n Werle wa r 
am 25.3.129 0 noc h kinderlo s (HSt A Hannover , Cell e Or . 6 , Schran k 5  Kapse l 1 
Nr. 13 ; vgl. S  u d e n d o r f , Bd. 1, S. 72 f. Nr. 117) . 

** Die s geh t z.B . au s de r Eheberedun g fü r Agne s vo n Hombur g vo m 8 . 9 . 1339 
(Anm. 49) hervor . 

M Vo n de r entferntere n Verwandtschaf t übe r Anhal t (eine s de r Ahnenwappe n au f 
dem Grabma l Siegfried s vo n Hombur g -  mütterlich e Ahne n Bernhard s L  vo n 
Braunschweig-Lüneburg) kan n hie r abgesehe n werden . 
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Von de r gewonnene n Plattfor m au s läß t sic h ein e ander e bishe r nich t ge -
klärte Frag e beantworten : di e nac h de n verwandtschaftliche n Beziehunge n 
zwischen Heinric h vo n Hombur g un d Gra f Ott o I . vo n Holstei n un d Schaum -
burg. Helg e be i de r Wiede n ha t i n seine r „Schaumburgische n Genealogie" , 
1966, S . 97 darau f hingewiesen , da ß i n de r zweite n Hälft e de s 14 . Jahrhundert s 
verwandtschaftliche Beziehunge n zwische n Schaumbur g un d Everstei n un d 
auch z u Hombur g bestande n haben , di e Überlieferun g e s jedoc h nich t gestatte , 
konkrete Ehebündniss e z u erschließen . Nu n lasse n sic h di e Beziehunge n zwi -
schen Schaumbur g un d Everstein , fü r di e zwe i Urkunde n anzuführe n sind : 

5. 6 . 1374 Agnes , Witw e Otto s X . vo n Everstein un d Tochter Siegfried s vo n Hom -
burg .  . .  Agne s unse  dochter  .  . ,  Ott o I . vo n Holstein un d Schaumbur g 
eres omes* 6; 

10, 3.138 4 Herman n VI . vo n Everstei n .  . .  Ott o I . vo n Holstei n un d Schaumbur g 
unsen boten 

dadurch erklären , da ß Ott o X . un d Herman n VI . vo n Everstei n un d Ott o I . 
von Holstei n un d Schaumbur g Enke l de s Edelherr n Simo n I . zu r Lipp e waren . 
Die Beziehunge n zwische n Schaumbur g un d Homburg , fü r di e sech s Urkunde n 
anzuführen sind : 

8. 5 . 1351 Siegfrie d un d sein Soh n Rudol f vo n Homburg .  . .  Ott o X . vo n Everstei n 
usen svagere  .  . .  Adolf VII . von Holstein un d Schaumburg useme  svager 
und Adol f VIII . sineme  sone  fi8 ; 

13. 9 . 1378 Ott o I . von Holstein un d Schaumburg .  . .  Heinric h vo n Homburg unsem 
leven neven 

31 .10. 139 7 Heinric h vo n Homburg un d Moritz III . von Spiegelber g .  . .  Ott o I . von 
Holstein un d Schaumbur g unsen  leven  neven  17 ; 

11. 6.140 1 Ott o I . vo n Holstei n un d Schaumbur g .  . .  Heinric h vo n Hombur g use 
neve*°f 

23. 6.140 1 Heinric h vo n Hombur g .  . .  Ott o I . vo n Holstei n un d Schaumburg unse 
neve «; 

*• St A Detmold, L 1 , 137 4 Juni 5 ; vgl. B u r c h a r d C h r i s t i a n v o n S p i l c k e r , 
Geschichte de r Grafen vo n Everstein un d ihrer Besitzungen , 1833 , dazu Urkunden -
Buch, S . 35 9 ff. Nr . 398; Lippische Regesten , bearb . v . O . P r e u ß un d A. F a l k -
m a n n , Bd . 2, 1863 , S. 353 f. Nr . 1246. Die Wörter ere s omes  beziehe n sic h meine s 
Erachtens au f Otto I . von Holstein un d Schaumburg (s o auch S u d e n d o r f , Bd . 4, 
S. CXLV) . 

8 7 HSt A Hannover , Cell e Or . 8, Nr. 254; vgl. S u d e n d o r f, Bd . 6, S. 96 Nr. 86 . 
»8 C h r i s t i a n L u d w i g S c h e i d t , Historisch e un d Diplomatisch e Nachrichte n 

von de m hohen un d niedern Ade l i n Teutschland , 1754 , dazu Mantiss a documen -
torum, 1755 , S . 418 f. Anm. z u Nr. 98. 

»• HSt A Hannover , Cal . Or. 31, Homburg , Nr . 18; vgl . S u d e n d o r f , Bd . 5 , S . 183 
Nr. 141 ; Schleswig-Holsteinisch e Regeste n un d Urkunden, Bd . 6, nac h Vorarb . v . 
H e i n r i c h K o c h e n d ö r f f e r bearb . v , W e r n e r C a r s t e n s , 1962-1971 , 
S. 13 6 f . Nr . 213 . 

w HSt A Hannover , Cal . Or. 31, Homburg , Nr . 36; vgl. S u d e n d o r f, Bd . 9, S . 17 3 f. 
Nr. 122 . 

8 1 HSt A Hannover , Cal . Or. 31, Homburg , Nr . 37; vgl . S u d e n d o r f, Bd . 9, S. 17 6 ff. 
Nr. 128 . 
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[nach 1 1 . 6 . 1 4 0 1 ] Heinric h vo n Hombur g .  . .  Ott o I . von Holstei n un d Schaumbur g 
unsse neve  ß 2, 

lassen sic h durc h ihre r beide r Beziehunge n z u Everstei n allei n nich t erklä -
ren 6 3 . Bemerkenswer t ist , da ß di e Beziehun g zwische n Adol f VII . vo n Holstei n 
und Schaumbur g un d Siegfrie d vo n Hombur g al s Verschwägerun g angedeute t 
wird, währen d ihr e Söhne , Ott o I . un d Heinrich , sic h gegenseiti g „neve " nen -
nen. Dabe i wir d ma n unwillkürlic h a n di e Bezeichnunge n erinnert , di e di e 
Weifen fü r Siegfrie d vo n Hombur g un d seine n Soh n Heinric h z u verwende n 
pflegten. D a au f Grun d de r Ahnentafel n vo n Ott o I , vo n Holstei n un d Schaum -
burg un d Heinric h vo n Hombur g angenomme n werde n darf , da ß di e Ver -
schwägerung zwische n Adol f VII . un d Siegfrie d nich t durc h di e Gatti n 
Adolfs VII. , Heilwi g zu r Lippe , vermittel t worde n ist , dürft e sie , gena u wi e 
im Fal l de r Weifen , durc h di e Gatti n Siegfried s vermittel t sein . Mi t Hilf e vo n 
Bergs Deutun g de s Doppelwappen s Hohnstein-Braunschwei g au f de m Grabma l 
Siegfrieds vo n Hombur g lasse n sic h di e Beziehunge n zwische n Schaumbur g 
und Hombur g nu n folgendermaße n erklären 6 4 : 

Otto I . Herzog vo n Braunschweig-Lünebur g 

I 
Helene Albrech t I . Herzog von 
OO Albrech t I . Herzog vo n Braunschwei g 
Sachsen-Wittenberg | 

| Albrech t II . Herzog von 
Johann I . Herzog vo n Braunschweig-Göttinge n 
Sachsen-Lauenburg | 

| Mechthil d 
Helene C O Heinrich V . Graf von 
OO Adol f VI . Graf vo n Hohnstei n 
Holstein un d Schaumburg | 

I N . 
Adolf VII . Gra f vo n O O Siegfrie d Edle r vo n Homburg 
Holstein un d Schaumbur g 

Otto I . Graf von 
Holstein un d Schaumburg 

Heinrich Edle r vo n Homburg 

« HSt A Hannover , Cal . Or. 3 1 , Homburg , Nr . 3 8 ; vgl . S u d e n d o r f, Bd . 9, S. 2 0 4 ff . 
Nr. 1 4 4 . 

ÖS Di e Urkunde Hermann s VII . von Everstein vo m 2 2 . 5 . 1 4 0 0 (HSt A Hannover , Cell e 
Or, 8 , Nr. 3 2 4 ; vgl . S u d e n d o r f , Bd . 9 , S. 9 8 ff . Nr . 7 2 ) läß t sic h durc h sein e 
Beziehungen einerseit s z u Schaumbur g (übe r sein e Großmutte r väterlicherseit s 
Adelheid zu r Lippe) , andererseit s z u Hombur g (übe r sein e Mutte r Agne s vo n 
Homburg) erklären ; si e is t dahe r nicht , wi e e s H e l g e b e i d e r W i e d e n 
tut, als Beleg fü r die Beziehungen zwische n Schaumbur g un d Hombur g anzusehen . 

H A Verwandtschaftlich e Beziehunge n zwische n Schaumbur g un d Hombur g bestande n 
auch dadurch , da ß die Gemahlin Herzo g Johann s I . vo n Sachsen-Lauenburg , Inge -
borg, un d die Gemahlin Herzo g Al b rechts II . von Braunschweig-Göttingen, Richez a 
von Werle , miteinande r verwand t waren : Ingebor g un d di e Mutte r de r Richez a 
waren entwede r Schwester n ode r Basen , sieh e Famili e un d Volk , 1 0 . Jg. ( 1 9 6 1 ) , 
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Auch fü r di e verwandtschaftliche n Beziehunge n zwische n Hesse n un d Hom -
burg: 

Christi Himmelfahr t [ 2 8 . 5 . 1 4 0 5 ] Herman n II . vo n Hesse n .  .  .  Heinric h vo n Hombur g 
unseme Uebin  omen 

und zwischen Hessen un d Schöneberg : 

22. 8 . 1 4 2 8 Ludwi g I . v o n Hesse n .  . .  Johan n II . v o n Ziegenhai n un d Heinric h II . vo n 
Schöneberg unser  neven  und  rede 

erweist sic h di e Wappendeutun g Berg s al s zuverlässige s Instrument : Landgra f 
Hermann II . vo n Hesse n un d di e Gatti n Siegfried s vo n Hombur g hatte n i n 
Graf Ott o III . von Ravensber g un d Hedwig zu r Lipp e ei n gemeinsame s Urgroß -
elternpaar < 7 . 

S. 389ff. ; Genealogie , 2 1 . J g . (1972) , S . 1 14f f . (Frdl . Hinwei s v o n Herr n Arnol d 
Berg.) 

M H S t A Hannover , Cal . Or . 3 1 , Homburg , Nr . 4 5 ; v g l . S  u  d  e  n  d  o  r  f , Bd . 10 , S . 8 6 f . 
Nr. 27 . 

M H S t A Hannover , Cel l e Or . 6 , Schran k 5  Kapse l 7  Nr . 1 1 ; vgl . H e l f r i c h B e r n -
h a r d W e n c k , Hessisch e Landesgeschichte , Bd . 2  A b t . 2 , 1797 , S . 92 8 A n m . y . 

6 7 I s e n b u r g - F r e y t a g v o n L o r i n g h o v e n , Europäisch e Stammtafeln , Bd . 1 , 
Taf. 97 , 1 4 3 b , Bd . 3 , Taf . 4 7 ; S . O t t o B r e n n e r , Nachkomme n Gorm s de s Alte n 
(König v o n Dänemar k -  93 6 - ) , I . - X V I . Generation , 1964 , S . 39 , 63 , 66 , 102 , 109 , 275 . 





Christine Luise von Braunschweig-Wolfenbütte l 
Nach einem Porträt von J. C . Eichle r (um 1725 ) 

im Städtischen Museu m Braunschweig 



Mater Augustae 
Beitrag zu einer Lebensbeschreibung de r Herzogin 

Christine Luis e von Braunschweig , geb . Prinzessin z u Oettingen-Oettinge n 

Von 

E k h a r d N a d l e r 

Mit 1  Abbildun g 

In ihre n bekannte n Memoiren 1 erinner t sic h Kaiseri n Katharin a I L vo n 
Rußland de r Besuche , di e si e al s Kin d - damal s noc h Prinzessi n Sophi e August e 
von Anhalt-Zerbs t -  woh l nac h 173 7 mi t ihre n Elter n de m Braunschweige r 
Hofe abstattete . Dabe i erwähn t si e besonder s di e Großmutte r de s regierende n 
Herzogs Kar l L , heb t ch e Spure n ihre r Schönhei t hervo r un d nenn t si e di e 
„berühmte Herzogi n Christin e Luise 1 1 . 

Berühmt wa r di e alt e Dam e unte r ihre n Zeitgenosse n woh l i n erste r Lini e 
als Stammutte r europäische r Fürstenhäuser 2, insbesonder e al s Mutte r de r 
Kaiserin Elisabet h Christine , de r Gemahli n de s letzte n Habsburger s Karl s VI . 
Dagegen läß t sic h nich t erkennen , o b ih r damal s ode r späte r al s Regenti n un d 
als Persönlichkei t ei n historische r Ran g zuerkann t wurde . Sowei t ic h sehe , ha t 
die Geschichtswissenschaf t ih r jedenfall s bi s jetz t kein e besonder e Aufmerk -
samkeit zugewendet* . 

Trotzdem ha t sie , wi e mi r scheint , eine n feste n Plat z i n de r politische n un d 
Kulturgeschichte, s o da ß e s sic h lohne n dürfte , sic h mi t ih r z u beschäftigen . 

Christine Luis e entstammt e de r lutherische n Hauptlini e de s alte n Ries -
grafengeschlechtes de r (Dettinge n un d wurd e a m 20.3 . 167 1 al s dritte s Kin d 
des Grafe n Albrech t Erns t L  i n (Dettinge n geboren . D a ihr e Mutte r Christin e 
Friederike ein e Herzogi n vo n Württember g war , wa r di e klein e Gräfi n somi t 
von Vater s un d Mutter s Seit e schwäbische r Herkunft . Obgleic h Christin e 
Luise nac h de m frühe n To d ihre r Mutte r a m ostfriesische n Ho f i n Aurich , 
wo ihr e Tant e un d ihr e Schwester mi t Fürste n vo n Ostfriesland verheirate t wa -

1 Memoire s d e l 'imperatric e Catherin e II , ecrit s pa r elle-meme , zit . nac h de r Dt . 
A u s w a h l v o n E . B o e h m e , Leipzi g 1920 , S . 12 . 

* Oettingische r Geschichts-Almanach , Oettinge n 1783 , S . 12 . 
' O . H a h n e ha t da s vo n ih m beabsichtigt e Lebensbil d de r Herzogi n (vgl . Braun -

schweig. Magazi n 1 9 1 7 , S . 57 ) m . W . nich t veröffentlicht . 
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ren, erzoge n worde n is t un d de n größte n Tei l ihre s Leben s i n Norddeutschlan d 
zugebracht hat . schein t si e sic h diese r Abstammun g imme r bewuß t gewese n 
zu sein , wa s ihr e viele n Besuch e i m Oettingische n un d ih r enge r Kontak t mi t 
ihrer väterliche n Verwandtschaft , di e 167 4 reichsfürstliche n Ran g erhalte n 
hatte, bezeugen . 

In Hannove r lernt e si e noc h seh r jun g de n gleichaltrige n Prinze n Ludwi g 
Rudolf vo n Braunschweig-Wolfenbüttel 4 kenne n un d verlobt e sic h mi t ihm . 
Ludwig Rudolf , ei n Soh n de s au s de r Literaturgeschicht e bekannte n Herzog s 
Anton Ulric h ( 1633-1714) 6 , wa r allerding s nu r ei n nachgeborene r Prinz , de r 
damals kau m hoffe n durfte , de n väterliche n Thro n z u besteigen . Doc h hatt e 
ihm de r Herzo g 168 9 di e Johanniterkomture i Süpplingenbur g verliehe n un d 
räumte ih m nu n i m Hinblic k au f sein e bevorstehend e Heira t di e klein e Graf -
schaft Blankenbur g a m Har z al s erblich e Apanag e ein . Kur z nac h de r Hoch -
zeit, di e a m 22 . 4. 169 0 stattfand , eilt e de r Prin z abe r z u de n Fahnen , u m sic h 
am Pfälzische n Erbfolgekrieg e z u beteiligen . Verwundet , doc h durc h eine n 
Stallknecht vo m Tod e errettet , gerie t e r freilic h i n de r Schlach t be i Fleuru s 
in französische Gefangenschaft , di e seine militärische Karrier e beende n sollte . 

In diese m Jah r hatt e Christin e Luis e mi t de r junge n Erbprinzessi n Sophi e 
Dorothea vo n Hannove r Freundschaf t geschlossen . Beid e hatte n sic h offenba r 
kurz vo r Christin e Luise s Hochzei t i n Hannove r kennengelernt . Di e Brief e de r 
Erbprinzessin 6, di e sic h durc h besonder e Herzlichkei t un d Natürlichkei t aus -
zeichnen, nehme n wiederhol t au f di e Schönhei t Christin e Luise s Bezu g un d 
spielen au f dere n Schüchternhei t un d Schamhaftigkei t al s Brau t an . E s schein t 
aber, da ß dies e Verbindun g mi t de r Scheidun g Sophi e Dorothea s un d ihre r 
Verbannung nac h Ahlde n (1693/94 ) ih r Ende gefunde n hat . 

Nach de n vorhandene n Quelle n is t di e Eh e Christin e Luise s mi t Ludwi g 
Rudolf nich t unglücklic h gewesen . De r Prin z wa r freilich , wen n ma n Lieselott e 
von Orlean s glaube n sol l 7 , de r häßlichst e Fürs t u m 1700 , Auc h stan d e r 
geistig hinte r seine m geniale n Vate r wei t zurück . A n eine r politische n ode r 
militärischen Aktivitä t wir d e r durc h sein e Kränklichkei t gehinder t worde n 
sein. Andererseit s wa r e r gutmüti g un d wohlwollen d un d wir d di e Herrschaf t 
über seine n Miniaturstaat , de n e r ers t 17 1 4 al s Herzo g übernehme n durfte , 
de fact o seine r Gemahli n überlasse n haben . Vo r alle m abe r wa r e r nich t ohn e 
kulturelle Interessen . Hierau f deute t nich t nu r sein e Bibliothek 8 hin , sonder n 
vor alle m sein e Wirksamkei t al s Mäze n de r verschiedenste n Theater - un d 
Musikveranstaltungen, durc h welch e e r di e klein e Harzstad t z u eine m musi -

* Allgemein e Deutsch e Biographi e (ADB ) Bd . 19 , 1884 , S . 541 . 
* Ebd . Bd . 1  1885 , S . 487; Neu e Deutsch e Biographi e (NDB ) Bd . 1 , 1953 , S . 315 . 
e R . G  e  e r  d s i n Ztschr. de s Hist . Verein s f . Niedersachse n 77 , 1912 , S . 393 ff . 
7 Nac h F . T  h ö n e, Wolfenbüttel . Geis t un d Glan z eine r alte n Residenz , Münche n 

1963, S . 142 . 
8 H . B u t z m a n n , Katalog e de r Herzo g Augus t Bibliothe k Wolfenbüttel , Neu e 

Reihe: Di e Blankenburge r Handschriften , Frankfur t a . M. 1966 . 
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sehen Mittelpunk t gerad e auc h fü r di e damal s i n ihre n erste n Anfänge n 
steckende deutsch e Dramati k gemach t hat 9 . S o konnt e Gottsche d schreiben , 
daß di e kräftige  Unterstützung  des  Durchlauchtig  Braunschweig-Blankenburgi-
schen Hofes  als  dessen  Gnade  gegen  die  deutsche  Schaubühne  auch  bey  den 
spätesten Nachkommen  erhalten  zu  werden  verdient 10. 

In diese m Bestrebe n stan d ih m sein e Gatti n tre u zu r Seite . Au f de m Bode n 
der vo n Anto n Ulric h geschaffene n Kulturtraditio n un d i n enge m Einver -
nehmen mi t ihre m Schwiegervate r inszeniert e si e persönlic h währen d de r 
Braunschweiger Mess e Komödie n un d Bal lette 1 1 un d regt e i n Blankenburg , 
nicht zuletz t i m Kontak t mi t de r de m Prinzenpaa r befreundete n Gräfi n 
Aurora vo n Königsmarck , di e i m nahe n Quedlinbur g al s Pröpsti n residierte , 
eine Füll e vo n höfische n un d volkstümliche n Veranstaltunge n an , di e beson -
ders i n de r Karnevalszei t da s Städtche n mi t Geld , Lebe n un d Glan z erfüllten . 
Bei de m Aufba u de r Büchere i dürft e ih r Leibniz 1 2 zu r Seit e gestande n haben , 
der sei t 169 1 i m nahe n Wolfenbütte l di e herzoglich e Bibliothek , di e später e 
berühmte Herzog-August-Bibliothek, mitbetreute . Hatte si e fü r di e Aufsicht übe r 
die zahlreichen Bauten de s Hofe s i n un d u m Blankenburg de n Ingenieur Johan n 
Martin Anhol t 1 9 au s de m ih r vertraute n Ostfrieslan d geholt , s o lie ß si e durc h 
Vermittlung ihre s Bruders , de s Fürste n Albrech t Erns t I L z u Oettingen , 172 2 
den Rekto r Geor g Christia n Knör r au s Oettingen 1 4 nac h Blankenbur g kom -
men, dami t diese r ein e Dokumentensammlun g zu r Geschicht e de s gesamte n 
Weifenhauses zusammenstellte . I m Jahr e 172 7 übernimmt , ebenfall s au s oettin -
gischen Dienste n kommend , de r Wiene r Geor g Septimu s Andrea s vo n P r a u n 1 6 

die Bibliothe k un d beginn t dami t ein e Laufbahn , di e ih n bi s zu m erste n 
Minister un d Präsidente n de s Kriegskollegium s i n Braunschwei g führe n sollte . 
Von 173 3 bi s 174 0 fan d J . E . Duhan d e Jandun 1 6 , de r Erziehe r Friedrich s de s 
Großen, de r i m Zusammenhan g mi t de r „Kronprinzenaffäre " i n Berli n i n Un -
gnade gefalle n war , al s Vorlese r Christin e Luise s i n Blankenbur g un d Wolfen -
büttel ei n Refugium . 

Nicht nu r i m persönliche n Umgang , sonder n auc h i n ihre n Briefe n zeig t 
Christine Luis e bi s in s Alte r di e Plauderhaftigkei t de s 17 . Jahrhunderts un d 
fällt i n eine r steifere n Umgebun g durc h ihr e süddeutsch e Ursprünglichkei t 
auf. S o schreib t de r weitgereist e Freiher r Kar l Ludwi g vo n Poellnit z ( f 1 7 7 5 ) 1 7 

über sie : 

9 F . M ü l l e r i n Ztschr , de s Harzverein s fü r Geschicht e un d Heimatkund e 29 , 1896 , 
S. 50 1 ff . 

10 Ebd. , S . 507 . 
u T  h ö n e ,  wie Anm . 7 . 
4 2 B u t z m a n n , wi e Anm . 8 , S . 6 . 
1 !* T  h ö n e ,  wie Anm . 7 . 
1 4 B u t z m a n n , wi e Anm . 8 . 
1 * Ebd. , S . 7 ; AD B Bd . 26, 1888 , S . 53 6 ff . 
1 « E . P  o s e c k ,  Die Kronprinzessi n Elisabet h Christine , Berli n 1940 , S . 157 . 
1 7 K . L  v o n P o e l l n i t z , Brief e I , Frankfur t 1738 , zit . nac h G . K ö r p e r , Studie n 
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AHein, was  dieser  prinzeßin  noch  ueber  ihre  geburt  den  groesten  Vorzug 
giebt, ist  ihre  ungefaerbte  froemmigkeit,  ihre  sondere  gute  erkenntnis,  ihre 
lebhafte und  artige  gedanken,  ihre  faehigkeit,  selbige  wohl  und  geschickt  aus-
zudrucken, ihre  ausnehmende  leutseligkeit,  so  mit  einer  von  aller  begierde, 
sich sehen  zu  lassen,  entfernten  großmuth  vergesellschaftet  ist 

Selbst wen n ma n be i ih r eine n überragende n Geis t vermisse n sollte , wär e 
ihr danac h ei n ungewöhnliche r Charm e zuzuerkennen , de r wede r au f de n 
derben Köni g Friedric h Wilhel m I . vo n Preuße n noc h au f de n eckige n Zare n 
Peter de n Großen , wede r au f Augus t de n Starke n vo n Sachsen-Pole n noc h 
den geistreiche n Leibni z seine n Eindruc k verfehl t habe n s o l l 1 8 . 

Gehen wi r z u ihre n Familienverhältnisse n über , s o betrete n wi r dami t da s 
Gebiet der große n Politik . 

Vier Kinde r ginge n au s de r Eh e Christin e Luise s mi t Ludwi g Rudol f hervor . 
Hiermit enttäuscht e di e Prinzessi n freilic h da s herzoglich e Haus . Den n d a e s 
„nur" Mädche n waren , wa r dami t de r älter e Zwei g de r Wolfenbüttele r Lini e 
zum Aussterbe n verurteilt . Doc h de r ehrgeizig e Che f de r Familie , Herzo g 
Anton Ulrich , wußt e sein e Enkelinne n i n sein e Plän e einzuspannen , wobe i e r 
wenig au f di e Neigunge n de r Betroffene n un d de n Wille n de r Elter n Rücksich t 
nahm. Angesporn t durc h di e Rangerhöhun g de r hannoversche n Vettern , di e 
1692 di e Kurwürd e erlang t hatten , glaubt e e r seinerseit s verpflichte t z u sein , 
den Glan z seine r engere n Famili e z u vergrößern . S o gelan g e s ihm , durc h 
Vermittlung de s (katholischen ) Kurfürste n vo n de r Pfal z di e schön e Prinzessi n 
E l i s a b e t h C h r i s t i n e , di e 169 1 geboren e ältest e Tochte r de s Blanken -
burger Prinzenpaares 1*, 170 8 a n de n Erzherzo g Kar l vo n Österreich , de r da -
mals u m di e Kron e Spanien s kämpfte , abe r 17 1 2 seine m Brude r Jose f I . al s 
römischer Kaise r Kar l VI . nachfolgte , z u verheiraten* 0. De r notwendig e 
Konfessionswechsel seine r Enkeli n macht e ih m dabe i weni g Sorgen , zuma l d a 
er selbe r zu m Katholizismu s neigt e un d noc h vo r diese r Heira t konvertierte . 
Christine Luis e hiel t dagege n a n ihre r protestantische n Uberzeugun g fes t un d 
war nu r durc h di e Autoritä t ihre s Schwiegervater s daz u z u bewegen , de m 
Ubertritt ihre r Tochte r zuzustimmen . Uberraschenderweis e verlie f di e kaiser -
liche Eh e glücklich . Ludwi g Rudol f un d sein e Gatti n habe n i n de r Folg e a n 
dem Glan z de s Kaiserhause s mi t große m Stol z Antei l genomme n un d auc h 

zur Biographi e Elisabet h Christine s vo n Braunschweig-Lünebur g (Diss . W i e n 1975, 

Mschr.), S . 13 . 

1 8 H a h n e , wi e Anm . 3 , S . 58. 

» A D B Bd . 6 , 1877, S . U . 
2 0 W . H a v e m a n n , Geschicht e de r Land e Braunschwei g un d Lüneburg , Bd . III , 

Göttingen 1857, S . 194 ff.; W . H o e c k , Anto n Ulric h un d Elisabet h Christin e vo n 
Braunschweig-Wolfenbüttel, Wolfenbütte l 1845; K ö r p e r , w i e A n m . 17. -  Korre -
spondenz Elisabet h Christine s mi t ihre r Mutter : Staatsarchi v Wolfenbüttel , 1 A l t 
24/274. 
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politisch di e österreichisch e Sach e vertreten* 1. Christin e Luise , di e de m Wiene r 
Hof durc h eine n längere n Besuc h vo r ihre r Heira t ohnehi n nahestand , ha t ni e 
verfehlt, sic h au f ihre n Bilder n al s Mutte r de r Kaiseri n {Mate r Augustae ) z u 
bezeichnen, un d e s späte r nu r schwe r hingenommen , da ß si e al s Herzogi n (sei t 
1714) königliche n Prinzessinne n nac h de r Hofrangordnun g de n Vortrit t lasse n 
mußte 2 2. Außerde m bo t di e Verbindun g zu m Wiene r Ho f de m Herzogspaar , 
das sic h i n stete r Geldno t befand , di e Möglichkeit , imme r erneu t finanziell e 
Unterstützung z u erhalten 2 8 . 

Unglücklicher verlie f di e Eh e de r dritte n Tochte r C h a r l o t t e C h r i -
s t i n e S o p h i e (geb . 1694 ) 2 4 , die , a m Dresdne r Ho f erzogen , 1 7 1 1 vo n Pete r 
dem Große n fü r seine n Soh n un d Erbe n Alexe j al s Gemahli n erbete n wurde . 
Hier fügt e sic h di e Brau t nu r zittern d de m großväterliche n Machtspruch . Vo n 
ihrem Man n vernachlässigt , j a mißhandelt , star b di e jung e Großfürsti n 1 7 1 5 
im Wochenbett . Si e wurd e di e Mutte r de s letzte n männliche n Romanow , de s 
Zaren Pete r IL , de r abe r scho n 173 0 verstarb , nachde m e r seine n Blanken -
burger Großelter n noc h kur z vorhe r sein e Verlobun g mi t eine r Prinzessi n 
Dolgoruki mitgeteil t hatte 2 6 . 

Dagegen durft e A n t o i n e t t e A m a l i e , di e jüngst e Tochter , i m Land e 
bleiben. Si e heiratet e 1 7 1 2 ihre n Vette r Herzo g Ferdinan d Albrech t II . vo n 
Braunschweig-Bevern, de r 173 5 Ludwi g Rudol f al s regierende r Herzo g vo n 
Braunschweig nachfolgte . Mi t de r Famili e diese r Tochter , insbesonder e ihre m 
Enkel Kar l L , blie b Christin e Luis e bi s a n ih r End e en g verbunden 2*. Antoi -
nette Amali e wurd e soga r di e Universalerbi n ihre s reiche n Nachlasses 2 7 . 

Nachdem Ludwi g Rudol f 173 1 seine m kinderlose n Brude r Augus t Wilhel m 
als Herzo g vo n Braunschwei g gefolg t war , beka m sein e Gemahli n scho n 
kurz darau f Gelegenheit , Politi k z u machen , inde m si e ein e preußisch-braun -
schweigische Doppelheira t zustand e brachte 2 8. Beid e Höf e stande n damal s 
im Gegensat z zu r Politi k Georg s II . von England-Hannover . Au s de m Gefüh l 
der Bedrohun g herau s hoffte n di e Braunschweiger , durc h ein e Heiratsverbin -
dung mi t de n Hohenzoller n eine n Garantiepakt , j a ei n Bündni s mi t de m 
aufstrebenden preußische n Staa t z u erlangen . Tatsächlic h erga b sic h au s de r 
Heirat de s Kronprinze n Friedric h mi t de r Prinzessi n Elisabet h Christin e d . J , 

2 1 K ö r p e r , ebd. , P o e s e c k , wi e Anm . 16 , S . 384 ff . 
2 2 Memoire s d e Frederiqu e Sophi e Wilhelmin e Margrav e d e Bareit h II , Braunschwei g 

1810, S . 123 . 
2 3 K ö r p e r , wi e Anm . 17 , S . 329 . 
24 AD B Bd . 4, 1876 , S . 103 ; H a v e m a n n , wi e Anm , 20 , S . 59 7 ff . 
2 5 H a v e m a n n , ebd . S . 604. 
2 6 H a h n e , wi e Anm . 3 . 
2 7 H . D r o y s e n , Au s de n Briefe n de r Herzogi n Philippin e Charlott e vo n Braun -

schweig 1732-1801 , Wolfenbütte l 191 6 (Quelle n un d Forschunge n zu r Braunschweig . 
Geschichte Bd . VIII). 

2 5 P  o s e c k ,  wie Anm . 16 ; H a v e m a n n , wi e Anm . 20, S. 61 7 ff . 
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und de s Erbprinze n Kar l mi t Philippin e Charlott e vo n Preuße n ein e eng e 
Verbindung, di e noc h durc h weiter e Fürstenehen 2 9 verstärk t wurd e un d bi s 
ins 19 . Jahrhundert hinei n Bestan d hatte . 

Nach de m Tod e Ludwi g Rudolf s zo g sic h di e Herzogi n 173 5 au f ihre n ih r 
vertrauten Witwensit z Blankenbur g zurück . Ihr e Brief e a n ihre n Enke l Kar l I . 
lassen erkennen , da ß si e weiterhi n de r Mittelpunk t de r Famili e blieb . Nich t 
ohne Geschic k wußt e si e ihre n Enkelsoh n auc h noc h z u beeinflussen , inde m 
sie sic h fü r di e verschiedenste n Persone n bi s zu m Hofmale r un d Ministe r ein -
setzte, abe r ihn auc h mit Geldverlegenheiten nich t verschonte . 

Unglücklich verlie f ih r letzte s große s Heiratsprojekt . Nich t ohn e Ehrgei z 
wirkte si e nämlic h be i de r Heira t ihre s Enkel s Anto n Ulric h I L mi t Elisabet h 
von Mecklenburg , de r Großnicht e Peter s de s Großen , mit , inde m si e -  nebe n 
der Kaiseri n Elisabet h Christine , di e 20 0 000 Gulde n zu r Aussteue r zuga b -
einen große n Tei l ihre s Schmucke s stiftete 3 0. Tatsächlic h gelangt e da s jung e 
Paar nac h St . Petersburg , gewissermaße n a n di e Stufe n de s Kaiserthrones . 
Aber ei n Staatsstreic h führt e z u eine r Katastrophe . Anto n Ulric h un d Elisabet h 
wurden lebenslänglic h verbannt . Ih r älteste r Soh n Iwa n VI . star b späte r nac h 
langer Haf t eine s nich t natürlichen Todes . 

Mit große r Freud e erlebt e Christin e Luis e 174 0 di e Thronbesteigun g ihre r 
Enkelin Mari a Theresia . Doc h kan n ma n sic h denken , mi t welche n Gefühle n 
sie di e beide n Schlesische n Krieg e (1740-1745 ) miterlebte , i n welche n ihr e 
braunschweigi sehen Enke l i n einande r feindliche n Lager n standen . S o bildete n 
ihre Teilnahm e a n de r Kaiserkrönun g Franz ' I . i n Frankfur t un d ih r Treffe n 
mit Mari a Theresi a i m Septembe r 174 5 de n krönende n Abschlu ß ihre s Lebens . 
Die Berichte , di e si e ihre m Enke l Kar l vo n Braunschwei g hierübe r gibt , wirke n 
durch ihr e Lebendigkei t un d sin d noc h heute lesenswert 3 1 . 

Bleibt noc h abschließen d z u sagen , da ß di e Beziehunge n de r Herzogi n z u 
ihrer väterliche n Famili e keinesweg s nu r konventionelle r Natu r gewese n sei n 
müssen. Besonder s en g wa r dabe i offenba r ih r Verhältni s z u ihre n Brude r 
Albrecht Erns t IL , de m zweite n un d letzte n Fürste n de r evangelische n Lini e 
des Hause s Oettingen , de r zuletz t de n Ran g eine s Kaiserliche n Feldmar -
schalls bekleidete . Z u seine m Gedächtni s stiftet e si e mi t ihre m Man n vo n 
Kloster Zimmer n au s a m 3 1 . 7 . 173 1 de n Orde n de r „Amiti e eternelle" 3 2 , des -
sen Kapita l Christin e Luis e nac h de m Tod e de s Herzog s a m 1 . 3 . 173 7 i n eine r 
Stiftung zu r Unterhaltun g bedrängte r Witwe n un d Waise n anlegte . Eine r de r 
ersten Ordens-Deputierte n wa r übrigen s de r Obers t Freiher r vo n Stöcken , 

2» Luis e Amali e O O 174 2 Pr . Augus t Wilhel m vo n Preußen ; Elisabet h O O 176 5 Pr . 
Friedrich Wilhel m vo n Preußen , 

»o H a v e m a n n , wi e Anm . 20 , S . 61 0 ff . 
« H a h n e , wi e Anm . 3 , S . 6 9 ff. -  Briefe  Mari a Theresia s a n ihr e Großmutte r 

1730-1745 i m StArch . Wolfenbütte l 1  Al t 2 3 Nr . 37 6 Bl . 15-75 . 
O. K ö r b e r i n Braunschweig . Magazi n 1901 , S . 21 . 
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von de m di e Markgräfi n Wilhelmin e vo n Bayreut h i n ihre n spottsüchtige n 
Memoiren behauptet , da ß e r de r Liebhabe r Christin e Luise s gewese n s e i 3 8 . 
Zimmern, ei n damal s beliebte s Ba d i m Oettingischen , ha t si e offensichtlic h 
häufig aufgesucht , u m ihr e Altersbeschwerde n z u lindern , vo r alle m abe r woh l 
auch, u m ihre n oettingische n Verwandte n nah e z u sein . Oettingisc h is t auc h 
das Schlo ß Hohenaltheim , au f de m si e 173 0 di e preußisch e Königsfamili e 
empfing un d w o wahrscheinlic h di e erste n Verhandlunge n übe r di e spätere n 
Heiratsverbindungen beganne n 3 4 . 

Es dar f angenomme n werden , da ß Christin e Luis e trot z de s Konfessions -
unterschiedes auc h di e Beziehunge n z u de n katholische n Mitglieder n de r 
väterlichen Famili e gepfleg t hat . S o habe n z . B. zwe i Grafe n vo n Oettingen -
Baldern di e Universitä t Helmsted t besuch t un d i n Gegenwar t de s Herzogs -
paares ih r Exame n rigorosu m abgelegt , Ereignisse , di e soga r vo n Gottsche d 
mit Gedichten gefeier t wurden 3 5 . 

Abseits vo m große n Tagesgeschehe n verlebt e di e Herzogi n ihr e letzte n 
Jahre. E s wa r ih r vergönnt , di e Gebur t vo n 2 5 Urenkeln , darunte r Jose f I L 
und Leopol d I L vo n Österreic h (174 1 bzw . 1747) , Friedric h Wilhel m II . vo n 
Preußen (1744 ) un d Ann a Amali a vo n Sachsen-Weimar-Eisenac h (1739) , z u 
erleben. A m 12 . November 174 7 star b si e i n Blankenbur g a n eine r Lungen -
entzündung. 

Friedrich de r Große , de r ih r wi e sei n Vate r sein e besonder e Sympathi e 
entgegenbrachte, schrie b au f dies e Nachrich t a n sein e Schwester 3 0 : 

Die alte  Herzogin  von  Blankenburg  ist  glücklich  gestorben.  In  Braunschweig 
wird sich  wohl  jeder  darüber  trösten.  Die  einen  waren  es  satt,  ihren  Unterhalt 
zu bezahlen,  die  anderen,  auf  ihre  Erbschaft  zu  warten,  noch  andere,  sie  zu 
sehen. Man  vereinsamt,  wenn  man  der  Letzte  seiner  Generation  bleibt.  Neue 
Freundschaften knüpft  man  nicht  mehr,  und  die  alten  zerreißt  der  Tod. 
Darum ist  es  klug,  die  Welt  zu  verlassen,  bevor  sie  uns  verläßt.  Die  Mensch-
heit langweilt  sich  zu  leicht,  wenn  sie  immer  das  gleiche  Gesicht  sieht;  die 
Sucht nach  Neuem  treibt  sie  stets  zu  neuen  Gegenständen.  Besser  tut  man, 
der Welt  zuvorzukommen  und  ihr  keine  Zeit  zur  Langeweile  zu  lassen... 

Ihr Bronzegrabma l i m Braunschweige r Dom , da s si e vo n ihre m Man n 
abgekehrt liegen d zeigt , is t vo n zweifelhafte m Geschmack 3 7. Auc h dor t wir d 

33 Memoire s d e Frederiqu e Sophi e Wilhelmine , wi e Anm . 22 , S . 113 . 
3* P o s e c k , wi e Anm . 16 , S . 71 ; Fran z Prin z z u Sayn-Wittgenstein , Fürstenhäuse r 

und Herrensitze , Münche n 1956 , S . 176 . 
3 5 G . G r u p p , Baldern , Ei n Beitra g zu r Oettingische n Geschichte , Nördlinge n 1900 , 

S. 108^-115 . 
3» G . B . V  o  1 z ,  Friedric h de r Groß e un d Wilhelmin e vo n Bayreuth , Berlin-Leipzi g 

II 1926 , S . 123 , 
3 7 A . Q u a s t , De r St.-Blasien-Do m z u Braunschweig , 1975 , S . 61 ; C . S  t  e i  n m a n n , 

Die Grabstätte n de r Fürste n de s Weifenhauses , Braunschwei g 1885 , S . 27 . 
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nicht versäumt , au f ihr e Verwandtschaf t zu m Kaiserhau s hinzuweisen . Di e 
Leichenpredigt, di e ih r D . Wilhelm Christia n Justu s Chrysande r gehalte n 
hat* 8, wa r nich t aufzufinden . Vermutlic h hätt e si e kau m neu e Aufschlüss e 
über ihr e Persönlichkei t vermittel t 

** Oetting . Geschichts-Almanach , wi e Anm . 2 . 
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Literatur i n Niedersachse n inzwische n rech t vollständig , bi s 197 2 erfaß t ist . S o sin d 
die -  umgearbeitete n -  theoretische n Ausführunge n übe r Aufgabe n un d Thematik , 
Form un d Inhal t wi e Arbeitsorganisatio n vo n Regionalbibliographie n durc h praktisch e 
Erfahrung abgeklärt , vo m wissenschaftsgeschichtliche n Ballas t befreit . De n Historike r 
wird i n erste r Lini e di e Zusammenstellun g de r landes - un d ortsgeschichtliche n Biblio -
graphien interessieren . Auc h si e is t dankenswer t au f de n praktische n Bedar f konzen -
triert worden , Tite l vo n lediglic h historische m Interess e sin d weggelassen , übe r ein -
zelne Positione n läß t sic h i n solche n Fälle n imme r streiten , jedenfall s schein t mi r de r 
Vorzug de r zweite n Auflag e gerad e i m Weglasse n z u liegen . Gleichwoh l seie n zwe i 
Anregungen erlaubt : D a de r Anfänge r mi t de n vollständige n Bibliographie n scho n 
nicht meh r arbeite n kann , wär e ein e Hervorhebun g de r wichtigste n Auswahlbiblio -
graphien erwünscht ; i n Niedersachse n als o Nr . 12 3 un d z u ergänze n «Methodische s 
Handbuch fü r Heimatforschun g i n Niedersachsen" , hrsg . vo n H . J ä g e r , 1965 , S . 501 ff . 
Zweitens vermiss e ich , d a di e Landeskund e gleichwerti g berücksichtig t werde n soll , 
einen Hinwei s au f di e „  Kreisbeschreibungen" mi t ihre n ausführliche n Bibliographien . 
Schließlich ein e Bemerkun g zu r Terminologie . I m Gegensat z zu r Titele i is t i m Kontex t 
fast nu r vo n Regionalbibliographie n un d -bibliotheke n di e Rede . Konsequen t wär e 
von Regionalgeschicht e un d -künd e z u sprechen . Ob's , dar f gefrag t werden , be i 
Landesgeschichte un d -künde , vielleich t vo n Kreis - un d Ortsgeschicht e ergänzt , blei -
ben könnte ? 

Hannover Manfre d H a m a n n 

S c h l e s w i g - H o l s t e i n i s c h e B i b l i o g r a p h i e , Hrsg . vo n de r Schleswig -
Holsteinischen Landesbibliothek . Bd . 8 , T . 1.2 . Berichtsjahr e 1966-1970 . Bearb . vo n 
Horst L  ü d e r s .  Neumünster : Wachholt z 1976-1977 . T . 1 . Titel . 1976 . XVI , 61 2 S . 
T. 2. Register . 1977 . VIII , 21 5 S . Brosen , zus . 220,- DM. 

Die bisherig e „Bibliographi e zu r Schleswig-Holsteinische n Geschicht e un d Landes -
kunde" heiß t i n ihre m jetz t vorliegende n 8 . Ban d „Schleswig-Holsteinisch e Biblio -
graphie". De r Namen s Wechsel erfolgt e i m Verlau f de r Änderun g de r herausgebende n 
Institution: bishe r wa r e s di e Gesellschaf t fü r Schleswig-Holsteinisch e Geschichte , 
jetzt is t e s di e Schleswig-Holsteinisch e Landesbibliothe k i n Kiel . Ein e ähnlich e Ent -

24 Nds . Jahrb . 
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Wicklung habe n wi r auc h i n Niedersachsen , w o anstell e de r vo n de r Historische n 
Kommission fü r Niedersachse n herausgegebene n „Bibliographi e de r Niedersächsische n 
Geschichte" di e vo n de r Niedersächsische n Landesbibliothe k bearbeitet e „Niedersäch -
sische Bibliographie " getrete n ist . E s zeig t sic h dari n ei n allgemeine r Tren d de r Zeit : 
die Erstellun g landesgeschichtliche r Bibliographien , eins t vorzugsweis e vo n de n histo -
rischen Vereine n betrieben , wir d imme r meh r vo n de n Landesbibliotheke n übernom -
men, dere n Hauptaufgab e e s j a ist , diese s Schrifttu m z u sammeln . Di e Bearbeite r 
können dabe i dennoc h di e gleiche n gebliebe n sein , s o i n Schleswig-Holstei n Hors t 
Lüders. I n de n Namensänderunge n zeig t sic h weite r di e Entwicklun g vo n de r landes -
geschichtlichen Bibliographi e z u einem  regionale n Schrifttumsverzeichnis , i n de m all e 
Wissensgebiete erfaß t werden , di e eine n regionale n Bezu g haben . I n de m schleswig -
holsteinischen Werk , i n desse n Name n auc h vorhe r bereit s di e Landeskund e nebe n 
der Geschicht e enthalte n war , is t die s allerding s scho n länge r de r Fal l gewesen . 

Das Verzeichni s enthäl t da s Schrifttu m übe r da s Lan d i n weite m Umfang . E s is t 
sorgfältig gearbeite t un d durc h Verfasser - un d Schlagwortregiste r gu t erschlossen . 
Das klare , übersichtlich e Schriftbil d sowi e di e laufend e Numerierun g erleichter n di e 
Benutzung. Etwa s merkwürdi g un d altertümlic h is t di e Systematik , wenngleic h dari n 
einige kleiner e Verbesserunge n vorgenomme n wurden . Di e Erklärun g lieg t darin , da ß 
man di e laufend e Bibliographi e de m Grundwer k angepaß t hatte , de m „Katalo g de r 
Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek " S o sin d dari n auc h nac h wi e vo r di e 
Signaturen de r Landesbibliothe k enthalten . Sei t de m Berichtsjah r 192 8 verzeichne t di e 
Bibliographie da s laufend e Schrifttum , zunächs t jährlic h mi t mehrjährige n Registern , 
seit de m Berichtsjah r 193 9 i n mehrjährigen , meis t Fün f Jahresverzeichnissen. Letzter e 
haben de n Vortei l größere r Übersichtlichkeit , abe r auc h de n Nachtei l de r längere n 
Bearbeitungsdauer. S o beträg t di e Verzugszeit , de r Abstan d zwische n Berichtszei t un d 
Erscheinungsjahr 6  Jahre , be i Ban d 7  ware n e s soga r 8  Jahre . Dies e unerfreulic h 
lange Daue r is t mi t Personalmange l z u erklären . Di e vorgesehene , leide r zunächs t au s 
Mangel a n Mittel n aufgeschoben e Einführun g de r Elektronische n Datenverarbeitun g 
nach de m Vorbil d de r „Niedersächsische n Bibliographie" , de m erste n Regionalver -
zeichnis, i n de r dies e erprob t wurde , sol l Abhilf e schaffen . Auc h is t i m Zusammenhan g 
damit di e Einführun g eine r zeitgemäßere n Systemati k vorgesehen . Ma n kan n de n 
Bearbeitern de r „Schleswig-Holsteinische n Bibliographie " daz u Glüc k un d Erfol g 
wünschen. 

Lübeck Gerhar d M e y e r 

H ä r t e l , H e l m a r : Adreßbuc h de r Sammlunge n mittelalterliche r Handschrifte n i n 
Niedersachsen. Wolfenbüttel : (Herzo g Augus t Bibliothek ) 1976 . 10 4 S . =  Mittel -
alterliche Handschrifte n i n Niedersachsen . H , 1 . Brosen . 24, - DM , 

Das hie r angezeigt e Adreßbuc h mach t zu m erste n Ma l de n Versuc h eine r möglichs t 
vollständigen Erfassun g de r mittelalterliche n Handschrifte n i m Land e Niedersachsen . 
Das Buc h komm t au s de r Werkstat t de r vo r einige r Zei t gegründete n „Arbeitsstell e 
zur Handschriftenerschließun g Niedersachsens" . Di e allgemein e Zeitsituation , be i de r 
dem Handschriftenwese n ei n nu r seh r geringe r Antei l a n de r Bibliotheksarbei t einge -
räumt werde n kann , ha t di e Gründun g eine r solche n Arbeitsstell e erforderlic h gemacht . 

1 Katalo g de r Provinzial-Bibliothe k fü r Schleswig-Holstei n (a b Nachtra g 1 : . . . de r 
Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek) . Hauptwer k nebs t Nachtra g 1- 2 un d 
Register. Schleswig , Kie l 1898-1929 . De r Nachtra g 3 , 1 vo n 194 0 enthäl t kei n 
Schleswig-Holstein-Schrifttum. 
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Diese ha t ihre n Sit z a n de r Herzo g Augus t Bibliothe k i n Wolfenbüttel , di e ihrerseit s 
über meh r al s di e Hälft e alle r mittelalterliche n Handschrifte n i n Niedersachse n verfüg t 
und somi t di e geeignet e Arbeitsgrundlag e bietet . Aufgab e de r neue n Arbeitsstell e is t 
es, all e Handschriftensammlunge n i n Niedersachse n aufzuspüre n un d dere n mittel -
alterliche Handschrifte n z u erfassen : i n Bibliotheken , Archiven , Klöster n (nebs t de n i n 
Niedersachsen weitergeführte n protestantische n Kloster-Nachfolgeeinrichtungen) , Kir -
chen, Bistumsverwaltungen , Schule n usw . Di e Arbeitsstell e sol l sodan n a n de r Er -
schließung, Katalogisierun g un d Erhaltun g de r mittelalterliche n Handschrifte n i n die -
sen Sammlunge n mitwirken , mindesten s abe r Hilfestellun g un d Beratun g bieten . 

Die Arbeitsergebniss e werde n i n de r ne u gegründete n Publikationsreih e „Mittel -
alterliche Handschrifte n i n Niedersachsen " veröffentlich t werden . Al s erste s Hef t de r 
Reihe erschein t jetz t da s hie r angezeigt e „Adreßbuc h de r Sammlunge n mittelalterliche r 
Handschriften i n Niedersachsen" , besorg t vo n Helma r Härtel , de m Leite r de r Arbeits -
stelle un d de m beste n derzeitige n Kenne r de s vielfälti g verstreute n Handschriftenbe -
standes i m Land e Niedersachsen . Da s Adreßbuc h bring t all e niedersächsische n Ort e 
mit mittelalterliche m Handschriftenbesit z i n alphabetische r Reihenfolge , verzeichne t 
unter de n Orte n all e Sammlunge n un d besitzende n Stellen . I n knappe r For m werde n 
umfassende Angabe n gemacht : Nam e un d Adress e de r Sammlun g ode r Institution ; 
Direktor ode r Che f de r Sammlung , be i größere n Anstalte n Leite r de r Handschriften -
abteilung, be i kleinere n Einrichtunge n de r zuständig e Betreuer , be i Privatbesit z de r 
Eigentümer; Umfan g de s Bestandes , d . h . Zah l de r Handschrifte n bzw . Fragmente, * 
komplette Auflistun g de r Signature n alle r Handschriften . Di e letzter e Angab e weis t 
über de n Adreßbuchcharakte r de s Verzeichnisse s hinau s un d repräsentier t de n erste n 
vollständigen (bzw . angestreb t vollständigen ) Nachwei s de s tatsächliche n mittelalter -
lichen Handschriftenbestande s i n Niedersachsen , wen n auc h ohn e Titel - un d Inhalts -
angaben. 

Diese Erstinventarisierun g is t ein e bemerkenswert e Ta t un d schließ t di e berühmt e 
„Lücke". Mi t diese m erste n Schritt , de r Erfassung , wir d zugleic h Program m un d Ar -
beits grundlage fü r de n zweite n Schrit t gegeben : di e künftig e Erschließung , d . h. Kata -
logisierung i m einzelnen . Of t fehle n Katalog e noc h gan z ode r sind  doc h veralte t un d 
nicht meh r vol l brauchbar . Sowei t vorhanden , registrier t Härte l di e Katalog e einzelne r 
Bibliotheken sowi e überörtlich e Auswahl - un d Sammellisten . Mi t seine m Verzeichni s 
- zugleic h Adreßbuc h un d Inventa r -  ha t Härte l de r Forschun g ei n unentbehrliche s 
Arbeitsinstrument a n di e Han d gegeben , da s Dan k verdient . 

Hannover Karl-Hein z W e i m a n n 

L A N D E S K U N D E 

S e e d o r f , H a n s H e i n r i c h : Topographische r Atla s Niedersachse n un d Bremen . 
Eine Landeskund e i n 1 1 1 Karten . Hrsg . vo m Niedersächs . Landesverwaltungsam t -
Landesvermessung. Neumünster : Wachholt z 1977 . 28 9 S . m . 17 4 Textabb. , 1  Uber -
sichtskt. Lw . 78, - DM . 

Der vorliegend e Atla s geh t au f da s bekannt e Wer k vo n Eric h S c h r ä d e r „Di e 
Landschaften Niedersachsens " zurück , da s 195 4 erstmali g un d i n de r Folgezei t i n 
drei weitere n Auflage n erschiene n i s t 1 . De r „Schräder " wa r sowoh l vo n seine r didak -
tischen Konzeptio n al s auc h vo m Inhal t un d vo n de r Interpretatio n he r vorbildlic h 

1 Besproche n i n Bd . 26 , 1954 , S . 202 . 

24» 
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für ähnlich e topographisch e Atlante n andere r Bundesländer , di e heut e nahez u i m 
gesamten Gebie t de r Bundesrepubli k vorhande n sind . 

Die Bearbeitun g vo n Hans-Heinric h Seedor f unterscheide t sic h i n wesentliche n 
Punkten vo n de m ursprüngliche n Wer k un d stell t als o nich t -  wa s auc h au s urheber -
rechtlichen Gründe n vermiede n werde n mußt e -  ein e Neuauflag e dar . S o wurd e 
beispielsweise jede r Kartenausschnit t unte r ei n Leitthem a gestell t mi t de m Ziel , di e 
behandelten Landschafte n al s Typen , d . h. i m Hinblic k au f ihr e regelhafte n Erschei -
nungen, herauszustellen . Die s is t i m wesentliche n gelungen , obwoh l di e unterschied -
lichen Maßstäb e de r topographische n Karte n ( 1 :  25 000 bi s 1  :  1 000 000) naturgemä ß 
eine Erschwerun g bedeuteten . Bemerkenswer t is t di e thematisch e Abgrenzun g ein -
zelner Blattausschnitte , di e s o interessant e Beispiel e -  u m nu r einig e z u nenne n -
wie di e „Hansestad t Bremen , Lag e un d Entwicklung " (S . 80) , da s „Elbta l un d Ham -
burger Häfen " (S . 94) , „Rundlings - un d Straßendörfe r i m Wendland " (S . 114 ) ode r 
„Wolfsburg, vo m Bruch - un d Waldgebie t zu r Industriestadt " (S . 176) berücksichtigt . 
Insgesamt wurd e ei n Großtei l de r Landesfläch e erfaßt , wobe i de r Tex t u . a. durc h 
geomorphologische, geologische , vegetationsgeographische , siedlungs - un d wirtschafts -
geographische sowi e historisch e Erläuterunge n wesentlic h zu m Verständni s de r Karte n 
beiträgt. Ma n vermiß t allerding s eine n Bezu g zu r Regional- , Landes - un d Stadtplanung , 
ein Mangel , de r vo m Verf . selbs t bemerk t un d mi t Platz - un d Kostengründe n erklär t 
wird. Desgleiche n fehle n Luftbilder , s o da ß de r Luftbildatla s Niedersachse n ergänzen d 
herangezogen werde n sollte . Auc h di e bei m „Schräder-Atlas " noc h vorhandene n 
Farbbilder wurde n fortgelassen , wa s zwa r wissenschaftlic h vertretba r ist , insgesam t 
jedoch vo n manche m Benutze r bedauer t werde n wird . 

Das umfangreich e Wer k Seedorf s wir d ergänz t durc h mehrer e Beiträg e vo n 
W. T  h i e m übe r de n Har z un d sei n Vorlan d (S . 23 2 ff.) , wobei u . a. auc h de r Fremden -
verkehr berücksichtig t wird , W . K o s t übe r di e Wiedergab e de s Landschaftsbilde s i n 
den amtliche n Karte n de r verschiedenen  Zeitabschnitt e (S . 24 8 ff.) un d D . G r o t h e n n 
über „Di e Landeskartenwerk e vo n Niedersachsen " {S . 258 ff.). 

Besonders hervorgehobe n seie n di e insgesam t 17 4 Abbildunge n i m Text , di e auc h 
Ausschnittskarten un d Profil e enthalte n un d s o wesentlic h zu m Verständni s de s 
Werkes beitragen . Die s gil t auc h fü r da s umfangreiche , 1 3 Seite n umfassend e Schrift -
tumsverzeichnis, da s de m interessierte n Lese r beträchtlich e Hilf e z u leiste n vermag . 
Schließlich sollt e noc h au f ein e kurze , 3  Seite n umfassend e „Erklärun g vo n Orts -
namen, Flurname n un d Namensendungen " verwiese n werden , di e i n topographische n 
Karten häufi g vorkomme n un d dere n Deutun g de m heimatkundlic h Interessierte n 
mancherlei Anregunge n gebe n wird . 

Abschließend se i festgehalten , da ß de r vo n H.-H , Seedor f bearbeitet e Atla s ein e 
durchdachte, ausgewogen e topographisch e Landeskund e mi t zu m Tei l bemerkenswer t 
präzisen interpretatorische n Texte n darstellt , di e sowoh l fü r de n Fachman n al s auc h 
für de n wissenschaftliche n Laie n ein e Füll e vo n Hinweise n un d Anregunge n gebe n 
kann. Ei n Vergleic h mi t de m vo n E . Schräde r herausgegebene n Wer k läß t di e Fort -
schritte de r einzelne n wissenschaftliche n Diszipline n i n de n letzte n zwe i Jahrzehnte n 
erkennen; sie  wurde n i m wesentliche n berücksichtigt . Da s ursprünglic h vorhanden e 
didaktische Prinzi p wurd e zwa r verändert , läß t abe r insgesam t i m Hinblic k au f di e 
Verwendbarkeit de s Atlasse s kau m Wünsch e offen . Dementsprechen d wir d de r „Topo -
graphische Atla s Niedersachse n un d Bremen " vie l Anklan g finde n un d sicherlic h a n 
Beliebtheit seine m Vorgänge r nich t nachstehen ; e r se i vo m Rez . empfohlen . 

Hamburg Gerhard O b e r b e c k 
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W a t t e n m e e r . Ein  Naturrau m de r Niederlande , Deutschland s un d Dänemarks . 
Hrsg. vo n Landelijk e Verenigin g to t Behou d va n d e Waddenzee , Harlingen , un d 
Vereniging to t Behou d va n Natuurmonumente n i n Nederland , s'Graveland . Neu -
münster: Wachholt z 1976 . 371 S. , zahlr . Abb . u . Kt. 4° . Lw . 8 5 - DM . 

Das vorliegend e Buc h is t i n meh r al s eine r Hinsich t beachtenswert . Dari n wir d da s 
Wattenmeer zwische n De n Helde r un d Esbjer g behandelt , wobe i sowoh l di e Natu r 
als auc h di e Einwirkunge n de s Mensche n i m Lauf e de r Zeite n betrachte t werden . 
Enthalten sin d Beiträg e vo n fas t fünfzi g Fachkenner n z u de n verschiedenen  Themen . 
Es is t bemerkenswert , da ß e s u m eine n Rau m geht , de r z u dre i Staate n gehört , wobe i 
die Teilgebiet e angemesse n berücksichtig t werden . Bishe r wurde n entsprechend e 
Arbeiten fas t nu r i m Abschnit t eine s Staate s vorgenommen . U m s o erfreuliche r is t es , 
daß e s hie r gelunge n ist , ein e gut e übernational e Zusammenarbei t vo n niederländi -
schen, deutsche n un d dänische n Wissenschaftler n zustand e z u bringen . 

Der niederländisch e Originaltite l de s Buches , da s wi r de r Initiativ e de r obe n 
genannten Vereinigunge n verdanken , laute t „Waddenzee . Natuurgebie d va n Neder -
land, Duitslan d e n Denemarken* . Uw e M u u ß ha t di e Ubersetzun g in s Deutsch e mi t 
viel Einfühlungsvermöge n un d Sachkenntni s vorgenommen . Da s Wer k enthäl t di e 
Ergebnisse wissenschaftliche r Forschung , allgemeinverständlic h fü r eine n größere n 
Kreis vo n Interessierte n dargestellt . Trot z de r Vielzah l vo n Beiträge n konnt e ein e 
ausgewogene Zusammensetzun g de s Inhalt s erreich t werden . Reichhaltig e Literatur -
angaben vermittel n de n We g zu m speziellere n Schrifttum . Hervorragen d is t di e 
Ausstattung de s großformatige n Werke s mi t zahlreiche n ausgezeichnete n Farbfotos , 
Landkarten un d Diagrammen . 

Im erste n Tei l wir d das  Wattenmee r al s Wirkungsbereic h de r Gezeite n behandelt , 
im zweite n di e Pflanzen - un d Tierwelt . De r dritt e Tei l ha t mi t de n Einwirkunge n 
des Mensche n z u tun . Wi r erfahre n vo n frühe n Siedlunge n un d Rückzüge n be i Vor -
dringen de s Meeres , schließlic h erneute r Niederlassun g au f Wurte n un d i m Schut z 
von Deichen . Auc h di e Schiffahr t wir d gebühren d berücksichtigt , di e eins t s o ver -
breitete Fahr t vo n Kleinfahrzeuge n zwische n de n deutsche n Flußmündunge n un d 
Holland i m Schut z de r Inseln , di e Beteiligun g de r Inselbewohne r a m Walfan g i m 17 . 
und 18 . Jahrhundert un d de r z u alle n Zeite n lebenswichtig e Fischfang . Ei n Abschnit t 
handelt vo n de r Entwicklun g de r Seebäder . Aren d L a n g verfolg t di e Darstellun g 
der Watte n au f alte n Landkarten . E r weis t au f di e Veränderunge n hin , di e wiederu m 
auf di e Stärk e de r wirkende n Kräft e schließe n lassen . Ba s V e r h o e v e n berichte t 
über Landgewinnung , Deichba u un d Entwässerun g un d di e dabe i i m Lauf e de r Zeite n 
wechselnden Techniken . E s folge n Abschnitt e übe r Jag d au f Seehund e un d au f Ente n 
in de n Vogelkojen , übe r Krabbenfang , Muschelgewinnung , di e s o problematisch e 
Förderung vo n Erdö l un d Erdgas , übe r Häfen , Industrie n u . a. m. I n alle n Teile n wer -
den sowoh l da s Wattenmee r al s Ganze s wi e auc h di e Teilräum e behandelt , darunte r 
selbstverständlich auc h da s niedersächsisch e Gebie t zwische n Elbe - un d Emsmündung , 

Im vierte n Tei l komm t di e Hauptabsich t de s Buche s besonder s zu r Sprache , de r 
Schutz de s Wattenmeere s vo r Mißbrauc h un d de r drohende n Zerstörun g durc h de n 
Menschen. Deutlic h wir d de r kurzsichtig e Egoismu s angepranger t un d überzeugen d 
dargelegt, da ß di e Erhaltun g de r Natu r de s Wattenmeere s letzte n Ende s auc h de n 
wahren Interesse n de r Bewohne r entspricht . S o is t den n das  großartig e Buc h nac h 
den Worte n Ja n T e r l o w s zugleic h „ei n Plädoye r fü r di e Erhaltun g eine s einzig -
artigen internationale n Naturraumes" . 

Lübeck Gerhard M e y e r 
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H i s t o r i s c h - L a n d e s k u n d l i c h e E x k u r s i o n s k a r t e v o n N i e d e r -
s a c h s e n . Maßsta b 1  :5 0 000 . Blat t Moringe n a m Solling . Bearb . u . hrsg . vo n 
Erhard K ü h l h o r n . Erläuterungshef t [mi t Karte] . Hildesheim : La x i n Komm . 
1976. 24 0 S „ 2  Faltkt. r 4  Taf. , 4  Stadtpl. , 1  Kt . al s Anl , =  Veröffentlichunge n de s 
Instituts fü r Historisch e Landesforschun g de r Universitä t Göttingen . 2 , T . 4 . 
Plastikeinband 18, - DM . 

Mit de m Blat t Moringen , da s de n Bereic h zwische n Usla r un d Northeim , zwische n 
Salzderhelden un d Nörten-Hardenber g erfaßt , lieg t nac h de n Blätter n Duderstadt , 
Osterode un d Göttinge n di e viert e Kart e de s geplante n Gesamtwerke s vor . Dami t is t 
zunächst da s näher e Exkursionsgebie t de r Universitä t Göttinge n abgedeck t un d ei n 
großer Benutzerkrei s befriedigt , de r di e Vorzüg e de r Kart e woh l z u schätze n weiß : 
1. Di e Kart e ermöglich t ei n Aufsuche n vo n Siedlungsplätzen , Gräberfeldern , Altstraßen , 
Burgen, Landwehren , Warten , Ortswüstungen , fossile n Ackerfluren , ehemalige n Berg -
bauanlagen, Glashütten , Papiermühle n u . a, i m Geländ e un d gib t Hinweis e au f be -
merkenswerte Kirchen , Klöste r un d ander e Bau - un d Kunstdenkmäler . 2 . Di e Erläute -
rungen informieren , si e führe n i n di e Problemati k ei n un d gebe n dami t Anstöß e z u 
weiteren Diskussione n un d Untersuchungen . 3 . Di e Kart e unterstütz t di e archäolo -
gische Denkmalpflege , un d si e komm t de m zunehmende n Interess e de r Öffentlichkei t 
an de r Geschicht e entgegen . 4 . Di e Kart e bring t erstmali g ein e regional e Zusammen -
fassung de r archäologische n Denkmäle r un d andere r Objekte . Dadurc h werde n Raum -
beziehungen i n de r Siedlungs - un d Wirtschaftsgeschicht e sichtbar . Kla r unterscheide n 
sich altbesiedelte s Leineta l un d jungbesiedelte r Sollin g mi t de n späte r wüstgefallene n 
Dörfern un d Fluren . Deutlic h wir d auc h di e fü r da s Berglan d s o charakteristisch e 
territoriale Zersplitterung , dere n Nachwirkunge n zahlreich e Kleinstädt e un d Flecke n 
sind. 

Allerdings sin d di e aufgenommene n Objekt e unterschiedlic h i m Rau m verteilt . 
Damit werde n nebe n de n natürliche n Verschiedenheite n auc h regional e Forschungs -
lücken erkennbar , wa s al s Aufforderun g aufzufasse n ist , sic h de r bishe r nich t ode r 
kaum erforschte n fundleere n Gebiet e anzunehme n un d da s Verteilungsbil d de r Ob -
jekte z u vervollständigen . Solch e Arbeite n könne n selbstverständlic h kein e plan -
mäßige Geländebegehun g i m Rahme n eine r sic h noc h übe r Jahrzehnt e erstreckende n 
archäologischen Landesaufnahm e ersetzen ; abe r sie  könne n ein e Vorstuf e dafü r sein . 

Das Erläuterungshef t enthäl t nebe n knappen , abe r ausreichende n Informatione n 
gründliche Arbeiten , di e z . T. de n Charakte r vo n Forschungsberichte n haben . Da s triff t 
besonders fü r di e Abschnitt e vo n Erhar d K  ü h 1 h o r n zu , desse n Kapite l Mittelalter -
liche Wüstungen , Städtisch e Siedlungen , Mittelalterlich e Wehranlage n un d Kirdien -
gesdiichte sowi e ei n Quellenverzeichni s mi t etw a 35 0 Titei n allei n 16 4 Seite n ein -
nehmen un d dami t de n bishe r übliche n Rahme n sprengen . Währen d di e andere n 
Bearbeiter Dietric h D  e n e c k e  (Naturräumlich e Gliederung , Ländlich e Siedlungen , 
Wirtschaftsanlagen, Altstraßen) , Reinhar d M a i e r (Ur - un d Frühgeschichte) , Enn o 
S c h ö n i n g h (Politisch e un d territorial e Entwicklung , Verwaltungs - un d Gerichts -
bezirke u m 1800) , Helmu t P l a t h (Di e Grenz e de s Niederdeutsche n Hallenhauses ) 
und Han s R e u t h e r (Bau - un d Kunstdenkmäler ) mi t 3 - 1 2 Seite n j e Kapite l da s 
übliche und bewährte Ma ß einhalten . 

Als 196 4 da s erst e Erläuterungshef t zu r Historisch-Landeskundliche n Exkursions -
karte vo n Niedersachse n herauskam , begnügt e sic h de r Herausgebe r mi t 6 2 Seiten . 
Er mußt e sic h daraufhi n einige , m . E. unberechtigt e Kriti k gefalle n lassen . Diese s viert e 
Heft ha t de n vierfache n Umfan g (24 0 Seiten) . S o begrüßenswer t einerseit s de r zu -
nehmende Umfan g un d di e besser e Ausstattun g sind , s o wächs t doc h andererseit s mi t 
dem Umfan g un d de r Gründlichkei t di e Gefahr , das  Zie l de r Bearbeitun g vo n etw a 
120 Blätter n fü r Niedersachse n ni e z u erreichen . Wen n de r Herausgebe r de r Reihe , 
Erhard Kühlhorn , s o hoh e Maßstäb e setzt , werde n sic h ander e möglich e Bearbei -
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ter schwe r berei t finden , ein e Blatt - ode r Kapitelbearbeitun g z u übernehmen , wei l e s 
ihnen dafü r a n Zei t fehlt . Da s Wer k befinde t sic h i n eine r solche n inhaltliche n Pro -
gression, da ß notgedrunge n di e zeitliche n Abständ e zwische n de r Herausgab e neue r 
Blätter imme r größe r werden , bi s e s sic h totläuft . Dami t würd e wiede r da s eintreten , 
was ma n i n de r ganze n niedersächsische n Landeskund e beobachte n kann : fü r di e 
Umgebung de r Universitä t Göttinge n un d einige r Großstädt e liege n zwa r gründlich e 
Arbeiten vor , abe r di e Zwischen - un d Grenzräum e habe n kein e Bearbeite r gefunden . 
Es wär e schad e u m diese s s o notwendig e Kartenwerk . Deshal b is t m . E. ein e Rück -
besinnung nötig . Da s Hauptgewich t sollt e be i de r Kart e liegen , währen d da s Erläute -
rungsheft di e dargestellte n un d i m Geländ e sichtbare n Objekt e wirklic h nu r „erläu -
tern" un d knap p i n größer e Zusammenhäng e einordne n sollte . Fü r Forschungsbericht e 
und Einzelheiten , s o interessan t un d weiterführen d si e auc h sei n mögen , dürft e hie r 
kein Plat z sein . Si e sin d i n Zeitschriften , Schriftenreihe n un d Sonderveröffentlichunge n 
besser untergebracht . 

Springe Han s Heinric h S  e  e d o r f 

V O L K S K U N D E 

H u m b u r g , N o r b e r t : Städtische s Fastnachtsbrauchtu m i n West - un d Ostfalen . 
Die Entwicklun g vo m Mittelalte r bi s in s 19 . Jahrhundert. Münster : Volkskund -
liche Kommissio n fü r Westfale n 1976 . IX , 43 4 S . =  Beiträg e zu r Volkskultu r i n 
Nordwestdeutschland. H . 5. 

In seine r Monographie , di e i m Jahr e 197 4 al s volkskundlich e Dissertatio n vo n de r 
Philosophischen Fakultä t de r Universitä t Münste r angenomme n worde n ist , versuch t 
N. Humburg , eine n umfassende n historische n Uberblic k übe r da s Fastnachtsbrauchtu m 
und übe r desse n vielgestaltig e Entwicklunge n i n de n meiste n größere n Städte n West -
falens un d Niedersachsen s vo m 13 . Jahrhunder t a n bi s zu r Mitt e de s 19 . Jahrhundert s 
zu geben . Da s Fastnachtswese n i n de n Dörfer n de s Untersuchungsgebiete s dagege n 
hat e r bewuß t ausgeklammert , wei l er , wi e e r i m Kap . X  Exkurs : Dörflich e Fastnach t 
(S, 135-142 ) darlegt , de n relati v umfangreiche n un d aussagekräftige n Materialie n zu r 
städtischen Fastnach t kein e entsprechende n übe r da s bäuerlich e Fastnachtsbrauchtum , 
vor alle m au s de r frühe n Zeit , hätt e gegenüberstelle n können . 

So ha t sic h de r Verf . mi t bewundernswerte r Akribi e daru m bemüht , möglichs t di e 
wichtigsten Archivalien , Chronikbericht e un d ander e einschlägig e Aufzeichnunge n 
zum städtische n Fastnachtswesen , sowei t si e ih m i n de n Originale n zugänglic h ode r 
in de r umfangreiche n benutzte n Sekundärliteratu r greifba r waren , fü r sein e Darle -
gungen auszuwerte n un d fü r später e Forschunge n au f diese m Gebiet e bereitzustellen . 
Hierfür biete n di e i m Anhan g de r Arbei t beigegebene n Quellentext e (S . 223-391) ei n 
eindrucksvolles Zeugnis . Mi t Rech t weis t N . Humbur g einleiten d (S . 5) au f da s fol -
gende Faktu m hin : „Is t da s Untersuchungsgebie t abe r s o weiträumi g wi e i m Fall e de r 
vorliegenden Arbeit , s o wird , beharr t ma n au f de r Forderun g nac h Vollständigkeit , 
kaum ei n Ergebni s zustand e z u bringe n sein , wen n di e Durchsich t eine s quantitati v 
kaum überschaubare n un d qualitati v höchs t unterschiedliche n Archivmaterial s eine m 
einzelnen Bearbeite r zugemute t wird. " 

Unter diese m Gesichtspunk t referier t de r Verf . dan n zunächs t di e gängige n Her -
kunftstheorien un d di e imme r wiede r vorgebrachte n Wortetymologie n un d stell t 
dabei fest , da ß aufgrun d de s Quellenmaterial s di e Bezeichnun g „Fastnacht " fü r de n 
Untersuchungsraum primä r un d überwiegen d nachweisba r ist , di e andere n Bezeich -
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nungen abe r ers t späte r bekann t un d gebräuchlic h geworde n sind . Anhan d de r zu m 
Thema ergiebigste n Chronikbericht e übe r da s früh e städtisch e Fastnachtstreibe n vo r 
allem i n Münste r (nac h de n Münsterische n Chronike n vo n Kerssenbroc k un d Röchell ) 
ergaben sic h fü r N . Humbur g folgend e Gliederungspunkte , welch e di e wesentlichste n 
Elemente de s städtische n Fastnachtsbrauchtum s de s Untersuchungsgebiete s aufzeigen : 
a) Bezeichnungen , Daue r un d Termine ; b ) Teilnehme r un d Teilnahmebedingungen ; 
c) Verkleidunge n un d Aufführungsmodalitäten ; d ) Schau - un d Heischeumzüg e sowi e 
andere Rechtsbräuche ; e ) Besuche , Bewirtunge n un d Gelage ; f ) Spiele , Tänz e un d 
andere szenisch e Darstellunge n i m Rahme n de r Fastnacht ; g ) End e de r Fastnach t un d 
die dazugehörige n dramatische n Aufführunge n un d h ) Beurteilung , negativ e Stimme n 
und Verbote übe r bestimmt e Element e de s Fastnachtswesen s (S . 20). 

Im Rahme n diese r Rezensio n kan n nich t nähe r au f dies e wichtigste n Element e ein -
gegangen werden , s o interessan t un d verlocken d da s wäre . S o müsse n folgend e kurz e 
Hinweise genügen , da ß de r Verf . zunächs t di e besonder e Geltun g de r Fastnach t al s 
Termin, z . B. al s Zinsta g ode r al s Ta g fü r besonder e Speisen , herauszustelle n sucht , 
um dan n i m Kap . I V (S . 29-62) auc h da s Maskenwese n i n Niederdeutschlan d un d u . a. 
die Problemati k de r „schodüwe r eingehende r darzustellen . I m Kap . V (S . 63-79) wer -
den vo n Humbur g all e di e szenische n Handlunge n zusammengetragen , di e i m Rahme n 
der Fastnach t aufgeführ t worde n sind . Ein e Zusammenstellun g de r i n de n benutzte n 
Quellen nachzuweisende n Aufführunge n vo n szenische n Spiele n erhell t di e Beliebt -
heit solche r Darstellunge n währen d de r Fastnach t seh r augenfälli g (s . S . 74-78) . I n de n 
folgenden Kapitel n V I un d VI I stell t dan n Humbur g ferne r di e groß e Bedeutun g vo n 
Reiterspielen un d Tänzen , vo r alle m vo n Schwerttänzen , heraus , di e da s Fastnachts -
treiben häufi g a n manche n Orte n noc h bunte r un d szenenreiche r gestalte t haben . 
Ebenfalls i n eine m eigene n Kapite l behandel t de r Verf . di e Spiel e u m da s Aus -
treiben bzw . da s End e de r Fastnacht , -  i n de r Mehrzah l Funeral - ode r Exekutions -
spiele. Eine n interessante n Abschlu ß de r Untersuchunge n zu m städtische n Fastnachts -
wesen biete n di e Darlegunge n Humburg s übe r Verordnunge n un d negativ e Stellung -
nahmen sowoh l de r weltliche n Obrigkei t al s auc h de r katholische n un d protestanti -
schen Kirch e sowi e übe r dere n Einflüss e au f di e Fastnacht . 

Der scho n obe n erwähnt e Exkur s übe r di e dörflich e Fastnach t un d ein e knapp e 
Zusammenfassung de r wichtigste n Untersuchungsergebniss e beschließe n ein e ausge -
zeichnete un d da s umfangreich e Them a erschöpfen d behandelnd e Arbeit , de r ma n 
nur zu r bessere n Erschließun g ei n Namens - un d Sachregiste r gewünsch t hätte . 

Göttingen Erns t Heinrich R e h e r m a n n 

A L L G E M E I N E G E S C H I C H T E U N D L  AN D  E S G E S C  HI C  H T E 

H i l l e r , H e l m u t : Heinric h de r Löwe . Herzo g un d Rebell . Ein e Chronik . Mün -
chen: Lis t (1978) . 31 9 S. , 3 2 Abb . au f Taf. , davo n 8  färb. , 2  Kt . au f Vorsatz . 
Lw. 32, - DM. 

Ein Jah r nac h de m Buc h vo n Bar z (vgl . diese s Jb . 49 , 35 3 f. ) is t ein e zweit e fü r eine n 
breiten Leserkrei s bestimmt e Biographi e de s große n Weife n au s de r Fede r vo n H . 
erschienen, de r ers t i m „  Stauferjahr* 197 7 ei n Buc h übe r Friedric h Barbaross a vorge -
legt hat . Mi t de m Untertite l „ein e Chronik" , de n beid e Werk e tragen , bring t de r Verf . 
seine Absich t zu m Ausdruck . I n eine r chronologisc h angelegte n Darstellun g wil l e r da s 
Leben un d da s Wirke n diese r beide n fü r di e deutsch e Geschicht e de s 12 . Jahrhundert s 
so wichtige n Herrschergestalte n schildern , um , wi e e s i n de m Vorwor t z u de m zweite n 
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Buch heißt , de n Lese r i n de r gleiche n Weis e mi t de r Gleichzeitigkei t de r Ereigniss e z u 
konfrontieren, wi e die s be i de n handelnde n Persone n de r Fal l war . Ein  solche s Ver -
fahren läß t sic h zweifello s rechtfertigen . E s frag t sic h aber , o b nich t ein e meh r thema -
tisch ausgerichtet e Darstellun g di e Leistun g Heinrich s de s Löwe n al s Herzo g i n Sachse n 
und Bayer n deutliche r gemach t hätte . 

Das Schwergewich t de s Buche s lieg t au f de r politische n Geschichte . I n de n Gan g de r 
Ereignisse werde n wiederhol t -  gelegentlic h ziemlic h unvermittel t -  kulturgeschicht -
liche Tatsache n eingeschaltet . Demgegenübe r trit t wi e scho n i n H. s Barbarossabuc h 
die verfassungsgeschichtlich e Problemati k z u seh r i n de n Hintergrund . De r Wandel , 
der sic h i m staatliche n Aufba u i m 12 . Jahrhundert überal l imme r stärke r abzeichne t 
und de r i n Sachse n mi t de m Name n Heinrich s de s Löwe n verbunde n ist , trit t i n de m 
Buch nich t kla r genu g hervor . 

H. ha t di e neuer e Forschun g zweifello s i n umfassende r Weis e herangezogen . E r 
unterscheidet dabe i abe r nich t imme r deutlic h genu g zwische n de n siche r belegte n 
Tatsachen un d dem , wa s i m Bereic h de s Hypothetische n bleibe n muß . Au f kleiner e 
Irrtümer gehe n wi r hie r nich t ein . Wen n e r abe r z.B . mein t (S . 280), di e „stets  z u 
beobachtende Tenden z de s Löwe n zu r Konspiratio n mi t machtvolle n Gegner n de s 
staufischen Kaisers " zeige , „wi e seh r Heinric h a n de r Begrenzung , zeitweili g soga r a n 
der Beseitigun g de r staufische n Kaisermach t gelegen " war , s o is t dies e Behauptun g 
nicht haltbar . 

H.s Buc h is t zwa r solide r al s da s vo n Barz ; de n Anforderungen , di e auc h a n ein e 
populäre Biographi e z u stelle n sind , wir d e s abe r nu r teilweis e gerecht , Di e Auswah l 
der zahlreiche n Abbildungen , di e de m Buc h beigegebe n sind , is t i m allgemeine n gu t 
gelungen. Da ß ma n abe r au f de m Schutzumschla g ei n Bil d de s Herzogspaare s au s de m 
15. Jahrhundert bringt , da s Heinric h un d Mathild e i m Sti l un d de r Gewandun g de s 
ausgehenden Mittelalter s zeigt , is t nich t verständlich . 

Kiel Kar l J o r d a n 

A c t a P a c i s W e s t p h a l i c a e . Seri e II , Abt . C : Di e schwedische n Korrespon -
denzen. Ban d 3 : 1646-1647 . Bearb . vo n Gottfrie d L o r e n z . Münster : Aschendorf f 
1975. LVI , 73 7 S . Lw . 198, - DM. 

Der jetz t anzuzeigend e Ban d de r Acta  Pacis  Westphalicae  is t i n derselbe n Weis e 
angelegt wi e sei n 197 1 erschienene r Vorgänger . E r is t mi t de r gleiche n Sorgfal t ge -
arbeitet wi e jene r un d bring t da s groß e Vorhabe n de r Editio n vo n Quelle n zu m 
Westfälischen Friede n wiederu m ei n gute s Stüc k voran . Wa s i n diese r Zeitschrif t 
(45, 1974 , S . 42 4 f. ) z u Ban d 2  de r Publikatio n de r schwedische n Korrespondenze n übe r 
äußere Aufmachung , Textgestaltung , Kommentierun g un d Erschließun g gesag t worde n 
ist, gil t gleichermaße n fü r Ban d 3 , de n Gottfrie d Lorenz  trot z große r Belastun g durc h 
den Schuldiens t zügi g zu m Abschlu ß geführ t hat . Es sol l hie r nich t wiederhol t werden . 

Auch i n diese m Ban d stamm t das  Gro s de r berücksichtigte n Dokument e au s de m 
Schwedischen Reichsarchiv . E s wir d ergänz t durc h Stück e au s de n Fond s andere r 
schwedischer Archiv e sowi e de s Niedersächsische n Staatsarchiv s Stade , de s Dänische n 
Reichsarchivs un d de r Königliche n Bibliothe k Kopenhagen . De r zeitlich e Rahme n de r 
Dokumentation umspann t da s Jah r vo m 13 . Oktobe r 164 6 bi s zu m 27 . Septembe r 164 7 
(alter Stil) . De r Begin n is t durc h de n fü r Ban d 2  gewählte n Einschnit t vorgegebe n un d 
fällt mi t de m Anfan g eine s neue n wesentliche n Abschnitte s de r schwedisch-kaiserliche n 
Verhandlungen zu r Beendigun g de s Dreißigjährige n Kriege s zusammen . Dagege n 
markiert de r Abschlu ß keine n s o bemerkenswerte n Einschnitt , sonder n is t mi t de m 
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Bruch de s schwedisch-bayerischen/kurkölnische n Waffenstillstande s ehe r willkürlic h 
in Hinblic k au f ein e umfangmäßig e Gleichstellun g mi t de m al s Abschlu ß de r Seri e 
geplanten Ban d 4  gewählt . Nebe n de m vo n de n schwedische n Vertreter n i n Osnabrüc k 
und Münste r untereinande r geführte n Briefwechsel , ihre n Berichte n a n Königi n Chri -
stina un d Reichskanzle r Axe l Oxenstiern a sowi e dere n Weisunge n a n di e Friedens -
gesandten sin d Korrespondenze n Alexande r Erskein s un d führende r schwedische r 
Militärs berücksichtigt . I n nu n scho n gewohnte r un d bewährte r Weis e werde n di e 
Vorlagen unte r Fortlassun g de r Kurialie n i m volle n Wortlau t gebracht , lediglic h 
Sachverhaltsreferate, di e nich t di e persönlich e Betrachtungsweis e de s Absender s 
spiegeln, un d Privatsache n werde n regestenarti g verkürz t ode r i n Stichworte n wieder -
gegeben. 

Das beherrschend e Them a de r zu m Abdruc k gebrachte n Korrespondenzakte n de r 
Monate Oktobe r 164 6 bi s Februa r 164 7 is t di e Territorialsatisfaktio n Schwedens . I n 
der Folgezei t wir d ein e Vielzah l vo n Problemen , namentlic h Gravamin a de r Reichs -
stände, angesprochen , ohn e da ß eine s dominiert . Allerding s rück t sei t Frühjah r 164 7 
- vo r alle m nac h de r Bestellun g de s Kriegs - un d pommersche n Assistenzrate s Alex -
ander Erskei n zu m schwedische n Bevollmächtigte n fü r di e satistactio  militum  -  di e 
Frage de r Abfindun g un d Abdankun g de r schwedische n Arme e imme r stärke r i n de n 
Vordergrund. 

Die niedersächsisch e Landesgeschicht e wir d naturgemä ß i n erste r Lini e vo n de m 
Problem de r schwedische n Territorialansprüch e berührt , un d zwa r direk t durc h de n 
Übergang de r Stifte r Breme n un d Verde n au f Schwede n un d indirek t durc h Ansprüch e 
der Herzög e vo n Braunschweig-Lünebur g au f Territorien , di e de r Kurfürs t vo n Bran -
denburg zu r Entschädigun g fü r di e abzutretende n pommersche n Gebiet e erhalte n 
sollte. Abe r auc h viel e ander e Fragen , wi e Kontributionsleistungen , Weserzoll , strate -
gische Bedeutun g Ostfrieslands , Protestante n i m Bistu m Hildeshei m usw. , werde n 
berührt. Insgesam t enthäl t mindesten s jede s sechst e de r dreihundertsechsunddreißi g 
berücksichtigten Dokument e Nachrichte n mi t direkte m Bezu g au f Territorien , Persone n 
und Institutione n i m Bereich de s heutige n Niedersachsens . 

Hamburg Hans-Diete r L o o s e 

S c h n a t h , G e o r g ; Geschicht e Hannover s i m Zeitalte r de r neunte n Ku r un d de r 
englischen Sukzessio n 1674-1714 . Ban d 2 : 1693-1698 . Hildesheim : La x 1976 . XVI , 
547 S. , 2 4 Abb . au f Taf. , 1  Farbtaf. , 1  Stammtaf . =  Veröffentlichunge n de r Histo -
rischen Kommissio n fü r Niedersachse n un d Bremen . XVIII . Lw . 1 0 8 - DM . 

Nahezu vierzi g Jahr e nac h de m Erscheine n de s erste n Bande s (1938 ) seiner  um -
fassend angelegte n Darstellung , di e ihrerseit s wiederu m a n di e de m späte n 19 . Jahr -
hundert angehörende , unvollende t geblieben e Geschicht e de s weifische n Gesamt -
hauses nac h de m Westfälische n Friede n vo n Adol f K ö c h e r (1884 , 1895 ) anknüpfte , 
legt de r Altmeiste r hannoversche r Geschichtsforschun g nunmeh r di e Fortsetzun g vor . 
Der Zweit e Weltkrie g un d sein e Folge n sowi e anderweitig e Verpflichtunge n habe n 
ihn gehindert , di e Aufgab e frühe r z u realisieren . Auc h diese r zweit e Ban d führ t di e 
Geschichte de s Aufstieg s Hannover s zu m Kurstaa t de s Alte n Reiche s un d seine r 
Dynastie zu r Trägeri n de r englische n Kron e noc h nich t zu m Abschluß , sonder n nu r bi s 
zum Tod e de s erste n Kurfürste n Erns t Augus t Anfan g 1698 . Ers t ei n dritte r un d vierte r 
Band solle n da s Gesamtwer k vollende n un d dami t eine m unbestrittene n Höhepunk t 
frühneuzeitlicher Geschicht e Hannover s un d de r Welfenland e z u de r ih m gebührende n 
großen wissenschaftliche n Darstellun g verhelfen . 

Wie scho n i m vorangehende n Ban d schöpf t de r Auto r au s eine r Füll e vo n archiva -
lischen Quellen , di e e r unte r Einarbeitun g de r zwischenzeitlic h erschienene n Spezial -
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literatur sowi e vo n mannigfache n eigene n Forschunge n z u eine r färben - un d facetten -
reichen Synthes e de r Ernst-August-Zei t zusammenfaßt . De n Grundstoc k bilde n di e 
reichen Beständ e fü r Calenber g un d Cell e i m Niedersächsische n Hauptstaatsarchiv , 
ergänzt durc h Akte n au s Wolfenbüttel , Berli n (Merseburg) , Dresden , au s Wien , 
London, Paris , Kopenhagen , Stockhol m un d weitere n Archiven . Scho n diese s breit e 
Spektrum de r aufgearbeitete n Archivalie n zeig t di e eng e Verflechtung  de r hannover -
schen Kurfrag e mi t de r deutsche n un d europäische n Politi k de s ausgehende n 17 . Jahr -
hunderts; si e deute t darau f hin , da ß e s hie r nich t nu r u m Problem e de r nordwest -
deutschen Territorialgeschicht e geht , sonder n stet s auc h u m ei n Stüc k Reich s geschiente 
im Spiege l un d au s de r Perspektiv e Kurhannover s („Kurbraunschweigs") , das  damal s 
zeitweilig z u eine m wichtige n Brennpunk t de r innerdeutsche n un d europäische n 
Beziehungen wurde . 

Der Verf . ha t sein e ursprüngliche , i n eine r lange n Traditio n stehend e Konzeptio n 
nicht geändert : Sei n Wer k is t vorrangi g ein e Geschicht e de r hannoversche n Politi k 
und de r Dynastie . Demzufolg e beanspruche n di e Außen - bzw . Reichspoliti k un d di e 
Hausangelegenheiten eine n zentrale n Platz , währen d di e innere n „Strukturen 14 deut -
lich zurücktreten . Vo n de n insgesam t neu n Kapitel n de s dritte n Buche s sin d fün f de r 
Politik, zwe i de r Famili e un d zwe i „Staa t un d Gesellschaft " gewidmet . Ein e Charak -
teristik de s reiche n Inhalt s un d de r wertvolle n Einzelergebniss e mu ß sic h angesicht s 
des begrenzte n Besprechungsraum s au f wenig e Akzent e beschränken . 

Mit de r Erhebun g de s Herzog s vo n Hannove r zu m Kurfürste n durc h Kaise r Leo -
pold I . i m Dezembe r 169 2 wa r di e Anerkennun g de r neue n Kurwürd e durc h all e 
Mitglieder de s Kurfürstenkolleg s un d Fürstenrat s ode r ga r durc h all e europäische n 
Mächte, insbesonder e durc h Frankreic h un d Dänemark , noc h nich t erreicht . Zwa r 
dürfte di e territorial e Basis , wi e de r Verf . beton t (S . 67), fü r di e neunt e Ku r Erns t 
Augusts ausreichen d gewese n sei n unte r de r Voraussetzun g de r vo n ih m ebens o 
hartnäckig angestrebte n Vereinigun g de r beide n Fürstentüme r Hannove r un d Celle ; 
aber e s gelan g de m geschickte n un d rücksichtslose n Machtpolitike r trot z alle r diplo -
matischen un d finanzielle n Anstrengunge n z u seine n Lebzeite n nicht , di e tatsächlich e 
Zulassung z u erreiche n ode r auc h nu r di e Mehrzah l de r Opponente n fü r sic h z u 
gewinnen. Davo r stande n di e ungelöst e Frag e de r readmissio  Bohemiae  un d di e 
damit en g verknüpfte n konfessionspolitische n Proporzerwägunge n i m Kurfürsten -
kollegium; davo r stan d de r zäh e Widerstan d de r Reichsfürsten , di e sic h de m Herzo g 
Anton Ulric h au s de r ältere n Wolfenbüttele r Lini e anschlösse n un d dabe i soga r z u 
einer Declaratio  nuHitatis  schritten ; davo r stan d schließlic h un d nich t zuletz t di e 
kategorische Ablehnun g de r neue n Ku r durc h di e Kron e Frankreic h (Kap . 1  u . 2). 

Trotz seine r wei t ausgreifende n Politi k blie b da s „unvollendet e Elektorat " dabe i 
eine mittler e deutsch e Territorialmach t i n Nordwestdeutschland , di e durc h de n Kur -
vertrag en g a n de n Kaise r un d zugleic h a n di e Seemächt e gebunde n war . I n de r 
Großen Koalitio n gege n de n Köni g vo n Frankreic h mußt e si e nac h de n Wünsche n 
Kaiser Leopold s I . un d Köni g Wilhelm s III . vo n Englan d operieren . E s gelan g ih r 
nicht, be i de n Rij s wicker Friedensverhandlunge n ode r ga r i m Friedensvertra g selbs t 
ihre Anerkennungswünsch e zu r Geltun g z u bringen . Di e a n di e Abkunf t de r Herzogin -
Kurfürstin Sophi e au s de r Stuartfamili e geknüpft e Sukzessionserwartun g blie b z u 
Lebzeiten Erns t August s periphe r un d wurd e vo n de r Erwartungsträgeri n selbs t zwie -
spältig behandelt . Ein e übe r di e Sicherun g de r neue n Kurwürd e hinausgehend e äußer e 
Politik führte n di e Weife n i n Hannove r un d Cell e nu r a n ihre r Nordflank e i n bezu g 
auf Sachsen-Lauenburg , da s de r Celle r Herzo g 168 9 nac h de m Aussterbe n de r dortige n 
Askanier kurzerhan d fü r da s weifisch e Hau s militärisc h besetz t hatte . Auc h begrün -
deteren Erbansprüche n gegenüber , wi e sie  di e Anhaltine r bzw . di e Wettine r besaßen , 
gedachten Erns t Augus t un d sei n Bruder  Geor g Wilhel m e s nich t wiede r herauszu -
geben. Die s führt e zunächs t zu r Konfrontatio n mi t de m nördliche n Nachbar n Dänemar k 
(Bombardement Ratzeburg s 1693 ) un d späte r dan n nac h langwierige n Rechtsstreitig -
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keiten unte r Einschaltun g de s kaiserliche n Lehnsherr n un d de s Reichshofrat s zu m 
regelrechten Abkauf . De r durc h de n Erwer b de r polnische n Königswürd e besonder s 
geldbedürftige sächsisch e Kurfürs t Augus t de r Stark e fan d sic h daz u bereit , freilic h 
ohne sein e albertinische n un d ernestinische n Vetter n z u beteiligen . Au s de r Stellun g 
gegen Dänemar k erga b sic h zwingen d di e Anlehnun g Hannover s a n di e Kron e 
Schweden. 

Das vo n eine r Ar t „Haßliebe " (S . 298 ) geprägt e Verhältni s z u Kurbrandenbur g 
unter Erns t August s Schwiegersoh n Friedric h III , bestimmt e sich , wi e Sch . plausibe l 
macht, stärke r vo n de n staatlich-politische n Gegebenheite n un d Rivalitäten , vo m 
„ Raumdruck" de s Grenznachbar n i n Os t u n d Wes t her , al s vo n de r dynastische n 
Verbindung de r s o ungleiche n Ehepartne r Sophi e Charlott e un d Friedrich . De r Stur z 
von Friedrich s erste m Premierministe r Eberhar d vo n Danckelma n is t jedenfall s nich t 
von Hannove r aus , woh l abe r seh r entschiede n vo n de r „unpolitischen " (? ) Kurfürsti n 
Sophie Charlott e betriebe n worde n (Kap . 4 u. 5). 

Breiten Rau m i n Schnath s Darstellun g (Kap . 3) beanspruch t di e vo n ih m bereit s i n 
mehreren vorausgegangene n Untersuchunge n eine r weitgehende n Klärun g zugeführt e 
Königsmarck-Affäre. Demgemä ß mu ß di e vo n zahlreiche n hie r beiseit e geräumte n 
Legenden umrankt e „Ehetragödi e de r Kurprinzessi n Sophi e Dorothea " nich t nu r per -
sonenbezogen, sonder n auc h i n eine m politische n Zusammenhan g betrachte t werden , 
der da s harte , abe r durchau s erträglich e Schicksa l de r Geschiedene n al s Prinzessi n vo n 
Ahlden verständliche r erscheine n läßt . Sicherlic h sin d di e hie r wi e auc h i n de m 
Schlußkapitel (9 ) „De r alt e Kurfürs t un d di e Seinen " zusammengetragene n Nachrich -
ten übe r da s persönlich e Lebe n un d Verhalte n de r regierende n Famili e i n gewisse r 
Hinsicht symptomatisc h nich t nu r fü r di e hannoversch e „Hofkultur " i m späte n 17 . Jahr -
hundert un d insofer n eigne t ihne n ei n fü r da s Zeitalte r charakteristische r Informations -
wert; si e entbehre n auc h nich t de s pikante n Reize s un d dürfte n dahe r stet s ihr e 
Leser finden . Abe r de r Rez . verhehl t seine n Eindruc k nicht , da ß ihne n i n diese m 
Werk woh l z u breite r Rau m eingeräum t wurde , zuma l dabe i Wiederholunge n nich t 
ausgeblieben sind . 

Dieser Eindruc k dräng t sic h insbesonder e auf , wen n ma n di e vergleichsweis e knap -
pen Kapite l übe r „Staa t un d Gesellschaft " ( 6 u . 7) daz u i n Relatio n setzt . Dennoc h ver -
mitteln si e ei n klare s Bil d vo n de r Regierungsweis e Erns t Augusts , de m Instrumen -
tarium, de n Persönlichkeiten , dere n e r sic h bediente , u m ei n Gebie t vo n ca . 700 0 qk m 
mit etw a 20 0 000 Einwohner n ziemlic h effekti v z u regieren . Di e persönlich e Regierun g 
„aus de m Kabinett" , nich t au s de m Geheime n Rat , rechtfertig t vielleich t doch , gerad e 
auch i m Hinblic k au f zeitgenössisch e Parallelen , de n Kurfürste n i n näher e Beziehun g 
zu seine m „absolutistische n Zeitalter " z u setzen , al s e s be i Sch . geschieht , zuma l di e 
Stände auc h i n Calenberg-Göttingen , jedenfall s vorübergehend , bi s zu m Wechse l de r 
Dynastie nac h England , nich t neben , sonder n unte r de m Landesherr n stande n (S . 334), 
mochten si e auch , wi e übrigen s durchau s auc h anderswo , ei n ehe r formelle s Steuer -
bewilligungsrecht, eigene s Kassenwese n un d ih r Hofgerich t behalte n haben . Ziemlic h 
durchsichtig wir d auc h da s Finanzwese n de s hannoversche n Kurstaate s nac h Ausgabe n 
und Einnahmen , sowei t dies e nich t gerade , wi e vo r alle m di e Subsidien , übe r di e 
fürstliche Schatull e gelaufe n sind . Demnac h brachte n di e Domäne n un d di e Bergwerk e 
am Har z di e Haupteinnahme n de s Kammeretats , de r durc h di e überau s kostspielige , 
verschwenderische Hofhaltun g besonder s star k belaste t wurde . Di e Einführun g eine r 
indirekten Verbrauchssteue r fü r di e Kriegskasse , de s Licent , sei t 168 6 wa r ei n Erfolg ; 
sie tru g sicherlic h daz u bei , ein e erstaunlic h hoh e finanziell e Leistungsfähigkei t de s 
Staatswesens z u gewährleisten , da s direk t ode r indirek t fü r di e neunt e Ku r erheb -
liche Beträg e aufwende n mußte . Anleihe n mußte n häufi g aufgenomme n werden , führ -
ten aber z u keiner Uberschuldung . 

Dabei blie b da s städtearm e Lan d i m wesentliche n rei n agrarisc h strukturiert , vo n 
einer Förderun g de s zeitgemä ß propagierte n Manufakturwesen s is t weni g di e Rede , 
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auch di e Peuplierungspoliti k blie b rudimentär . De r traditionell e Gesellschaftsaufba u 
mit seine r Privilegierun g de s Adel s unte r Bevorzugun g fremde n Adel s i m Staats -
dienst, mi t de r Abwälzun g de r Hauptlas t au f de n durc h di e nordwestdeutsch e Meier -
verfassung vo r allz u große r Willkü r geschützte n Bauernstan d un d di e unterbäuerlich e 
Bevölkerung bestimm t auc h i m Hannoversche n da s Bild . Di e Kirch e wa r de r Staats -
gewalt straf f untergeordnet . Di e weitgehend e religiös e Gleichgültigkei t de s Landes -
herrn führt e z u eine r Ar t Toleran z au s Indifferenz . Dennoc h ware n di e vo m Ab t 
Molanus un d vo n Leibni z eifri g betriebene n Wiedervereinigungsbestrebunge n de r 
christlichen Bekenntnisse , wi e de r Verf . mi t gute n Gründe n hervorheb t (S . 37 5 f.) , ohn e 
wirkliche Erfolgsaussichten . De r groß e Gelehrt e Leibni z erwie s sic h dari n wi e sons t 
häufig i n de r praktische n Politi k al s Utopist . 

Diese un d noc h viel e ander e Aspekt e de r innere n un d äußere n Politi k Kurhanno -
vers i m letzte n Jahrzehn t de s 17 . Jahrhunderts lasse n sic h au s de m zweite n Ban d vo n 
Georg Schnath s Wer k gewinnen . Si e sin d ohn e Zweife l scho n aufgrun d de s dari n 
verarbeiteten riesige n Quellenmaterial s unentbehrlich e Baustein e zu r Erhellun g de r 
nordwestdeutschen wi e de r allgemeine n deutsche n Geschicht e eine s bishe r ehe r 
vernachlässigten Zeitalters . Dabe i verbinde n sic h Gelehrsamkeit , Darstellungsver -
mögen un d au s de r jahrzehntelange n Beschäftigun g mi t de m Gegenstan d erwachsene s 
persönliches Engagemen t de s hannoversche n Landeshistoriker s z u eine r Einheit . Ma n 
kann nu r wünschen , da ß e s de m Auto r gelingt , nachde m bereit s de r dritt e Ban d 
erschienen ist , rech t bal d auc h de n abschließende n Ban d vorzulege n un d dami t sei n 
Lebenswerk z u krönen . Einig e großenteil s weni g bekannt e Abbildunge n un d ein e 
Stammtafel de s Hause s Hannove r ergänze n da s Wer k i n willkommene r Weise . 
Register un d Aktenanhan g sin d fü r de n Schlußban d vorgesehen . 

Würzburg Pete r B a u m g a r t 

B i d d l e , S h e i l a : Bolingbioke  and  Harley.  London : (Georg e Alle n &  Unwin ) 1975 . 
X, 30 7 S. , X V S . Index . Lw . 4.j£95 . 

Bei de m hie r anzuzeigende n Wer k handel t e s sic h u m di e fü r Englan d nachgedruckt e 
Ausgabe eine s bereit s 197 4 i n de n US A erschienene n Buches . Di e Verfasseri n versieh t 
eine Assistenzprofessu r a n de r Columbia-Universität . 

über di e Regierungszei t de r Königi n Ann a (1702-1714 ) is t i n de n letzte n Jahrzehnte n 
in de r englischsprachige n Wel t seh r vie l gearbeitet , geforsch t un d veröffentlich t wor -
den. Ic h verweis e au f meine n kleine n Sammelberich t „Zwische n Stuar t un d Hannover " 
in Bd . 48 , 1976 , diese s Jahrbuches . Auc h übe r di e beide n vo n Sheil a Biddl e behandel -
ten Staatsleut e liege n bereit s Biographie n au s neueste r Zei t vor : übe r St . John/Boling -
broke vo n H . T . D i c k i n s o n (1970) , übe r Harley/Oxfor d vo n Elizabet h H a m i l -
t o n (1970 ) un d Angu s M c l n n e s (1967) . Ih n behandel t auc h ein e ungedruckt e 
Dissertation de r Universitä t Cambridg e vo n B . W . H i l l (1961) . Daz u komme n noc h 
verschiedene Spezialuntersuchunge n i n Aufsatzform . E s mußt e unte r diese n Umstän -
den fraglic h erscheinen , o b sic h diese m Problemkrei s noc h ein e nennenswer t weiter -
führende Darstellun g abgewinne n lie ß -  e s se i den n durc h Erschließun g neuer , bishe r 
unbekannter Quellen . 

Dies is t be i de r Arbei t vo n Sheil a Biddl e nich t de r Fall . Si e stütz t sic h i m wesent -
lichen au f bereit s ausgewertet e Beständ e au s de m British  Museum  (bzw . de r British 
Library), de r Bodleiana  un d au f Nachläss e i n englische n Regional - un d Adelsarchiven . 
Das Public  Record  Office  wurd e nich t benutzt . I n de r umfangreiche n Bibliographi e 
vermißt ma n u . a . di e (leide r ungedruck t gebliebene , abe r entscheiden d wichtige ) 
Londoner Dissertatio n vo n Edwar d G  r  e g g, The  Protestant  Succession  in  inter-
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national Politics  1710-1716 , 1972 , wi e auc h di e andere n hie r einschlägige n Aufsätze , 
die ic h i m Nds . Jahrbuc h 48 , 1976 , S . 437-441 vorgestell t habe . Ebenso  Dere k 
M c K a y , Bolingbroke,  Oxford  and  the  defence  of  the  Utrecht  settlement  in  southern 
Europe, i n English  Historical  Review  86 , 1971 . Vo n deutsche r Literatu r is t nu r Onn o 
K l o p p s  „Fal l de s Hause s Stuart " un d S a l o m o n s „Letzte s Ministeriu m de r 
Königin Anna " herangezogen , vo n Wol f gang M i c h a e l s „Englische r Geschicht e 
im 18 . Jahrhundert" lediglic h de r erst e Ban d de r englische n Ausgab e (1936) . 

Indessen, e s wär e falsch , au s diese n Lücke n i n de r Dokumentatio n au f erheblich e 
Strukturmängel i n de r Fundierun g de s Werke s z u schließen . E s is t vielmeh r ein e 
recht gründliche , umsichtig e Untersuchung , di e methodisc h keine n Anla ß z u Bedenken 
und Tade l gibt . Da s -  i m ganze n auc h erreicht e -  Zie l un d Anliege n de r Arbei t wa r 
es, darzulegen , wi e sic h au s de r ursprüngliche n Freundschaf t de r beide n Staatsleute , 
die sic h noc h während de r gemeinsame n Zugehörigkei t z u de r Regierun g Marlborough -
Godolphin 1704-170 8 bewährte , nachher , al s beid e 1710-171 4 i m letzte n Ministeriu m 
der Königi n Ann a zusammenwirkten , heftig e Feindschaf t un d unversöhnlicher  Ha ß 
entwickelt hat . Da s End e wa r Oxford s Stur z al s Lordschatzmeiste r (8 . August 1714) , 
den abe r sei n glücklichere r Rival e Bolingbrok e nu r vie r Tag e überstand , d a de r To d 
der Königi n auc h seinem Ministeram t ei n Ende setzte . 

Mrs. Biddl e erklär t di e Gegensätz e zwische n de n beide n Politiker n auße r durc h di e 
Verschiedenheit ihre s Wesen s mi t de n Unterschiede n ihre s politische n Programms . 
Harley/Oxford wollt e ein e Regierun g ü b e r de n Parteien , St . John/Bolingbroke di e 
unbeschränkte Herrschaf t de r Torypartei . Die s wa r nich t z u erreichen , d a sic h di e 
Hannoverfreunde unte r de n Torie s -  e s ware n i m Unterhaus e 171 4 mindesten s 50 , 
wahrscheinlich 7 0 -  au s Sorg e u m di e protestantisch e Sukzessio n de m Kur s de s al s 
Stuartanhänger geltende n Bolingbrok e nich t anvertraue n wollten . Fra u Biddl e bestä -
tigt i m übrige n i m Hinblic k au f di e -  fü r un s wichtigst e -  Frag e de r hannoversche n 
Erbfolge, da ß wede r Oxfor d noc h Bolingbrok e di e Rückkeh r de r Stuart s beförderte n 
oder auc h nu r wünschten , e s se i denn , dies e wechselte n ih r Glaubensbekenntnis . Abe r 
auch noc h nachde m de r Pretende r die s vo n sic h gewiese n hatte , unterhielte n beid e 
Minister weiterhi n Beziehunge n z u ih m un d suchte n sich , wi e di e meiste n englische n 
Politiker jene r Zeit , beid e Weg e offe n z u halten . Den n di e Neigunge n de r Quee n z u 
ihrem Halbbrude r ware n j a ebens o bekann t wi e ihr e heftig e Abneigun g gege n da s 
Haus Hannover . 

Hannover G . S c h n a t h 

B r i e f e d e s M i n i s t e r s O t t o C h r i s t i a n v o n L e n t h e a n d e n G e h e i -
m e n K r i e g s r a t A u g u s t W i l h e l m v o n S c h w i c h e l d t (1743-1750) . 
Eingeleitet, bearbeite t un d herausgegebe n vo n Rudol f G r i e s e r . Hildesheim : 
Lax 1977 . X , 40 4 S. , 3  Taf . =  Veröffentlichungen  de r Historische n Kommissio n fü r 
Niedersachsen un d Bremen . XXXV : Quelle n un d Untersuchunge n zu r allgemeine n 
Geschichte Niedersachsen s i n de r Neuzeit . Bd . 2. Kart . 8 4 - DM . 

Mit de n Briefe n de s hannoversche n Minister s Ott o Christia n vo n Lenth e a n seine n 
Freund Augus t Wilhel m vo n Schwicheld t leg t Griese r eine n kostbare n Fun d au s de m 
Gutsarchiv Söde r vor , de r u m s o wertvolle r ist , al s bishe r au s de m Hannove r de s 
18. Jahrhunderts noc h kein e derartige n Korrespondenze n entdeck t un d veröffentlich t 
worden sind . Di e Ausgab e de r Brief e is t mi t eine r Einleitun g versehen , wori n dere n 
Inhalt analysier t un d ei n Charakterbil d de r beide n Korrespondente n entworfe n wird , 
sie is t ferne r durc h ei n Personen- , Orts - un d Schlagwortregiste r aufgeschlüsselt . Oben -
drein wir d jede s einzeln e Schreibe n genau  kommentier t durc h Anmerkungen , di e de n 



Allgemeine Geschicht e un d Landesgeschicht e 383 

Zusammenhang un d di e Hintergründ e de r berühr te n Ereigniss e aufhelle n un d di e er -
wähnten Persone n bi s au f wenig e Ausnahme n identifizieren . 

Es is t schade , da ß vo n de r gesamte n Korresponden z auße r eine m Brie f vo n Schwi -
cheldt nu r di e Schreibe n Lenthe s erhal te n sind , i n dene n nu n doc h manch e Stelle n 
trotz scharfsinnige r Deutungsversuch e de s Herausgeber s dunke l bleiben . Gewi ß wa r 
Lenthe z u diese r Zeit , wi e Griese r betont , al s a n de n politische n Entscheidunge n de r 
hannoverschen Regierun g beteil igte r Ministe r un d genaue r Kenne r de s Räderwerk s 
der Staatsmaschin e de r „Gewichtigere " de r beide n Briefpartner . Ma n dar f jedoc h nich t 
vergessen, welch e bedeutend e Roll e Schwicheld t selbs t al s Ministe r un d vo r alle m al s 
Leiter de r Kriegskanzle i währen d de s Siebenjährige n Kriege s gespiel t hat . E s sprich t 
für ihn , da ß de r Herzo g Ferdinan d vo n Braunschwei g di e Tätigkei t de r Kriegskanzle i 
trotz ihre s gelegentliche n Versagen s vo r de r Größ e de r ih r gestell te n Aufgabe n 
durchaus positi v beurtei l t e un d Schwicheld t selbs t durc h sei n Lo b auszeichnete . E r ha t 
auch nac h Beendigun g de s Kriege s di e Verbindun g mi t de m hannoversche n Staatsman n 
aufrecht erhal te n un d ih n nich t nu r durc h überau s schmeichelhaft e Briefe , sonder n 
auch durc h seine n persönliche n Besuc h au f de m Gu t Flachstöckhei m i m Janua r 176 6 
und durc h sein e Einladun g nac h Vecheld e geehrt . 

Das politisch e Weltbil d Schwicheldt s läß t sic h a n de n umfangreiche n Denkschriften , 
die e r al s Ministe r verfaß t hat , ablesen . Da s Lenthe s zeichne t sic h vollkomme n deut -
lich i n diese n Privatbriefe n a n seine n ver t raute n Freun d ab . I n viele m deck t e s sic h 
mit de n i m hannoversche n Ministeriu m herrschende n Anschauungen . Da s gil t vo r 
allem fü r di e au s Widerwil le n gege n di e Persönlichkei t Köni g Friedrich s un d Furch t 
vor de r vo n ih m bewirkte n Machtentfaltun g gemischte n meh r ode r wenige r s ta rke n 
Abneigung gege n Preußen , di e be i de m besonnene n Gerlac h Adolp h vo n Münchhau -
sen durc h Vernunf t un d politische s Kalkü l gezügel t werde n konnte , be i Schwicheld t 
sich z u e lementare m Ha ß steigerte . Auc h Lenth e nannt e Preuße n bzw . Friedrich , de n 
er zugleic h dami t meinte , „da s Monstrum" . Abe r i n eine m unterschie d e r sic h vo n de r 
Mehrhei t seine r Kollegen : E r wollte , da ß Hannove r ein e akt iv e Politi k au s e igene r 
Kraft triebe , u m Preuße n i m Reic h di e Spitz e z u biete n un d di e Franzose n vo m 
Reichsboden z u verjagen . E r entwar f de n Pla n eine s foedus  defensivum,  eine s Bünd -
nisses unte r Führun g Hannovers , da s Sachsen , di e dre i geistliche n Kurfürsten , de n 
schwäbischen, oberrheinische n un d fränkische n Krei s umfasse n sollte . E s wa r vo n ih m 
gedacht al s ein e „di e sogenandt e Franckfurthe r seh r balancirend e un d di e frantzösch e 
Intentions gäntzlic h verrückend e Union" , als o Reichspoliti k i n große m Sti l zu r Abweh r 
der preußisch-französische n Gefahr . Zwec k diese s Bündnisse s war , ein e Defensions -
armee aufzustellen , dere n Ker n di e gesamte n hannoversche n Streitkräft e bilde n soll -
ten. Voraussetzun g dafür , ode r wi e Lenth e e s ausdrückte , „de r groß e Point " war , 
„daß wi r unser e Trouppe n gant z ode r zu m Thei l au s englische n Sol d looßreiße n un d 
der Köni g Gelegenhei t bekomme , si e al s Churfürs t z u gebrauchen" , un d zwa r a m 
Rhein un d Mai n stat t i m Dienst e England s i n Brabant . Abweichen d vo n de r konsequen t 
verfolgten Lini e hannoversche r Politi k wa r Lenth e als o gewillt , ohn e politisch e un d 
finanzielle Anlehnun g a n Englan d di e e igene n militärische n Machtmitte l Hannover s 
daran z u wage n un d vol l einzusetzen . Schrit t fü r Schrit t ha t Lenth e di e Zustimmun g 
des König s gewonnen , abe r Geor g II . wäre doc h woh l ni e i m Erns t z u diese m hohe n Ein -
satz berei t gewesen , auc h wen n nich t di e politische n un d militärische n Entscheidunge n 
des Jahre s 174 5 de m Pla n de n Bode n entzoge n hät ten . 

Gerade i n de n Briefe n Lenthe s spiegel t sic h da s Entsetze n übe r de n jähe n Zusam -
menbruch Sachsen s un d di e i n seine r Niederwerfun g zutag e t re tend e Stärk e Preußens . 
Um gege n dies e beängst igend e Ubermach t Schut z z u finden , grif f da s hannoversch e 
Ministerium wenig e Woche n nac h de m Abschlu ß de s Dresdene r Frieden s ein e au s 
Wien kommend e Anregun g au f un d arbei tet e au f di e Errichtun g eine s Hannove r 
deckenden Bündnissystem s hin , i n de m Rußlan d di e Roll e eine s wirksame n Gegen -
gewichtes gege n Preuße n zugedach t war , Englan d abe r „durc h Geldhülf e di e machin e 
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in Bewegun g bringen " sollt e (Cal . Br . 2 4 Nr . 4473) , Dies e vo n Died e konzipierte , vo n 
Münchhausen übernommen e Idee , durc h da s Zusammenwirke n de r russische n Militär -
macht mi t de r englische n Finanzkraf t Hannove r vo r de m Zugrif f Preußen s z u sichern , 
wurde seitde m zu r Richtschnu r de r hannoversche n Politi k un d fan d endlic h ihr e Ver -
wirklichung i n de m englisch-russische n Subsidienvertra g vo n 1755 , de m Ausgangs -
punkt fü r da s renversement  des  aWances  un d i n de r Folg e fü r de n Ausbruc h de s 
Siebenjährigen Kriege s au f de m Kontinent . Lenth e stan d diese m Pla n vo n vornherei n 
skeptisch un d reservier t gegenüber . E r schein t sein e Bedenken  be i de n Beratunge n de s 
Ministeriums nich t vorgebrach t z u haben , jedenfall s is t kein e schriftlich e Äußerun g 
von ih m darübe r i n de n Akte n erhalten ; woh l abe r ga b e r si e Schwicheld t gegenübe r 
deutlich z u erkennen . Sei t de m Paktiere n de r englische n Regierun g mi t Preußen , d . h. 
seit de m Abschlu ß de s Vertrage s vo n Hannove r (26 . 8.1745) un d de r sic h darau s er -
gebenden Vermittelun g de s Frieden s zwische n Preuße n un d seine n Gegner n Oster -
reich un d Sachse n (25 . 12.1745 ) wa r e r überzeugt , da ß „di e Differen z de r jetzige n 
englischen un d teutsche n Gedenkungsahrt" , de r Gegensat z zwische n de n englische n 
und hannoversche n Bestrebunge n un d Zielsetzunge n unüberbrückba r sei , jedenfall s 
solange das  englisch e Ministeriu m „s o schlech t wi e jetzo " dächt e un d „di e abge -
schmackte Pelhamsch e Principia " di e Politi k Großbritannien s bestimmten . Auc h Ruß -
land traut e e r offenba r nich t zu , da ß e s Preuße n i n Schac h halte n würde . Bezeichnen d 
für di e Unsicherhei t seine s Urteil s übe r di e östlich e Großmach t is t es , da ß e r Schwi -
cheldt a m 10 . Dezember 174 5 i n gute m Glaube n mitteilte , „Bestucheff " betreib e ge -
meinsam mi t de m englische n Diplomate n Villier s „da s Friedensnegocium" . Gemein t 
war de r russisch e Gesandt e i n Dresde n Michai l Petrovi c Bestuzev-Rjumi n (nich t de r 
Großkanzler Alekse j Petrovi c Bestuzev-Rjumin , wi e e s i n de r Anmerkun g hierz u un d 
im Registe r heißt) . Sein e vo n Solov'e v veröffentlichte n Bericht e widerlege n eindeuti g 
diese Nachrich t vo n seine r Beteiligun g a n de n Friedensverhandlungen . Z u diese r Zei t 
unterstützte e r nac h Kräfte n di e au f di e Vernichtun g Preußen s abzielend e Politi k 
seines Bruders . 

Seit de m Dresdene r Friede n wa r Lenthe s Sinne n un d Trachte n au f di e politisch e 
und militärisch e Beteiligun g Hannover s a n de m Krieg e gege n Frankreic h gerichtet . 
Jetzt begrüßt e e r e s freudig , da ß Geor g II . sic h nac h langem , vo n ih m schar f kritisier -
tem Zöger n entschloß , hannoversch e Truppe n gege n englisch e Subsidie n i n Braban t 
einzusetzen. Fü r dere n Mobilmachung , Inmarschsetzun g un d Unterhal t hatt e e r al s 
damaliger Leite r de r Kriegskanzle i unmittelba r z u sorgen . Frage n de r Heeresorgani -
sation nehme n dahe r eine n breite n Rau m i n seine n Mitteilunge n a n Schwicheld t ein . 
Man erfähr t dabe i manch e interessant e Einzelheiten , etw a übe r di e Versorgun g de r 
Truppen mi t Bro t un d Furag e durc h jüdisch e „Entreprenneurs" . Besonder e Beachtun g 
verdient de r vo n Lenth e angekündigt e un d kommentiert e Auftra g a n Schwicheldt , i n 
Bonn ein e Verhandlun g übe r di e Erneuerun g eine s Defensivbündnisse s mi t de m Kur -
fürsten vo n Köl n einzuleiten , nich t u m diese s Vertrage s willen , sonder n einzi g mi t 
dem Ziel , „pe r articulu m separatu m di e Werbun g i m Hildesheimsche n au f besser n 
und feste n Fu ß z u setzen" . Dies e began n nämlic h di e Hildesheimisch e Regierun g 
drastisch z u unterbinden , inde m si e diejenigen , di e i n hannoversch e Kriegsdienst e 
treten würden , mi t Güterkonfiskatio n bedrohte . I m allgemeine n ergänzt e sic h da s 
hannoversche Hee r vorwiegen d durc h Inlandwerbung , di e i n Notzeite n wi e 174 1 un d 
vor alle m i m Siebenjährige n Krie g durc h Rekrutenaushebunge n i m Land e ergänz t bzw . 
ersetzt wurde . Generalitä t un d Offizierkorp s hatte n größt e Bedenke n gege n di e Ein -
gliederung fremder , schwe r z u integrierende r Element e i n di e hannoversche n Ver -
bände. Si e wehrte n sic h währen d de s Siebenjährige n Kriege s gege n di e vo m Ministe -
rium zu r Entlastun g de r einheimische n Bevölkerun g gewünscht e un d vorgeschlagen e 
Annahme vo n dienstwillige n Deserteuren . „Di e Recrutirun g au s Landes-Kinder n is t 
ohnstreitig di e best e un d di e sicherste" , erklärt e de r Genera l vo n Spörcke n i n eine m 
Schreiben a n Geor g II . U m s o bemerkenswerte r is t di e vo n Lenth e bezeugt e Bedeu -
tung, di e ma n jedenfall s u m 174 6 de r Heeresergänzun g au s de m Stiftslan d beimaß . 
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Das zeigt , wi e star k e s al s hannoversch e Interessensphär e empfunde n wurde . Kei n 
Wunder, da ß di e Erwerbun g Hildesheim s ei n unverrück t i m Aug e behaltene s Zie l de r 
hannoverschen Politi k bildete , da s noc h 180 3 trot z angestrengte r diplomatische r Be -
mühungen verfehlt , 181 5 endlic h erreich t wurde . 

Der größt e Tei l de r Korresponden z fäll t i n di e Kriegsjahr e 1743-1748 . Frage n de r 
hohen Politi k un d de s Wehrwesen s stehe n dahe r i m Vordergrund . Abe r zugleic h 
bekommt ma n doc h tief e Einblick e i n da s inner e Getrieb e de s Kurstaate s un d i n da s 
Leben de r diese n Staa t tragende n Adelsgesellschaft . Ausführlic h werde n di e i n ih r 
sich ereignende n Heiraten , Todesfäll e un d di e sic h dara n knüpfende n Erbauseinander -
setzungen erörtert . Ein  ebens o beliebte s Them a sin d Ämterbesetzunge n un d Beförde -
rungen. Wi e ei n rote r Fade n zieh t sic h durc h de n ganze n Briefwechse l di e Förderun g 
der ehrgeizige n Bestrebunge n Schwicheldts , di e Ebnun g seine s Wege s in s Ministeriu m 
durch Lenthe . Plastisc h trete n di e Persönlichkei t de s Königs , di e Figure n de r Minister -
kollegen i n Erscheinung . Geor g II . un d auc h Gerlac h Adolp h vo n Münchhause n werde n 
von Lenth e durchau s kritisc h betrachte t un d beurteilt . Sein e Brief e enthalte n manches , 
was i n de n Akte n nich t z u finde n ist . Si e mache n da s Spie l hinte r de n Kulisse n sicht -
bar, lasse n di e Atmosphär e spüren , i n de r di e Entscheidunge n i m Geheime n Rats -
kollegium un d i n London fielen . 

Alles i n alle m sin d dies e vo n Griese r de r Forschun g zugänglic h gemachte n Brief e 
eine überau s gehaltvoll e Quelle , au f di e jeder , de r sic h mi t hannoversche r Geschicht e 
im 18 . Jahrhundert befaßt , dankba r un d mi t große m Gewin n zurückgreife n wird . 

Hannover Walthe r M  e  d i g e r 

L i e b k n e c h t , W i l h e l m : Leitartike l un d Beiträg e i n de r Osnabrücke r Zeitun g 
1864-1866. Hrsg . vo n Geor g E c k e r t . Hildesheim : La x 1975 . 79 4 S . =  Veröffent -
lichungen de r Historische n Kommissio n fü r Niedersachse n un d Bremen . XXXV : 
Quellen un d Untersuchunge n zu r allgemeine n Geschicht e Niedersachsen s i n de r 
Neuzeit. Bd . 1 . Kart . 6 8 - DM , Lw. 7 4 - DM . 

Die vorliegend e Veröffentlichun g z u bespreche n is t fü r di e Rezensenti n kein e ein -
fache un d angenehm e Aufgabe . Warum ? 

Der Herausgebe r Geor g Ecker t starb , bevo r di e Quelleneditio n druckferti g war . Mi t 
dem Entschluß , di e geplant e Veröffentlichun g dennoc h durchzuführen , übernah m di e 
Historische Kommissio n fü r Niedersachse n un d Breme n -  de r auc h di e Rez . angehör t -
eine besonder e wissenschaftlich e Verantwortung . Angesicht s de r vorliegende n Doku -
mentation is t z u fragen , o b di e Veröffentlichun g vo n de r Bedeutun g de s Gegenstande s 
und vo n de r Sorgfal t de r Editio n he r gerechtfertig t wird . 

Zur Sache , zu m Gegenstand : 31 4 Beiträg e Wilhel m Liebknechts , di e zwische n Ma i 
1864 un d Jun i 186 6 i n de r Osnabrücke r Zeitun g erschiene n sind , werde n al s Ban d 1 , al s 
Auftakt de r neue n Publikationsreih e „Quelle n un d Untersuchunge n zu r allgemeine n 
Geschichte Niedersachsen s i n de r Neuzeit " vorgelegt . Korrekterweis e un d präzise r 
hätte de r Tite l de r Veröffentlichung  laute n sollen : „Beiträg e Wilhel m Liebknecht s i n 
der Osnabrücke r Zeitun g 1864-1866 , herausgegebe n vo n Geor g Eckert" , zuma l di e vie r 
nicht mitgezählte n Leitartike l vermutlic h vo n Alexande r Liesecke , Verleger , Heraus -
geber un d Redakteu r de r Osnabrücke r Zeitun g stammen . 

Worum geh t e s nu n inhaltlich ? Di e Osnabrücke r Zeitun g erschie n mi t ihre r erste n 
Nummer a m 18 . Ma i 186 4 un d stellt e ih r Erscheine n au s finanzielle n Gründe n a m 
16. Juni 1866 , de m Ta g de r Besetzun g Hannover s durc h preußisch e Truppen , ein . I n 
den 2 2 Monate n ihre s Bestehen s ha t Liebknech t regelmäßi g a n de r Zeitun g mitge -

25 Nds . J ahrb . 
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arbeitet. Them a seine r Beiträg e ware n di e politische n Ereignisse , di e i n diese r Zei t 
die deutsch e politisch e Öffentlichkei t bewegten : de r österreichisch-preußisch e Dualis -
mus i n seine n verschiedene n Entwicklungsstadie n vo n de r Auseinandersetzun g de r 
beiden deutsche n Bundesstaate n mi t Dänemar k wege n de r Schleswig-Holsteinische n 
Frage bi s zu m Begin n de s Deutsche n Kriege s i m Somme r 1866 ; Bismarc k un d da s 
Preußen de s schwelende n Verfassungskonfliktes ; di e internationalen , d.h . di e gesamt -
europäischen Aspekt e un d Verzweigunge n de r deutsche n Frage ; Problem e de s bona -
partistischen Frankreic h un d di e vo r alle m vo n de n norddeutsche n Liberale n zu m 
Modell stilisiert e englisch e parlamentarisch e Monarchie . Da s heißt : Liebknech t ha t 
sich, wi e auc h de r Herausgebe r i n de r Einleitun g schreibt , mi t de n wichtigste n Frage n 
der nationale n Politi k i m Zusammenhan g mi t de m europäische n un d de m Weltgesche -
hen beschäftigt . Hannover-Niedersachse n abe r erschein t nu r a n gan z wenige n Stelle n 
und nu r a m Rande . Da s erklär t sic h u . a. auc h daraus , da ß -  wi e Ecker t i n seine n 
Anmerkungen z u de n Dokumente n i m di e Liebknechtsch e Autorschaf t nachweisende n 
Quellenvergleich anführ t -  di e Artike l i n de r Osnabrücke r Zeitun g meis t auc h gleich -
zeitig i n seh r ähnliche r Fassun g i m Oberrheinische n Courie r erschienen . Den n nu r 
durch journalistisch e Tätigkeit , mehrer e Zeitungskorrespondenzen , konnt e Liebknech t 
sich angesicht s seine r finanzielle n Schwierigkeite n einigermaße n übe r Wasse r halten . 

Hannover un d spezifisc h hannoversch e Problem e scheine n ih n nich t sonderlic h 
interessiert z u habe n un d ga r eine n weifische n Standpunk t einzunehme n verbo t ih m 
seine politisch-ideologisch e Grundeinstellung . Dies e wa r ausgesproche n nationa l un d 
demokratisch. Einhei t un d Freihei t hie ß sein e Parole . Darübe r hinau s wa r e r al s 
Freund vo n Mar x un d Engel s Patrio t un d gleichzeiti g proletarische r Internationalist . 
Der Anspruc h au f di e Freihei t un d Souveränitä t de s eigene n un d alle r Völke r la g 
allen seine n Darstellunge n zugrunde : di e Kriti k a n Englan d gal t de r herrschende n 
Oligarchie, nich t de m britische n Volk ; sei n Kamp f gege n di e Mächtige n al s Feind e 
der Freihei t richtet e sic h gege n de n Zarismus , de n Bonapartismus , di e Sklavenhalter , 
die Finanzoligarchie . Indirek t konnte n s o di e gesellschaftspolitische n un d philosophi -
schen Grundüberzeugunge n de r „Parte i Marx " zu m Zug e kommen ; abe r di e Rücksich t 
auf de n Herausgebe r un d di e Stellun g de r Zeitun g verbote n e s ihm , weite r z u gehen . 
(Ende Februa r 186 5 schrie b Wilhel m Liebknech t a n Friedric h Engels : „All e beliebige n 
Notizen etc . kanns t D u schicke n a n .  .  .  und , wen n nich t allz u revolutionäre n Inhalts , 
an Herr n A . Liesecke." ) Sein e Leser , di e Bürge r de s Königreich s Hannover , inter -
essierten ih n al s Angehörig e de s deutsche n Volkes , desse n nationale s Freiheitsstrebe n 
er unterstützte . S o unvereinba r di e Gesinnungsideal e un d Regierungsmaxime n de s 
weifischen Königtum s mi t de n seine n auc h ware n un d s o weni g ih n auc h spezifisc h 
hannoversche Problem e unmittelba r interessierte n -  i m Konflik t mi t Preuße n konnt e 
er, sofer n e r eigen e Gerechtigkeitspostulat e verletz t sah , auc h Hannove r verteidigen . 
Hier tate n sic h Meinungsverschiedenheite n mi t Mar x un d Engel s i n Londo n vo r alle m 
nach Königgrät z auf , al s Liebknech t au s größere r Nähe , intime r Kenntni s un d un -
mittelbarer Betroffenhei t nich t de n vo n Engel s geforderte n kritisch-dialektische n 
Standpunkt übe r di e Bedeutun g vo n 186 6 teile n konnte . De r sic h hie r anbahnend e 
tiefgreifende Dissens , de n Ecker t i n seine r Einleitun g relati v ausführlic h darstellt , 
fällt au s de m durc h di e Dokumentatio n gesteckte n zeitliche n Rahme n jedoc h scho n 
heraus. 

Aus de m bishe r Gesagte n ergib t sich : Di e vorgelegte n Quelle n dokumentiere n ein e 
wichtige Stimm e de r frühe n deutsche n Arbeiterbewegun g -  mi t Hannove r un d Nieder -
sachsen abe r habe n sie  kau m Berührungspunkte . 

Wie sieh t nu n di e Bearbeitun g de r Quelle n i n de r vorliegende n Editio n aus ? Wa s 
erwartet de r Leser/Benutze r un d (wie ) werde n sein e Erwartunge n berücksichtigt ? 
Abgesehen davon , da ß Bedeutun g de s Gegenstande s un d Bedeutun g de s Verfasser s 
eine s o umfangreich e (ca . 80 0 Seiten ) un d kostspielig e Veröffentlichun g rechtfertige n 
müssen, mu ß di e Publikatio n de n Zwec k erfüllen , verstreut e un d schwe r zugänglich e 
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Quellen leich t greifba r un d benutzba r z u machen . Ein e sorgfältig e Edition , Aufberei -
tung un d Kommentierun g ergebe n sic h hieraus al s weiter e unabdingbar e Forderungen . 

Den 31 4 Artikel n Liebknecht s un d de n 4  Leitartikel n de s Herausgeber s de r Osna -
brücker Zeitung , Alexande r Liesecke , insgesam t etw a 70 0 Seite n umfassend , is t ein e 
knapp 20seitig e Einführun g vorangestellt . I n ih r werde n zwa r einig e wichtig e An -
gaben zu r Perso n de s Autor s gemacht , ein e Kurzbiographi e Liebknecht s aber , i n di e 
die etw a zweijährig e journalistisch e Tätigkei t einzuordne n wäre , unterbleibt . Dabe i 
wäre de r Herausgebe r Eckert , de r sic h durc h mehrer e einschlägig e Veröffentlichunge n 
als besondere r Sachkenne r ausgewiese n hat , daz u i n besondere m Maß e berufe n ge -
wesen. I m übrige n gib t di e Einleitun g zwa r interessant e un d wichtig e Informationen , 
wirkt abe r insgesam t rech t unstrukturier t un d nich t bi s in s letzt e fü r de n Druc k durch -
gefeilt. S o wir d insgesam t z u vie l un d z u ausführlic h au s andere n Quelle n un d au s de r 
Sekundärliteratur zitiert ; z . B. umfaß t ei n Zita t au s de r Sekundärliteratu r 3  Seiten , 
was be i insgesam t 2 0 Seite n Einführun g z u lan g ist . Un d di e letzte n etw a 4  Seite n de r 
Einführung sin d de n Differenze n zwische n Liebknech t einerseit s un d Mar x un d Engel s 
andererseits i n bezu g au f di e Folge n de r „Revolutio n vo n oben " 186 6 gewidmet , 
einer Frag e also , di e zeitlic h außerhal b de s dokumentierte n Rahmen s liegt . 

Das Inhaltsverzeichnis , da s de m Lese r eine n Schlüsse l zu r Benutzun g de s Quellen -
teils a n di e Han d gebe n sollte , is t völli g ungegliedert . E s heiß t nu r schlicht : Doku -
mente, S . 27-732 . E s gib t wede r ein e sachlich e Gliederun g noc h ein e chronologisc h un d 
wenigstens di e Uberschrifte n aufführend e List e de r Dokumente . De r Lese r wir d 
seinem Schicksa l überlasse n un d kan n versuchen , sic h i n de n übe r 30 0 Texte n zurecht -
zufinden. Den n auc h di e Personen- , Orts - un d Zeitungsregiste r gebe n nu r weni g 
Hilfestellung, d a i n ihne n nu r di e Nummer n de r Artike l un d nich t di e Seitenzahle n 
für das  jeweilig e Stichwor t angegebe n werden . Wa s abe r wirklic h nützlic h un d wichti g 
wäre, ei n Sachregister , fehlt . 

In de n 4 0 Seite n Anmerkunge n z u de n Dokumente n wir d fas t ausschließlic h au f di e 
Parallelartikel Liebknecht s i m Oberrheinische n Courie r hingewiesen . Da s wa r zwa r fü r 
die Identifizierun g de s Autor s wichtig , wei l Liebknech t i n de r Osnabrücke r Zeitun g 
ebenso wi e de r Redakteu r un d Herausgebe r Lieseck e mi t „L " signierte . S o wurde n 
vor Eckert s Entdeckun g di e Artike l fälschlicherweis e Lieseck e zugeschrieben . Weite r 
werden i n einige n Anmerkunge n ander e ähnlich e Beiträg e Liebknecht s au s andere n 
Zeitungskorrespondenzen ausführlic h zitier t (z . B. au s de r „Berline r Korrespondenz " 
und au s de m „Morgenblat t fü r gebildet e Leser") . Dennoc h mu ß i n einige n wenige n 
Fällen de r Auto r ungewi ß bleiben . 

Dies un d nich t meh r biete n di e Anmerkungen . Be i de n Dokumente n wurd e nich t nu r 
keine Auswah l vorgenomme n -  soga r nich t zweifelsfre i z u identifizierend e Beiträg e 
und 4  Leitartike l Liesecke s wurde n aufgenomme n auc h ein e eigentlich e inhaltlich -
sachliche Bearbeitun g fehlt . 

Resümee: S o lesenswer t viele s ist , wa s Liebknech t zwische n Ma i 186 4 un d Jun i 186 6 
in de r Osnabrücke r Zeitun g schrieb , ein e Bearbeitun g diese s Material s -  sinnvoller -
weise abe r woh l kau m unte r landesgeschichtliche m Aspek t -  steh t noc h aus . 

Hannover Heid e B a r m e y e r 

R e i c h o l d , H e l m u t : Bismarck s Zaunkönige , Duode z i m 20 . Jahrhundert. Ein e 
Studie zu m Föderalismu s i m Bismarckreich . Paderborn : Schöning h 1977 . 32 0 S. , 
6 Taf , =  Sammlun g Schöning h zu r Geschicht e un d Gegenwart . 

Es is t fü r de n Archiva r ein e bestürzend e Erfahrung , da ß bereit s zwe i Menschenalte r 
genügen, u m Zeugniss e z u verwische n un d di e Ermittlun g damalige n Zeitgeschehen s 
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zum Proble m werde n z u lassen . Noc h gib t e s genügen d Menschen , di e di e monarchisch e 
Zeit miterleb t haben , un d trotzde m bereite t e s sichtlich e Mühe , Augenzeugen , Doku -
mente un d Ort e de s Geschehen s fü r ein e geschichtlich e Darstellun g al s Quelle n heran -
zuziehen, de r Schwierigkeite n Ost-Wes t nich t z u gedenken . 

Der Verf . unternimm t es , di e Wel t de r deutsche n Kleinfürste n nähe r aufzuhellen . 
Die Bezeichnun g „Zaunkönige " geh t au f de n geistvoll-sarkastische n Botschafte r Gra -
fen Mont s zurück ; de r Auto r beschränk t sic h au f di e Großherzög e vo n Oldenburg , 
Mecklenburg-Strelitz, Sachsen-Weimar , di e Herzög e vo n Sachsen-Meiningen , Alten -
burg, Coburg-Gotha , di e Fürste n vo n Schwarzburg , Reuß , Lippe , Schaumburg-Lippe , 
Waldeck. 

Mit einfühlende m Verständni s un d liebenswürdige r Ironie , fre i vo n Schärf e ode r 
gar Anklag e wir d hie r eine r Wel t nachgespürt , vo n de r ma n kau m glauben  möchte , 
daß sie  i m 20 . Jahrhundert noc h bestande n un d fü r viel e Zeitgenosse n i n hohe n wi e 
niederen Stellunge n Aktualitä t besesse n hat . I n eine m glatten , angenehmen , flüssige n 
Stil geleite t Verf . de n Lese r übe r di e Mühe n un d Schwierigkeite n hinweg , di e ih m 
die Sammlun g de s Material s währen d viele r Jahr e bereite t hat . 

Nach einige n Ausführunge n übe r de n Fürstenstan d i m Deutsche n Bun d wende t sic h 
Verf. de r Reichsgründun g z u un d analysier t di e Geschehniss e au s de m Blickwinke l de r 
betroffenen Fürste n mi t ihre r amtliche n Umgebung . Welch e Füll e vo n Empfindlich -
keiten, Vorurteilen , Verdruß , Hochmut , Resignation , Ohnmacht ! 

In 1 4 Steckbriefe n werde n di e Staate n de r Zaunkönig e nac h Wesensmerkmale n wi e 
Größe, Einwohnerzahl , Verwaltungsgliederung , wirtschaftliche r Entfaltun g charakteri -
siert, Alsdan n stell t Verf . di e einzelne n Landesherre n persönlic h vor : di e Generatio n 
der Bismarckzeit , di e de r wilhelminische n Zeit . Wi e i n fas t alle n Bereiche n de s deut -
schen Leben s ei n deutlic h wahrnehmbare r Schnitt : dor t di e mi t biedermeierliche n 
Zügen behaftet e älter e Generation , di e teil s ablehnend , teils , un d doc h nich t ohn e 
gegenläufige Bestrebungen , allerding s mi t untaugliche n Mitteln , sic h i n de n Verlus t 
der längs t fragwürdige n Souveränitä t füge n mußte , hie r das  Bekenntni s z u Kaise r 
und Reic h un d da s Dahinschwinde n de r gemütliche n Bezüge . Au s eine r vorindustriel -
len Wel t überkommen , erstarrte n di e Lebensforme n gerad e de r kleine n Höf e un d 
wirkten zunehmen d al s Curios a inmitte n eine r hochindustrielle n Umwelt . Wa s u m 
1870 vielleich t scho n vielerort s al s bizar r mocht e empfunde n worde n sein , steigert e 
sich nu n fas t in s Groteske . Einzeln e Duodezfürste n wurde n wilhelminische r al s de r 
Kaiser selbs t I 

Der Verf . wende t sic h beschreiben d de r Atmosphäre , de m Stil , de r Umwel t de r 
kleinen Höf e un d de r a n ihne n versammelte n Gesellschaf t zu , e r berichte t vo n de n 
Titulaturen, Orden , Rängen , Hofklatsch , Erbberechtigung , Hofchargen , Hofdiener -
schaft, Besitzverhältnisse n (di e übrigen s etwa s deutliche r hätte n hervortrete n dürfen) . 
Eingestreut sin d köstlich e Anekdoten , mündlic h ode r schriftlic h überliefert , di e de n 
Reiz de r Lektür e erhöhen . 

Ein andere s Kapite l gil t de n Staaten , ihre r Obrigkeit , de r Volksvertretung , de r 
Schule, de r Justiz , de n Armeen , alle s natürlic h i n Beziehun g au f di e Landesväte r 
ausgerichtet. Ein e echt e Bürgernäh e dar f ma n de r kleinstaatliche n Verwaltun g durch -
aus zuerkenne n un d sollt e da s nich t nu r negati v werten . Wa s ma n i m ganze n genom -
men gewuß t hat , wa s abe r hie r liebevol l i m einzelne n dargeleg t wird , wa r de r imme r 
größer werdend e Abstan d diese r kleinfürstlichen , abgeschlossene n Wel t vo n de m 
brausenden Stro m deutsche n Lebens . Di e gering e Mobilitä t de r Mass e de r Bevölke -
rung mocht e eine n kleinstaatliche n Patriotismu s noc h einig e Zei t vortäuschen , di e 
Oberschichten jedoc h geriete n imme r meh r i n kritisch e Distanz . Ma n sollt e sic h nich t 
täuschen, ein e patriarchalisch e Anhänglichkei t wa r noc h nich t gleichbedeuten d mi t 
vaterländischem Bewußtsein , un d manch e vo n de m Verf . angezogene n Beispiel e ver -
deutlichen de n geringe n Tiefgan g un d de n Pietätsverlus t de s Systems . A m auffäl -
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ligsten offenba r wa r da s i n de n thüringische n Territorie n de r Fall , di e vo n de n 
Zufällen de r Gemengelag e a m meiste n betroffe n waren , un d hie r erga b sic h genügen d 
Anlaß auc h zur Sozialkritik . 

Die kleine n Höf e habe n sich , woz u di e fürstlich e Erziehun g beigetrage n z u habe n 
scheint, de r Außenwel t nich t geöffnet , j e größe r de r Abstan d wurde , dest o meh r habe n 
sie sic h i n ih r Schneckenhau s zurückgezogen . S o erklär t e s sic h den n unschwer , da ß 
der Krie g 191 4 un d de r Umstur z 191 8 sie  völli g unerwarte t trafen . Verf . erläuter t 
ausführlich de n Zusammenbruc h de r morsche n Monarchien . Gemeinhi n pfleg t ma n 
Schläge de s Schicksals , di e eine n Mensche n ode r Gesellschafte n i n de n Abgrun d 
ziehen, mitfühlen d un d anteilnehmen d z u würdigen . De r Abgan g de r Zaunkönig e 
von de r Bühn e ruf t solch e Gefühl e nich t wach . E s wa r zuvie l Abständiges , Belang -
loses, un d unte r de n Betroffene n ga b e s zuweni g Individualitäten , di e sympathisch e 
Empfindungen ode r ga r historische s Interess e hätte n wecke n können . Mi t de m Verf . 
ist e s z u bedauern , da ß Reflexione n de r Duodezfürste n übe r di e Rolle , di e sie  vo r de r 
Welt spielten , nich t vorhanden sind . 

Das Buc h is t ausgestatte t mi t Stammtafeln , Skizzen , Quellen - un d Literaturverzeich -
nis. Naturgemä ß sin d fü r das , worau f e s de m Verf . ankomme n mußte , di e archivali -
schen Unterlage n dürftig , a m ergiebigste n bleibe n di e Bericht e de r preußische n Ge -
sandten a n de n deutsche n Höfen , di e i m Politische n Archi v de s Auswärtige n Amt s 
aufbewahrt werden . S o sa h sic h Verf . darübe r hinau s au f di e Befragun g vo n Persone n 
angewiesen, un d ma n wir d dankba r anerkenne n müssen , da ß e r sic h diese r Müh e 
unterzogen hat , u m ein e offenbar e Lück e z u schließen , eh e e s z u spä t ist . Al s Anre -
gung wär e z u prüfen , o b das  Wiene r Haus- , Hof - un d Staatsarchi v fü r das  Them a 
weiteres Materia l hätt e z u Tag e förder n können . Fü r ferne r wir d ma n hoffe n dürfen , 
daß einma l de r jetz t meis t noc h verschlossen e fürstlich e Privatbriefwechse l i n de n 
Hausarchiven da s Bil d bestätig t ode r korrigiert . 

Man leg t da s Buc h au s de r Han d mi t de m Bedauern , da ß Verf . sic h au f di e kleine n 
Höfe de r Zaunkönig e beschränk t hat . Di e Arbei t kan n al s schön e Fruch t de r Nostalgie -
welle unsere r Tag e jede m Interessierte n war m empfohle n werden . 

Marburg/Lahn Han s P  h i 1 i p p i 

M e y e r , E n n o : Dreizeh n Tag e deutsche r Geschicht e i n Niedersachse n 1932-1955 . 
[Hannover] 1976 . 13 7 S . =  Schriftenreih e de r Niedersächsische n Landeszentral e 
für Politisch e Bildung . Zeitgeschichte . 15 . 

Dieses Hef t biete t wei t mehr , al s de r nichtssagend e Tite l vermute n läßt , Verf . schil -
dert i n Streiflichter n 1 3 herausragend e Ereigniskomplex e (nich t Tage! ) au s de r Ge -
schichte de s Dritte n Reiche s un d de r Nachkriegszeit , dere n Schauplat z Niedersachse n 
war. D a di e kleine n Studie n au f gründlic h herangezogene r un d nachgewiesene r Litera -
tur, unbekannte m Archivmateria l un d Zeugenbefragunge n aufbauen , teilweis e wirk -
lich Neue s biete n un d i n jede m Fal l vorers t al s Zusammenfassun g ihre n Wer t be -
halten, seie n di e Einzeltheme n nachfolgen d genannt : Hitle r al s braunschweigische r 
Regierungsrat, de r Sachsenhai n i n Verden , Car l vo n Ossietzk y i m K Z Esterwegen , 
Gauleiter Rove r zieh t eine n Erla ß wege n Entfernen s vo n Kruzifixe n i n Oldenbur g 
zurück (1936) , Abschiebe n polnische r Jude n au s Hannove r sowi e Attenta t de s Hersche l 
Grünspan i n Pari s (1938) , Reichskristallnach t i n Oldenbur g 1938 , Befreiun g de s K Z 
Bergen-Belsen 1945 , Kapitulatio n de r deutsche n Nordraum-Streitkräft e vo r Montgo -
mery be i Lüneburg , Belegun g de r Stad t Hare n (Ems ) mi t polnische n Displaced  Persons 
1945-1948, erst e Nachkriegskonferen z de r SP D 194 5 i n Wennigsen , Aufba u de r Max -
Planck-Gesellschaft i n Göttingen , di e Versorgun g Berlin s währen d de r Blockad e vo n 
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den Hauptflughäfe n Faßber g un d Wietzenbruc h (be i Celle ) aus , Spätheimkehre r au s 
Rußland i m Lager Friedlan d 1955 , 

Das fü r weiter e Kreis e gedacht e Büchlei n is t lebendi g geschriebe n un d auc h fü r di e 
Zeitgeschichtsforschung rech t nützlich , d a ma n sic h di e dargebotene n Fakte n sam t 
Literatur bislan g mühsa m a n de n entlegenste n Stelle n zusammensuche n mußte . D a e s 
an eine r niedersächsische n Geschicht e diese r Jahr e mangel t un d di e spärlic h vorhan -
dene Spezialliteratu r ei n größere s Publiku m nich t erreiche n kann , dar f ma n de m Hef t 
weiteste Verbreitun g wünsche n un d de n Verf . z u ähnliche n Publikatione n (unte r 
zutreffenderem Titel! ) ermuntern . 

Wolfenbüttel Diete r L  e n t 

S e n g o t t a , H a n s - J ü r g e n : De r Reichsstatthalte r i n Lipp e 193 3 bi s 1939 . Reichs -
rechtliche Bestimmunge n un d politisch e Praxis . Detmol d 1976 . 42 2 S . =  Sonder -
veröffentlichungen de s Naturwissenschaftliche n un d Historische n Verein s fü r da s 
Land Lippe . Bd. 26. Kart . 18, - DM. 

Im Zug e de r gegenwärti g intensive n Forschungsdiskussio n übe r di e Herrschafts -
struktur de s Dritte n Reiche s leuchte t di e vorliegend e Dissertatio n (T.U . Hannover ) 
auf en g abgegrenzte m Fel d minuziö s di e bislan g noc h nich t untersucht e Institutio n 
des Reichsstatthalteramte s aus . Diese r solid e Beitra g zu r Verfassungs - un d Verwal -
tungsgeschichte berühr t auc h hi n un d wiede r de n niedersächsische n Raum , d a fü r 
Lippe un d Schaumburg-Lipp e vo n 193 3 bi s 194 5 ei n gemeinsame r Reichsstatthalte r i n 
der Perso n de s Gauleiter s vo n Westfalen-Nord , Dr . Alfre d Meyer , eingesetz t war . 
Speziell analysier t wir d jedoc h nu r -  aufgrun d sorgfältige r Archivstudie n (Detmold , 
Bundesarchiv) -  di e Statthaltertätigkei t i n Lippe , wobe i abe r auc h einig e Zusatz -
informationen fü r Schaumburg-Lipp e un d di e Provin z Hannove r abfallen . S . bezwei -
felt, da ß di e Ergebniss e seine r Studi e fü r di e andere n Reichsstatthalterbezirk e reprä -
sentativ seien , d a di e regionale n Sonderverhältniss e un d di e Persönlichkeite n de r 
Statthalter (i n Personalunio n meis t auc h Gauleiter ) meh r Gewich t gehab t hätte n al s 
die allgemei n vorgegebene n verfassungsrechtliche n Kompetenznormen . 

Der Untertite l kennzeichne t präzis e da s Untersuchungsziel : Analys e de s Verhält -
nisses vo n formalrechtliche r Verfassungsnor m un d konkrete r Verfassungswirklichkei t 
im nationalsozialistische n Herrschaftsgefüg e a m Beispielfal l de s Reichsstatthalteramtes , 
dessen Inhabe r al s verlängerte r Ar m un d „Unterführer " Hitler s wi e Vizekönig e mi t 
weitgehenden Kompetenze n bi s End e 193 3 fü r di e Gleichschaltun g de r Lände r verant -
wortlich waren . Nach  Beseitigun g de r Ländereigenstaatlichkei t a m 30.1 . 193 4 besaße n 
sie nur noc h wenige, vorwiegend repräsentativ e Funktionen . 

S. is t e s i n scharfsinniger , quellennahe r Interpretation , di e partienweis e eine m 
juristischen Gutachte n ähnelt , gelungen , di e Aktivitäte n de s Reichsstatthalter s au f di e 
den Handlungsspielrau m ermöglichende n staatsrechtliche n Bestimmunge n hi n z u be -
fragen, di e häufi g widersprüchlich , lückenhaf t ode r unkla r waren . Folgend e Tätig -
keitsbereiche werde n untersucht : Geschäftsführun g un d Büros , Verhältni s zu r lippi -
schen Landesregierun g (dere n „Führung * Meye r 193 6 übertrage n wurde) , Verhältni s 
zu Kirche , Wehrmacht , Polize i (insbesonder e Politisch e Polize i un d Kripo) , Verkeh r 
und Wirtschaft , Presse , Begnadigungsrecht , Personalhohei t übe r di e Beamten , Be -
schwerden un d Gesuche , Pla n de r Angliederun g Lippe s un d Schaumburg-Lippe s a n 
die preußisch e Provin z Hannove r (1938) . Di e Darlegunge n de s Verf . bestätige n da s 
bekannte Bil d de s Kompetenzen - un d Instanzenwirrwarr s i m „  Führerstaateiner 
Polykratie mi t komplizierteste n Unterstellungs- , Neben - un d Uberordnungsverhält -
nissen zwische n de n verschiedene n Herrschaftszentre n Partei , Staat , Reich , Länder , 
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Wehrmacht, S S etc. , durc h di e di e beteiligte n Akteur e selbs t nich t imme r hindurch -
fanden. Unte r Ausnutzun g un d Uberdehnun g alle r rechtliche n Möglichkeite n oder , 
wenn möglich , auc h unte r dere n Nichtbeachtun g lie f di e Politi k de s Reichsstatthalter s 
Meyer darau f hinaus , i m Vorgrif f au f di e künftig e „Reichsreform" , d.h . au f di e ver -
fassungspolitische Neuordnun g un d räumlich e Neugliederun g de s Reiches , seine n 
Machtbereich al s Gauleite r un d Reichsstatthalte r geschlosse n z u erhalten , Eingriff e 
auswärtiger Kompetenze n ode r Instanze n abzuwehre n un d möglichs t viel e Dienst -
stellen i n de r Gauhauptstad t Münste r z u konzentriere n ode r dorthi n z u ziehen . 
Daraus erga b sic h ei n dauernde r Kleinkrie g mi t de m hannoversche n Oberpräsidente n 
Lutze, wobe i vornehmlic h di e Zuordnun g Schaumburg-Lippe s de n Zankapfe l bildete . 
Bei de r Organisatio n de r Kirche , de r Polize i un d de s Verkehrswesen s wurd e u m di e 
Angliederung a n Westfale n ode r Hannover-Niedersachse n gerungen . Eine n Höhe -
punkt erreichte n dies e Auseinandersetzunge n i m Jahr e 1938 , al s nebe n de n Kontra -
henten Meye r un d Lutz e auc h Frick , Göring , He ß un d Borman n au f höchste r Eben e 
eigene raumpolitisch e Vorstellunge n hinsichtlic h de r Zuordnun g de r beide n Lipp e al s 
Beginn eine r jetz t endlic h i n Gan g z u setzende n allgemeine n Reichsrefor m entwickel -
ten. Hitle r selbs t beendet e diese n ei n Jah r lan g andauernde n Streit , inde m e r i m 
Dezember 193 8 verfügte , da ß di e Frag e de r Angliederun g de r beide n Lipp e endgülti g 
zurückzustellen sei . 

Zu kritisiere n ist , da ß S . seine n Untersuchungsgegenstan d tota l isolier t vo n alle n 
„Umfeldern" betrachtet , wa s be i eine m historische n Them a kau m angängi g ist . E r 
geht völli g i n de r Detailinterpretatio n de r Aktenüberlieferun g auf , ordne t di e Ergeb -
nisse nich t i n größer e Zusammenhäng e ei n un d versag t sic h jede n Ausblic k au f 
sonstige mi t de r Problemstellun g aufgeworfen e Frage n de r Verfassungs - un d Ver -
waltungspraxis de s Dritte n Reiches , wa s durc h da s dürftig e Literaturverzeichni s noc h 
unterstrichen wir d (hie r fehl t W . Hasch e übe r da s Reichsstatthalteramt , 1938) . Di e 
Einleitung sowi e di e Kapitelübergäng e sin d unzulänglic h knap p gehalten . Unbefriedi -
gend is t da s Fehle n eine r di e einzelne n Untersuchungsschritt e rekapitulierende n 
Schlußübersicht. U m ein e charakterisierend e un d wertend e Gesamtbeurteilun g de s 
Reichsstatthalters Meye r hätt e S . sic h ebenfall s bemühe n müssen , d a nac h seine n 
eigenen Prämisse n un d Ergebnisse n sowi e nac h nationalsozialistische m Herrschafts -
verständnis di e Persönlichkeite n de r „Führer " fü r di e Machtausübun g i n herausragen -
den Positione n ausschlaggeben d waren . 

Wolfenbüttel Diete r L  e n t 

R E C H T S - , V E R F A S S U N G S - U N D S  O Z I A L G E  S C  H I C H T E 

W e n s k u s , R e i n h a r d : Sächsische r Stammesade l un d fränkische r Reichsadel . 
Göttingen: Vandenhoec k &  Ruprecht 1976 . 59 8 S . =  Abhandlunge n de r Akademi e 
der Wissenschafte n i n Göttingen . Phil.-hist . Kl . F . 3 . Nr . 93 . Kart . 135, - DM . 

Diese groß e Untersuchun g beginn t i n relati v en g anmutende n thematische n Hori -
zonten, mi t de r Frag e nämlic h nac h de r Herkunf t de r Herre n vo n Plesse , un d noc h 
ihr zweite r Abschnitt , ein e -  auc h methodisc h -  vorzüglich e Skizz e de r politische n 
Geographie de s Harz-Weser-Gebiete s i m frühe n Mittelalter , bestätig t zunächs t de n 
Eindruck, e s handel e sic h hie r u m ein e Arbei t vo n primä r südniedersächsisch-regional -
historischem Interesse . Abe r dan n quill t si e unversehen s -  nac h eine r methodisc h 
zentral wichtige n Erörterun g übe r „Sächsisch e Namengebun g un d Genealogi e i m 
frühen Mittelalter " -  i n Fragestellunge n un d Stof f wei t übe r di e regionale n Begren -
zungen hinau s un d in s Allgemein e hinüber , un d da s Proble m de r Herkunf t de r 
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Plesser verschwinde t gleichsa m hinte r eine m neue n Untersuchungszie l vo n weitau s 
grundsätzlicherem Interesse . E s geh t Wensku s jetz t darum , „di e i m Rahme n de r 
Hochadelsgeschlechter'' (de s frühmittelalterliche n Sachsen ) „lebendige n gentile n un d 
familiären Uberlieferunge n i n de n Grif f z u bekommen , ihr e Wandlunge n un d ih r 
Absterben z u beobachten , da s Entstehe n neue r Traditione n z u erforsche n un d dere n 
Bedeutung al s normativ e Kräft e be i de r Bildun g neue r ethnische r Gebild e z u beur -
teilen" (S . 157) . 

Ihre elementar e Quellenbasi s finde t sein e derar t sic h ausweitend e Untersuchun g 
in de r frühmittelalterliche n Namenüberlieferung . Selbstverständlich e Interpretations -
voraussetzung is t di e Einsicht , da ß archaisch e Namengebun g Traditione n trägt , Zuge -
hörigkeiten kennzeichnet , kollektiv e Selbstgefühl e un d Bewußtseinszusammenhäng e 
ausdrückt: da ß als o Name n i n de r Sphär e de s frühmittelalterliche n Adel s gleicher -
weise di e Kontinuitä t vo n Hausüberlieferungen , vo n familiäre n un d gentile n Zuord -
nungen durc h Jahrhundert e un d übe r weit e Räum e hi n erkenne n lassen , wi e si e 
andererseits Vorgäng e de s Bewußtseinswandel s un d neue r Traditionsbildun g sichtba r 
machen können . I m Blic k au f de n sächsische n Ade l mach t sic h Wensku s zude m ein e 
wichtige Beobachtun g au s de m Bereic h de r frühmittelalterliche n Namengebungsge -
wohnheiten methodisc h zunutze : Währen d sic h nämlic h i n de r fränkische n Oberschich t 
seit de m 6 . Jahrhundert di e Sitt e de r Nachbenennun g durchsetzt , häl t sic h i n Sachse n 
noch bi s i n da s 9 . Jahrhundert di e älter e Gewohnhei t de r Variatio n i n de n Namens -
gliedern. Dabe i is t -  gewissermaße n i m Ubergan g zu r Nachbenennun g -  fü r di e „Zei t 
vom Begin n de r Sachsenkrieg e übe r etw a zwe i bi s dre i Generatione n hinweg " ein e 
„auffällig star k ausgeprägt e Neigun g zu r Variatio n de s Erstgliedes " i n de n Name n z u 
konstatieren: Di e Endgliede r de r variierte n Name n bleibe n innerhal b de r (agnatischen ) 
Verwandtschaften als o weitgehen d fes t un d lasse n sic h entsprechen d al s Merkmal e 
für Verwandtschaftszusammenhäng e begreife n un d ausdeuten . 

Wenskus geh t solche n Zusammenhänge n nac h i n de r Konzentratio n au f di e großen , 
auch reichsgeschichtlic h bedeutende n Verwandtschaftskreis e de s sächsische n Hoch -
adels, au f di e Liudolfinger , di e Immedinger , di e Famili e Widukinds , di e „Billinge -
Amelunge", di e Ekbertine r un d Popponen , di e Ricdag-Sipp e un d ihr e Verwandten . 
Dabei greif t sein e Untersuchun g energisc h übe r de n eigentliche n sächsische n Stammes -
bereich hinaus ; si e bezieh t Quelle n au s erstaunlic h weite n Räumen , bi s hi n z u de n 
Traditionen un d Urkunde n vo n Lorsc h un d Weißenburg , Freisin g un d St . Gallen i n 
ihre Betrachtunge n ein . Wensku s finde t hie r ein e seine r methodische n Voraussetzun -
gen bestätigt : da ß nämlic h Stammestraditione n un d Stammesräum e i m frühe n Mittel -
alter nich t imme r untrennba r un d harmonisc h aufeinande r bezogen e Größe n sei n 
mußten. Uberlieferunge n vo n eine r bestimmte n gentile n Herkunf t un d Identitä t 
konnten sic h auc h bewahre n i n Familie n (un d s o i n ihre r Namengebung) , di e „i m 
Wirbel de r Völkerwanderungszeit " i n ihne n ursprünglic h stammesfremd e Bereich e 
verschlagen wurden . S o erkenn t Wensku s a n de r Bergstraß e ei n au s merowingische r 
Staatssiedlung kommende s „Siedlungsgebie t sächsische r Gruppen" , di e i n ihre m 
Namengut gentil e Uberlieferun g bi s i n di e karolingisch e Zei t behaupte n -  un d vo n 
denen dan n Angehörig e nac h de r fränkische n Eroberun g al s Repräsentante n de r 
karolingisch-fränkischen Reichside e nac h Sachse n zurückkehre n konnten . Andererseit s 
sind di e Verwandtschaftskreis e de s frühmittelalterliche n Hochadel s vielfac h nich t au f 
nur ein e Stammestraditio n festzulegen ; ihr e Namengebun g reflektier t häufig , s o 
Wenskus i n eine r seine r grundsätzliche n Erkenntnisse , „ei n Zusammenfließe n ver -
schiedener gentile r Traditionen" . Di e Liudolfinge r habe n Vorfahren , di e i m 6 . Jahr-
hundert mi t eine r anglische n Grupp e vo n Britannie n zurüc k au f de n Kontinen t kom -
men, lang e Zei t als o anglisch e un d zude m bardisch e Traditione n bewahren . Si e wer -
den vo n de n Merowinger n i n Thüringe n angesiedelt , gerate n hie r i n Verbindun g zu r 
thüringischen Herzogsfamili e un d reicher n ihr e Hausüberlieferun g (un d Namenge -
bung) entsprechen d an ; nac h Sachse n gelange n sie  dan n i n de r Folg e de r karolingi -
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sehen Eroberun g un d al s Vertrete r de r fränkische n Macht . Altthüringisch e Traditio n 
lebt auc h i n de n Immedingern , vo r de n Sachsenkriege n „ein s de r führende n Ge -
schlechter Ostfalens" , eine s Raume s vo n eins t thüringische r Zuordnung . Da s Geschlech t 
Widukinds läß t sic h zwa r al s de r „hart e Kern " de s sächsische n Stamme s „erahnen" , 
hängt abe r „irgendwie " auc h mi t de n mittelrheinische n Rupertiner n zusammen . Ein 
warnischer, abe r auc h ei n gotische r Traditionskomple x begegne t i m Zugehörigkeits -
kreis de r Billinge , di e un s i n eine m sächsisch-thüringischen , abe r auc h i n eine m 
fränkischen Zwei g greifba r werden ; fränkisch e Billing e kommen , wi e di e Liudolfinger , 
in de r Konsequen z de r karolingische n Eroberun g nac h Sachsen . S o auc h di e en g mi t 
den Poppone n verbundene n Ekbertiner , währen d sic h fü r di e Ricdag-Sipp e „mi t 
einiger Zuversich t behaupten " läßt , da ß sie  altsächsisc h se i -  wa s Angehörig e mi t 
Besitzschwerpunkt i n jene n vorkarolingische n Sachsenorte n a n de r Bergstraß e nich t 
ausschließt. 

Die Füll e de r Ergebnisse , di e Wensku s i m Aufspüre n tatsächliche r ode r mögliche r 
Verwandtschaftszusammenhänge, i n de r Ausdeutun g vo n Name n un d ihre r Beziehun g 
zu bestimmte n Landschafte n un d Besitzsituatione n anhäuft , läß t sic h hie r nu r i n de r 
grausamsten Vereinfachun g andeuten . Ma n geh t i n de r Lektür e seine s Buche s ge -
wissermaßen wi e durc h ein e Hügelwel t mi t imme r neuen , mitunte r verblüffende n 
Aspekten -  wobe i di e Wanderun g gelegentlic h freilic h auc h ermüdet . Immerhin : di e 
unentwegte Häufun g un d Kombinatio n vo n Name n ermüde t au f ein e faszinierend e 
Weise. O b di e genealogische n Verknüpfungen , di e Wensku s anbietet , i n jede m Fall e 
richtig sind , steh t dahin ; di e Zon e de s jeweil s Fragliche n bleib t groß . De r Auto r 
vermeidet e s allerding s auch , mi t de r Gest e de s alle s erklärende n Rechthaber s aufzu -
treten; e r ha t de n Mu t zu m Konjunktiv , schieb t of t genu g ei n behutsame s „vielleicht " 
oder „möglicherweise " ein , „erahnt " manch e Möglichkeite n lieber , stat t sic h stet s 
phantasielos bra v un d en g an s rundu m Beweisbar e z u halten . E r bring t gerad e au f 
seine Weis e da s Nachdenke n i n Bewegung , un d Fehlschlüss e i m einzelne n widerlege n 
nicht di e vo n ih m eröffnete n ode r wenigsten s doc h erweiterte n prinzipielle n Einsichte n 
in di e Struktu r un d di e Komplexitä t hochadlige r Verwandtschaftszusammenhänge , 
ihrer Traditions Vielfalt, ihre r Bewußtseinsentwicklunge n i m frühe n Mittelalter . E s 
geht dabe i nich t s o seh r u m Stammbäum e un d dere n Stimmigkei t al s vielmeh r u m 
das Verständni s vo n Sippen , vo n Verwandtenkreise n al s Traditionsverbänden , al s 
Gemeinschaften, di e sic h i n de r Pfleg e bestimmte r Überlieferungen , i n eine m spezifi -
schen, verbindende n Bewußtsei n konstituiere n -  di e i n solche m Bewußtsei n abe r nich t 
auf Daue r abgeschlosse n bleiben , sonder n veränderba r sind , offe n fü r neu e Verbin -
dungen, mi t dene n neu e Traditione n un d Bewußtseinswert e i n ihr e Orientierungs -
horizonte un d überlieferungsgefüg e eindringe n können . Dabe i sin d e s namentlic h 
- s o wir d mehrfac h beton t -  di e „machtärmere n Nebenlinien" , i n dene n sic h älter e 
Traditionen a m dichteste n halte n un d übe r dere n Name n sic h Vergangenhei t a m 
tiefsten erschließe n läßt . Dagege n verma g di e Dynami k de r Machtsteigerun g mi t 
ihren bewegenden , verändernde n Wirkunge n a m rascheste n althergebracht e Über -
lieferungen z u relativiere n un d z u verdunkel n -  s o i m große n Sti l i m Sog e de s 
Karolingeraufstiegs, mi t de m Aufkomme n de r karolingische n Reichside e un d ihre r 
neuen Bewußtseinswerte , i n de r Ausbildun g de s fränkische n Reichsadels . Hie r werde n 
die Bestrebunge n adlige r Familie n nac h möglichste r Königsnähe , di e Bedürfniss e nac h 
einer da s Bewußtsei n erhöhende n Zuordnun g z u de n Traditione n de s Frankenreiches : 
werden als o di e Wirkunge n de s karolingische n Königtum s un d de r karolingische n 
Reichsidee au f adlig e Selbstgefühl e i n de n Gewohnheite n de r Namengebun g auc h 
außerhalb de s fränkische n Stammesverbande s deutlic h erkennbar . 

Vorbereitet sieh t Wensku s de n Reichsade l de r Karolingerzei t i n jene n scho n 
älteren „intergentile n Bindungen " hochadlige r Verwandtschaften , i n dene n sic h di e 
Ausschließlichkeit gentile r Überlieferunge n abbaut : Familie n de s Reichsadel s seie n 
„fast imme r mehrstämmig" . S o is t den n auc h anzunehmen , da ß di e Parteinahm e eine r 
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großen Grupp e de s sächsische n Adel s fü r Kar l de n Große n un d da s Christentu m 
schon i n de r Anfangsphas e de r Sachsenkrieg e sei t 77 2 weitgehen d i n gemeinsame n 
Traditionen mi t Familie n de s fränkische n Reichsraume s begründe t war . Überdie s 
kann Wensku s i n de r Reaktio n de s sächsische n „Stammesadels " au f di e fränkisch -
christliche Expansio n Gegensätz e de r Gesinnun g un d de s Verhalten s que r durc h 
Verwandtschaftszusammenhänge wahrscheinlic h mache n -  s o fü r di e Immedinger , 
die Billunger , di e Ricdag-Sipp e un d auc h fü r de n Sippenkrei s Widukinds . Di e Unter -
suchung demonstrier t Zu g u m Zu g eindringliche r di e Komplexitä t diese s „altsächsi -
schen" Adels , seine r Herkunft , seine r Strukture n un d seine r Verhaltensweisen , un d 
sie läß t zugleic h di e verändernde n Konsequenze n de r karolingische n Eroberun g au f 
Zusammensetzung un d Entwicklun g de s Adel s i m sächsische n Stammesrau m i n neue r 
und manchma l überraschende r Schärf e begreife n -  s o z . B, i m Blic k au f di e Liudolfin -
ger. Si e biete t i n al l de m i n de r Ta t eine n wichtige n Beitra g zu r grundsätzliche n 
Thematik de s Absterben s alter , de s Entstehen s neue r Traditionen : eine n Beitra g 
damit auc h zu r Entstehungsgeschicht e de s deutsche n Volksverbande s -  jedenfall s au f 
der soziale n Eben e de s hohe n Adels . Wensku s is t sic h übrigen s selbstkritisc h bewußt , 
daß sein e Untersuchun g a m End e meh r Frage n aufgeworfe n habe , al s si e Antworte n 
zu gebe n i n de r Lag e war . Ein e Frag e vo r alle m beunruhig t di e gesamt e (anstren -
gende) Lektür e hindurch : o b nämlic h jen e „Variatio n de s Erstgliedes " i n de n sächsi -
schen Name n währen d de r Jahrzehnt e u m 80 0 wirklic h vo n s o nahez u gesetzmäßige m 
Charakter ist , da ß ma n i n ihre r Ausdeutun g z u s o weitgehende n Kombinatione n 
gedeihen kann , wi e si e Wensku s vorführ t -  ode r o b nich t doc h manchmal , un d zuma l 
über groß e räumlich e Distanze n hinweg , Gleichheite n bzw . Ähnlichkeiten vo n Namens -
endgliedern ehe r Zufäll e sei n könnten , stat t Kennzeiche n gemeinsame r Hausüber -
lieferungen? Indes : auc h we r i n diese m Punkt e skeptisc h z u urteile n geneig t bleibt , 
wird di e groß e wissenschaftlich e Leistun g anerkenne n müssen , di e Wensku s demon -
striert, un d ih m fü r ein e Vielfal t vo n Anregunge n un d Einsichte n zu m Verständni s 
der soziale n un d geistige n Strukture n de s Adel s i m frühe n Mittelalte r z u danke n 
haben. 

Oldenburg Heinric h S c h m i d t 

W i n z e r , H a n s - J o a c h i m : Di e Grafe n vo n Katlenbur g (999-1106) . Göttingen , 
Phil. Diss . 1974 . XXXI , 19 2 S. , 4  geneal . Taf . 

Die de r Schul e vo n Reinhar d Wensku s entstammend e Arbei t versuch t au f schmale r 
Quellenbasis ei n Adelsgeschlech t z u erfassen , vo n de m nu r übe r vie r Generatione n 
etwas bekann t ist . Vielfac h vermittel t de r Annalist a Sax o allei n Nachrichten , di e sic h 
auf da s 11 . Jahrhunder t ode r di e Zei t u m 100 0 beziehen . Au f ih n dürft e auc h di e 
Bezeichnung de s Geschlecht s al s „Grafe n vo n Katlenburg " zurückgehen , di e i n andere n 
Quellen ers t sei t 107 5 nebe n de r al s „Grafe n vo n Einbeck " vorkommt . 

Historisch trit t da s Geschlech t zuers t 100 2 durc h di e Beteiligun g de r beide n Brüder 
Heinrich un d Ud o a n de r Ermordun g de s Markgrafe n Ekkehar d I . vo n Meiße n i n 
Erscheinung. Dabe i dar f ma n mi t Verf . de r Beweisführun g vo n Richar d G . H u c k e , 
Die Grafe n vo n Stad e 900-1144 , Stad e 1956 , folgen , de r di e beide n Brüde r al s agna -
tische Nachkomme n de r Grafe n vo n Stad e ansieht . Dami t is t übrigen s auc h di e Ab -
stammung vo n eine r „konradinischen " Großmutte r gegeben . Da s schein t mi r wichti g 
für di e Frag e nac h de r Verwandtschaf t mi t Id a vo n Elsdor f (S . 3 5 ff. ) z u sein , di e de m 
Stader Grafenhaus e ih r gesamte s Erb e hinterlie ß un d selbs t vo n Kun o „vo n öhnin -
gen", gleichfall s eine m „Konradiner" , abstammte . Verf . kan n indesse n nich t wider -
sprochen werden , wen n e r auße r de r (be i ih m i m Anschlu ß a n H . J a k o b s ander s 
aufgeführten) Verwandtschaf t mi t Kun o noc h ander e Beziehunge n erörtert . Wichti g 
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ist vo r alle m di e Versippun g mi t de n i m südliche n Niedersachse n seh r begüterte n 
Immedingern (S . 23 ff) . 

Eine weiter e wichtig e Beziehun g bahnt e noc h de r bereit s genannt e Gra f Ud o an . 
Seine Fra u Beatri x rechne t Verf . (S . 4 4 ff. ) de r Famili e de r hessische n Grafe n Werne r 
zu, wobe i angenomme n werde n sollte , da ß da s Gu t Holzhause n i m Hessenga u i n de r 
Grafschaft Werner s vo n 1027/3 9 a m gleiche n Ort e Holzhause n südlic h vo n Kasse l lag , 
wo noc h Gra f Werne r IV . bi s etw a 112 1 begüter t wa r (Mainze r Urkundenbuc h Bd . 1 , 1 , 
1932, Nr . 616). Di e folgend e Generatio n wir d vertrete n durc h Dietric h I. , gefalle n 105 6 
gegen di e Liutizen , un d sein e Gatti n Bertrad a vo n Looz , woz u sic h nac h Verf . noc h 
eine mi t Gra f Ell e vo n Reinhause n vermählt e Tochte r gesellt . Dietric h II . is t mi t Ger -
trud vo n Braunschwei g vermähl t un d komm t 108 5 be i de n Verhandlunge n de r Sachse n 
mit Kaise r Heinric h IV . zusamme n mi t eine m weitere n cognatus  Dietric h um s Leben . 
Ebenso wi e e r is t di e mi t Konra d vo n Wetti n vermählt e Othilhildis , Schwiegermutte r 
des Grafe n Beringe r vo n Sangerhause n au s de r Thüringe r Landgrafenfamilie , ei n 
Kind Gra f Udos , Mi t seine m Sohn e Dietric h III. , Gatt e de r Adel a vo n Beichlingen , 
erlischt da s Geschlech t 1106 . 

Als Erb e erschein t späte r Heinric h de r Löwe , nac h allgemei n gültige r Auffassun g 
einzig au f Grun d de r zweite n Ehe  de r Gertru d vo n Braunschwei g (s . o.) mi t Heinric h 
dem Fette n vo n Northeim ; dere n Tochte r Richenz a macht e übrigen s scho n 114 1 ein e 
Schenkung a n da s Kloste r Katlenburg . O b die s de r einzig e Erbgan g wa r un d nich t 
noch weitere , älter e verwandtschaftlich e Beziehunge n z u Heinric h de m Löwe n be -
standen, mu ß ebens o dahingestell t bleibe n wi e di e Frag e eine r etwaige n Vererbun g 
von Besit z a n di e Thüringe r Landgrafen . Ein e wertvoll e Arbeitshilf e werde n fü r 
derartige -  künftig e -  Untersuchunge n di e Verzeichniss e de r Katlenburgische n Graf -
schaftsrechte, Vogteie n (Magdeburge r Vogte i i n Gittelde ) un d Besitzrecht e sein . Leide r 
lassen sic h au s de m Güterbesit z de s Alexanderstift s i n Einbec k (Dietric h II. ) un d de s 
Klosters Katlenbur g (Dietric h III. ) al s Gründunge n de r Katlenburge r nu r wenig e Rück -
schlüsse ziehen , un d di e meiste n Recht e de r Famili e konzentriere n sic h au f de n 
Ritte- ode r Lisga u östlic h un d nördlic h vo n Göttingen . 

Speyer Wolfgan g M e t z 

E n g e l , G u s t a v : Herrschaftsgeschicht e un d Standesrecht . Rieg e un d Hagen . 
Hausgenossen, Hausgenossenschaften , Malmannen . Bielefeld : Pfeffersch e Buch -
handlung 1976 . 10 7 S . (Sonderdruc k aus : 70 . Jahresbericht de s Historische n Ver -
eins fü r di e Grafschaf t Ravensberg , Jg . 1975/76. ) Kart . 16,8 0 DM . 

Der Verfasse r de s schöne n Buche s übe r di e Bielefelde r Stadtgründun g (1952 ) leg t 
hier zwe i gehaltvoll e Studie n zu r Rechts - un d Sozialgeschicht e de s Bauerntum s i m 
mittelalterlichen Westfale n vor , di e einande r thematisc h nah e benachbar t sind . Di e 
erste vo n ihne n is t überschriebe n „Rieg e un d Hagen . Zu r Herrschaftsgeschichte , vor -
nehmlich i n Westfalen " un d such t au f 6 4 Seite n da s Phänome n de r hochmittelalter -
lichen Hagensiedlunge n un d ihre s besondere n Hagenrecht s z u umreißen . De r Ertra g 
der bisherige n Diskussio n wir d de m Lese r i n anschauliche r Weis e vo r Auge n geführt , 
und de n Stellungnahme n de s Verf . wir d ma n sic h zumeis t ger n anschließen . Die s gil t 
beispielsweise fü r sein e Ablehnun g de r Ansicht , di e Hägersiedlun g se i nich t a n di e 
typische Flurfor m de r Hagenhuf e gebunde n (S.  15 f.) . Al s weitere r Bele g fü r diese n 
Zusammenhang wär e de m Verf . siche r erwünsch t gewesen , wa s H.-D . I l l e m a n n , 
Bäuerliche Besitzrecht e i m Bistu m Hildesheim , 1969 , S . 10 2 ff. , übe r di e Hägerflure n i m 
Leinebergland ermittel n konnte , w o ma n da s Vorkomme n vo n Hagenhufe n frühe r 
bestritten hatte . Da s Breme r Kolonistenrech t vo m Jahr e 110 6 al s Ausgangspunk t de s 
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Hagenrechts z u bezeichne n (S . 19), halt e ic h freilic h fü r unzutreffend , obwoh l zwische n 
den Siedlerrechte n de s hohe n Mittelalter s sicherlic h ein e gewiss e Strukturverwandt -
schaft besteht . Bedenke n hab e ic h auch , wen n de r Verf . mi t Molitor , Franz  Enge l un d 
anderen di e bekannt e Eschershäuse r Siedlerurkund e al s ei n frühe s Beispie l de s Hagen -
rechts ansieh t (S . 21). Da s Schwergewich t de r Studi e lieg t au f de r Frage , welch e Roll e 
die Hagensiedlun g fü r di e mittelalterlich e Herrschaftsbildun g gespiel t hat . Hie r is t 
namentlich de r Nachwei s vo n Interesse , da ß auc h di e Grafe n vo n Ravensber g da s 
Mittel de r Hagengründun g bewuß t eingesetz t haben , u m ein e territorial e Herrschaf t 
auszubilden (S . 47 ff.). 

Die zweit e Studi e träg t de n Tite l „Hausgenossen , Hausgenossenschaften , Malman -
nen" (S . 65-107 ) un d beschäftig t sic h mi t de n Hausgenossenrechte n i m Hochstif t Osna -
brück un d benachbarte n westfälische n Landschaften . Hie r geh t e s de m Verf . nament -
lich u m de n Nachweis , da ß di e Hausgenosse n nich t mi t de n Hofhörige n gleichgesetz t 
werden dürften , sonder n Frei e niedere n Recht s seien , wi e etw a da s bekannt e Beispie l 
der „Wetterfreien " be i Mell e zeige . De r Vergleic h de r Rechtsstellun g vo n Hausge -
nossen un d Hofhörige n ergib t i n de r Ta t eindrucksvoll e Unterschied e (S . 7 4 ff. , 8 2 ff.), 
wenn auc h Begriff e wi e „Genossenschaft " ode r „Rechtsgemeinde " (S . 8 7 ff.) hie r nich t 
recht brauchba r erscheinen . E s bleib t abe r i n jede m Fall e di e Frage , wa s den n da s 
Gemeinsame a n de r Rechtsstellun g de r „husgenoten " un d de r hörige n „hyen " ist , 
denn beid e Bezeichnunge n weise n au f di e mittelalterlich e Vorstellun g vo n de r familia 
als herrschaftliche m Verban d hin . Z u diese m rechtssprachliche n Zusammenhan g vgl . di e 
Hinweise i n meine r 196 5 erschienene n Arbei t übe r Hau s un d Herrschaf t i m frühe n 
deutschen Recht , bes . S . 2 8 ff. Wi e ein e neuer e Studi e vo n K . B o s l , Di e „familia " 
als Grundstruktu r de r mittelalterliche n Gesellschaft , in : Zs . f . bay . Landesgesch . 38 , 
1975, S . 405-424 , zeigt , geh t e s hierbe i u m sehr zentral e Fragen . 

Au be i Freiburg/Br . Kar l K r o e s c h e l l 

W i l l o w e i t , D i e t m a r : Rechtsgrundlage n de r Territorialgewalt . Landesobrigkeit , 
Herrschaftsrechte un d Territoriu m i n de r Rechtswissenschaf t de r Neuzeit . Köln , 
Wien: Böhla u 1975 . X L VI, 37 8 S . =  Forschunge n zu r deutsche n Rechtsgeschichte . 
Bd. 11 . Lw . 70, - DM. 

Ein wichtige s Proble m de r frühneuzeitliche n Verfassungsgeschicht e de s Alte n Rei -
ches is t di e territorialfürstlich e Landeshoheit . Au f si e -  besonder s au f ihr e Fest -
schreibung i n §  8  IP O -  beriefe n sic h di e übe r ei n Territoriu m gebietende n Reichs -
stände gegenübe r de m Kaiser , gegenübe r kritische n Landständen , aufständische r Land -
bevölkerung ode r andere n Territorialfürsten . Si e wa r di e juristisch e Basi s de r reichs -
ständischen Libertät . Dietma r Willowei t untersuch t di e Rechtsgrundlage n de r Territo -
rialgewalt un d erfüll t dami t ei n Desiderat , da s di e institutionelle n Forme n territoriale r 
Herrschaft i n de r Rechtswissenschaf t de s 16 . un d frühe n 17 . Jahrhunderts einerseit s 
erschließt, andererseit s di e Systemati k de s Territorialstaatsrecht s i m 17 . un d 18 . Jahr-
hundert biete t un d somi t ein e bedeutend e rechtshistorisch e Grundlag e darstellt , au f 
der frühneuzeitlich e territorialgeschichtlich e Forschun g forta n aufbaue n kann . I m fol -
genden sol l skizzier t werden , wa s de r lande s g e s c h i c h t l i ch interessiert e Lese r 
von Willoweit s Wer k erwarte n darf . 

Uberspitzt ausgedrückt , is t i n diese m Buc h -  al s rechtswissenschaftlich e Habilita -
tionsschrift -  di e Rechtslehr e wichtige r al s da s h i s t o r i s c h e Phänome n de r Terri -
torialgewalt: E s verma g nu r teilweis e di e vielfältig e Wechselwirkun g zwische n Rechts -
wissenschaft un d historische r Wirklichkei t erläuter t z u werden , ein e Aufgabe , di e de r 
Verf. völli g richti g de r landesgeschichtliche n Forschun g zuweist . Ih m geh t e s viel -
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mehr u m Lehr e un d Praxi s de r Jurispruden z i m Problemfel d Territoriu m un d Staat -
lichkeit. Deshal b kan n e r Territorium , Landeshohei t usw . al s gegebe n annehmen , ohn e 
ihren historische n Hintergrun d z u reflektieren . De r gesamt e gesellschaftliche , wirt -
schaftliche, philosophisch e un d religiös e Umkreis , i n de m nu r di e Ausgestaltun g 
einer Lehr e vo n de r Territorialgewal t möglic h wurde , wir d au s diese m Grun d eben -
falls nich t behandelt . 

Die Konfliktfälle , fü r welch e di e Juriste n Entscheidunge n z u treffe n hatten , ware n 
im territoria l zersplitterte n Mittel - un d Südwestdeutschlan d a m breitesten . Als o is t e s 
verständlich, wen n niedersächsisch e Beispiel e auc h i m a n Einzelstudie n reiche n zweite n 
Teil de s Buche s nu r selte n herangezoge n werden . Di e jeweil s behandelte n Territorie n 
werden durc h ei n Ortsregiste r erschlossen ; wil l ma n erfahren , welch e Meinun g ein -
zelne Staatsrechtle r z u Frage n de r Territorialherrschaf t vertraten , hilf t ei n Autoren -
register. 

Auf gedruckt e zeitgenössisch e Rechtsliteratur , als o theoretisch e Werke , Dissertatio -
nen, Gutachten , reichsgerichtlich e Relatione n un d Deduktione n stütz t sic h Willowei t 
und erklärt , „al s Quell e dien t dahe r da s gesamt e i m Druc k vorhanden e juristisch e 
Schrifttum, sowei t e s sic h mi t de r angesprochene n Themati k beschäftigt " (S.  4). Den -
noch mu ß de r Verf . selbstverständlic h ein e Selektio n de r z u untersuchende n Werk e 
treffen. Di e Auswahlkriterie n nenn t Willowei t allerding s nicht , subjekti v empfunden e 
Wichtigkeit wa r anscheinen d ausschlaggebend . Ebens o frag t e r auc h nich t nac h de m 
politischen Umfeld , i n da s di e Autore n einzuordne n sind , un d beobachte t nich t terri -
torialstaatsrechtliche Schulen . 

Solange sic h Rechtswissenschaf t überwiegen d au f di e Exeges e herkömmliche r 
Rechtsquellen beschränkte , wa r vo n ih r kein e systematisch e Behandlun g territorial -
rechtlicher Frage n z u erwarten . Ers t de r Einflu ß de s mos  gallicus  ermöglicht e a n de r 
Wende zu m 17 . Jahrhundert di e Verselbständigun g behandelte r Einzelproblem e terri -
torialer Herrschaf t zu r lehrmäßige n Erfassun g vo n Territorialgewalt . Aufgrun d de r 
Heterogenität territoriale r Herrschaftsrecht e i m Alte n Reic h bliebe n di e Aussage n 
einzelner Juriste n z u gleiche n Frage n stet s widersprüchlich , dennoc h kan n de r Verf . 
die prinzipiel l vorhanden e Richtun g belegen , di e vo n verschiedenste n Rechtsinstitute n 
zum territoriale n S t a a t s rech t führte , i n de m eins t seh r unterschiedlich e Rechts -
stoffkreise zusammenfanden . 

Unter stet s eingehaltene r Heranziehun g zentrale r Zitat e de r ausgewählte n Autore n 
stellt Willowei t i m erste n Tei l seine s Buche s al s eine n Anhaltspunk t fü r di e juristische 
Erfassung vo n Landesherrschaf t di e abstrakt-normative Jurisdiktionstheori e de s 16 . Jahr-
hunderts fest . Da s merum  et  mixtum  imperium  stan d i m Mittelpunk t de r juristische n 
Literatur u m Problem e de r Landeshoheit . Di e Feudisti k de s 16 . Jahrhunderts -  ehe r 
konkret-morphologisch a n de r Territorialverfassun g orientier t -  liefert e danebe n mi t 
der Regalienlehr e di e Begründun g vo n Landeshohei t au s eine m gemeinsame n recht -
lichen Gestaltungsgrund . Schut z un d Vogtei , al s faktisc h vielfac h Landesherrschaf t 
begründende Elemente , wurde n dagege n nu r al s Beistandsrech t gegenübe r de n z u 
Schützenden verstande n un d ginge n ebensoweni g i n di e Begründun g territoriale r 
Herrschaft ei n wi e nieder e Vogte i un d Grundherrschaft , di e i n territoria  non  clausa 
herrschaftlich zersplitterte r Bereich e Franken s un d Südwestdeutschland s -  i m Zusam -
menhang mi t de n einzuziehende n Reichssteuer n -  i n de r Verfassungswirklichkei t z u 
engräumiger Territorialherrschaft  führe n konnten . I n diese m Zusammenhan g lieferte n 
Kollektationsrecht un d -pflich t abe r i m 16 . Jahrhundert de n Juriste n ein e deutlich e 
Trennung vo n Herrschaf t un d Untertanen . Obgleic h gerad e ligisch e Lehnsverhältniss e 
die Ausprägun g übergeordnete r Herrschaf t begünstig t hätten , vermocht e a n ihne n 
auch kein e Begründun g vo n Landeshohei t juristisc h erreich t z u werden . Schut z un d 
Klostervogtei, nieder e Vogte i un d Grundherrschaf t sowi e Lehnsherrlichkei t spielte n 
dennoch i m einzelne n Konfliktfal l ein e besonder e Roll e zu m Erkenne n territoriale r 
Herrschaft. Dies e Untersuchun g de s Stellenwerte s einzelne r Herrschaftsrecht e i m 
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16. Jahrhundert läß t nac h Willowei t de n allgemeine n Schlu ß zu , da ß Hochgerichts -
barkeit, Regalitä t un d Untertänigkei t di e „Grundstruktu r de r Territorialstaatslehr e 
des 16 . Jahrhunderts umschreiben " (S . 110) , di e freilic h -  de n tatsächliche n Herrschafts -
verhältnissen entsprechen d -  ar g vielfälti g blieb . 

Im zweite n Tei l seine s Buche s verfolg t de r Verf . di e Verfestigun g un d Systemati -
sierung de s territoriale n Staatsrecht s sei t Begin n de s 17 . Jahrhunderts. Territorial -
gewalt wurde , besonder s seit  Knichen , al s eigene s Rech t ohn e notwendige n Bezu g 
auf speziell e Institutione n de s Verfassungsrecht s verstanden , al s ei n au f ei n Territo -
rium bezogene r Herrschaftsbegriff , de r all e Forme n de r Landeshohei t i n sic h vereinte : 
superioritas territorialis  un d di e entsprechende n deutsche n Begriff e daz u (ein e kurz e 
Begriffsgeschichte is t rech t versteck t au f S , 17 0 ff. z u finden) , mi t dene n di e besonder e 
politische Roll e de r Territorialfürste n i m Reic h gedeute t werde n sollte . Nachhalti g 
wirkte i n diese r Territorialstaatslehr e di e Souveränitätstheori e Jea n Bodins . Si e „bo t 
den Schlüsse l z u eine r deduktive n .  . .  Begründun g weitreichende r Herrschaftsbefug -
nisse, di e de n Rahme n de r jeweil s überkommene n Rechtspositione n überschritten " 
(S. 138) . Di e Stimme n mehrte n sich , unte r naturrechtliche m Einflu ß maiestas  auc h de n 
Reichsständen zuzuerkennen , inde m si e -  de m Bodinsche n Sinn e entkleide t -  au f da s 
Verhältnis Landesherr-Unterta n angewende t un d di e alt e Regalienlehr e z u eine m 
System politische r Herrschaftsrecht e gewandel t wurde . Be i Pufendor f un d Leibni z gip -
felten dies e Ansichten , ohn e sic h i n Anbetrach t de r tatsächliche n Reichsverfassun g mi t 
ihren viele n au s de m Mittelalte r tradierte n Einzel - un d Sonderberechtigunge n völli g 
durchzusetzen. S o wurd e weiterhi n Herrschaf t übe r ei n Territoriu m al s quantitative s 
Problem de r Summierun g vo n Herrschaftsrechte n verstanden , un d e s wa r niemal s 
klar, wieviel e Herrschaftsrecht e ausreichten , u m Territorialgewal t z u begründen.  A n 
ausgewählten Rechtsstreite n stell t Willowei t di e Vielschichtigkei t un d Widersprüch -
lichkeit herrschaftsbegründende r Recht e i m 17 . un d 18 . Jahrhundert zusamme n un d 
greift deshal b di e Frag e nac h de n Jurisdiktionsrechten , Schutz , Vogte i un d Lehns -
herrlichkeit erneu t au f unte r Berücksichtigun g de r besondere n Eigenarte n de s säch -
sischen Lehnsrechts . 

Erst dan n wende t sic h de r Verf . de r Behandlun g de s Territorium s al s solche m zu , 
speziell de n umstrittene n reichsritterschaftliche n Territorien . Ube r da s Urteil , Terri -
torium se i „de r Herrschaftsbereic h eine s reichsunmittelbare n Landesherrn " (S . 277), 
kamen di e zeitgenössische n Juriste n kau m hinaus , wa s auc h ers t unte r de r Rechts -
vermutung zugunste n de s Territorialherr n diese m i n Zweifelsfälle n Vorran g gab . Ei n 
überzeugendes Rechtsprinzi p scheitert e a n de r tatsächliche n Zersplitterun g de r Terri -
torien i m Reich . Auc h di e Reichsstandschaf t erhiel t deshal b kein e unumstritten e 
Stellung innerhal b de r Begründun g vo n Territorialgewalt , den n si e wurd e z . T. al s 
allein persönlich e Würd e gesehen , un d e s konnt e ei n Reichsstan d eine m andere n 
durchaus i n territorialhoheitliche n Rechte n unterworfe n sein . I n eine m Ausblic k weis t 
Willoweit abschließen d au f de n Wande l de s Territorialstaatsrecht s unte r de m Einflu ß 
der Aufklärun g i n de r zweite n Hälft e de s 18 . Jahrhunderts hin , wen n i n Vermischun g 
rechtspositivistischen un d naturrechtliche n Gedankengute s di e tatsächlich e Staatlich -
keit de r politisc h mächtige n Territorie n i m Reichsverban d anerkann t wurde . 

Wer übe r territorialhistorisch e Problem e de s 16 . bi s 18 . Jahrhunderts arbeitet , wir d 
dieses Buc h al s willkommen e rechtshistorisch e Grundlag e schätze n lernen . 

Hannover Carl-Hans H a u p t m e y e r 
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S c h i k o r a , A l o i s : Di e Spruchpraxi s a n de r Juristenfakultä t z u Helmstedt . Göt -
tingen usw. : Musterschmid t (1973) . 31 5 S. , 1 2 Taf . =  Göttinge r Studie n zu r Rechts -
geschichte. Bd . 4. Kart . 7 8 - DM . 

Als sic h i n Deutschlan d i m Laufe  de s 15 . Jahrhunderts ein e Wend e i m Rechtssti l 
vorbereitete, wa r dami t zunächs t da s Gefüg e de r herkömmliche n Gerichtsverfassun g 
in ein e Kris e geraten . Di e Ablösun g de r traditionelle n Rechtsprechungskultu r durc h 
ein Gelehrtenrech t bedeutet e de n Autoritätsschwun d de r Schöffenbänke , abe r auc h 
die Funktionsstörun g de r eingespielte n Rechtszüge . Hatt e de r Reichsta g z u Main z 
1441 noc h jed e Tätigkei t de r Juriste n vo r Gericht , se i e s „reden , schreibe n ode r Ra t 
geben", untersagt , s o glaubt e ma n sei t de m 16 . Jahrhundert ohn e di e Rat - un d Spruch -
tätigkeit de r Juristenfakultäte n ode r einzelne r Rechtsgelehrte r nich t meh r auszu -
kommen. Sei t de r Peinliche n Halsgerichtsordnun g vo n 153 2 habe n sic h Reichs - un d 
Territorialgesetzgebung zunehmen d de r Urteils - un d Gutachtertätigkei t de r Juristen -
fakultäten bedien t un d al s Verfahrensinstitutio n anerkannt . Au f diese m Weg e wuch s 
den Fakultäte n ein e historisch e Aufgab e zu , de r sie  sic h of t vorrangi g unte r Zurück -
setzung de r Lehrverpflichtunge n bi s in s 19 . Jahrhunder t hinei n widmeten . Dabe i 
knüpften si e i n unmittelbare r Kontinuitä t a n di e Spruchtätigkei t de r alte n Schöffen -
kollegien un d Oberhöf e an , sahe n sic h selbs t abe r auc h i n de r Traditio n de r ober -
italienischen Konsiliatore n ode r legitimierte n sic h ga r au s de n Respondierprivilegie n 
der klassische n römische n Juristen . Tatsach e bleibt , da ß fü r Jahrhundert e di e Judikat e 
und Konzepthilfe n de r Juristenfakultäte n au s de r Rechtsprechungsgeschicht e nich t 
wegzudenken sind . 

Die vorliegend e Arbei t reih t sic h i n ei n wissenschaftlic h scho n wohlbestellte s Fel d 
ein, au f de m bereit s Untersuchunge n übe r di e Juristenfakultäte n Duisburg , Erlangen , 
Frankfurt a . d . O. , Freibur g i . Br. , Göttingen , Halle , Heidelberg , Kiel , Mainz , Marburg , 
Rostock, Tübinge n sowi e de n Schöppenstuh l Leipzi g vorliegen . Alle n diese n Arbeite n 
ist gemeinsam , da ß sie  da s Verfahre n vornehmlic h au f un d vo n Seite n de s Spruch -
kollegiums betrachten , ein e Sicht , di e ers t durc h di e Erforschun g auc h de s ratsuchende n 
Teils di e voll e Bedeutun g de s Institut s de r Aktenversendun g zu m Bewußtsei n bringt . 
Dieser letzter e Bereic h harr t noc h weitgehen d de r Aufklärung ; z u verweise n wär e 
aber au f W . E b e l s Studi e übe r ei n Goslare r Ratsurteilsbuc h de s 16 . Jahrhundert s 
(1961). I n diese m Zusammenhan g is t bemerkenswert , da ß Schikora  i m Anhan g einig e 
Formularmissiven, wi e si e i m 18 . Jahrhundert i n Helmsted t eingelang t sind , beifügt . 
Trotz bessere r historische r Erhellun g de r Ratsinstanze n sin d abe r auc h hie r weiter e 
Arbeiten willkomme n un d wertvoll , vervollständige n un d differenziere n si e doc h da s 
Bild u m meh r al s nu r lokal e Färbungen . Die s gil t auc h fü r di e zeitweis e bedeutend e 
Juristenfakultät Helmsted t (1576—1810) , dere n literarische r Ruh m 164 3 durc h Herman n 
C o m i n g s Schrif t De  origine  juris  Germanica  begründe t worde n wa r un d di e i m 
18, Jahrhundert immerhi n eine n Augusti n Leyse r (1712-1729 ) aufzuweise n hatte . 

Schikora kan n scho n vo r de r Universitätsgründun g ein e reg e Konsiliar - un d Appro -
bationspraxis de r nachmalige n Helmstedte r Professore n nachweisen , un d noc h i m 
Jahre de r Konstituierun g de r Juristenfakultä t finde n sic h bereit s herzoglich e Reskript e 
zur Spruchtätigkeit . Da s erst e erhalten e Fakultätsconsiliu m stamm t au s de m Jahr e 
1579, sei t 158 6 sin d auc h Originalentwürf e un d Reinschrifte n vo n Gutachte n un d Urtei -
len erhalten . Di e Zah l de r jährliche n Spruchaufträge , di e sic h sei t 162 1 statistisc h 
verfolgen lassen , zeigt , da ß Helmsted t nac h de m Beschäftigungsgra d unte r di e erste n 
deutschen Juristenfakultäte n einzureihe n is t un d da ß e s i m Vergleic h ander e Fakul -
täten of t wei t zurückläßt . I m 18 . Jahrhundert is t ei n gewisse r Beschäftigungsgleichlau f 
mit Hall e auffällig , un d erstaunlicherweis e bleib t di e Helmstedte r Fakultä t trot z de s 
weit bedeutendere n Göttinge r Spruchkollegium s ein e ernst e Konkurrenz . Fü r da s 
Einzugsgebiet vo n Helmsted t lasse n sic h wi e auc h andersw o ei n Stammgebie t un d 
ein entferntere r Herkunftsbereic h ausmachen . De r primär e Wirkungsrau m de s Helm -
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stedter Kollegium s umfaßt e i m wesentliche n da s gleich e Gebiet , da s auc h vo n Hall e 
und Göttinge n mi t Vorzu g bedien t wurde . E s sin d die s di e sächsisch-ernestinische n 
Herzogtümer, di e schwarzburgische n un d reussische n Fürstentümer , da s mainzisch e 
Gebiet u m Erfur t un d i m Eichsfeld , di e anhaltinische n Fürstentüme r Bernburg , Kothen , 
Dessau un d Zerbst , di e Reichsstädt e Mühlhausen , Nordhause n un d Goslar , da s Stif t 
Quedlinburg, di e Bistüme r Hildesheim , Osnabrüc k un d Paderborn , di e Hansestädt e 
Hamburg un d Lübeck , Ostfriesiand , di e Herrschafte n Jever , Kniphause n un d Varel , 
das Herzogtu m Oldenburg , da s Gebie t de r Grafschaf t Bentheim , di e Herrschaf t Rheda , 
ganz Mecklenbur g un d vor alle m di e braunschweigische n Stammlande . 

Der Schwerpunk t de r Arbei t Schikora s lieg t i n de r Darstellun g de r Verfassun g de r 
Spruchfakultät sowi e de r Schilderun g de s Spruchverfahrens . Zunächs t wa r di e Spruch -
fakultät mi t de r Lehrfakultä t identisc h un d wurd e vo m jeweilige n Deka n geleitet . 
Mit de r Neuordnun g v . J . 173 2 wurde n beid e Kollegie n verselbständigt , un d da s 
Spruchkollegium wurd e de r dauernde n Leitun g eine s Dirigen s unterstell t (sogen . 
Ordinariats Verfassung). Seitde m ware n auc h di e Mitgliede r beide r Kollegie n nich t 
mehr durchwe g personengleich . Ein e wichtig e Stellun g nah m be i de r Juristenfakultä t 
auch de r -  i n de r Darstellun g allerding s etwa s z u brei t geraten e -  Aktua r ein . Da s 
Spruchverfahren wir d informati v dargestell t vo m Eingan g de s Spruchgesuch s un d de r 
Akten übe r di e Zuteilung , Bearbeitung , Sitzung , Ausarbeitun g bi s zu r Rücksendung . 
Auch übe r di e Beiziehun g andere r Fakultäte n sowi e übe r di e Daue r de s Spruchver -
fahrens wir d berichtet . Eine n besondere n Abschnit t widme t de r Verf . schließlic h noc h 
den Spruchgebühren , fü r di e Fakultätsmitgliede r gewi ß nich t de r unwichtigst e Tei l 
ihrer Spruchtätigkeit . 

Mit Schikora s solide r Arbei t wir d nich t nu r ein e etwa s i n Vergessenhei t geraten e 
Universität wiede r in s Gedächtni s zurückgerufen , vielmeh r schließ t sic h gleichzeiti g 
eine Wissenslück e übe r di e Geschicht e de r Rechtspfleg e de s nord - un d mitteldeutsche n 
Raumes. Wi e gro ß dies e Lück e bishe r war , wir d eine m ers t nac h de r Lektür e diese s 
Buches bewußt . 

Zürich Clausdiete r S c h o t t 

S c h o r m a n n , G e r h a r d : Au s de r Frühzei t de r Rintelne r Juristenfakultät . Bücke -
burg: Driftman n 1977 . 15 6 S . m . 6  Abb . =  Schaumburge r Studien . H . 38 . Kart . 
25,20 DM . 

Der Verf . de r hie r vorgelegte n Arbei t widerleg t i n beeindruckende r Weis e di e vo r 
noch nich t lange r Zei t au s berufene m Mund e ausgesprochen e Feststellung , da ß e s sic h 
„kaum lohnt , ein e Gesamtgeschicht e (de r Universitä t Rinteln ) z u schreiben" , d a 
- abgesehe n vo n de r dürftige n Quellenlag e -  Rintel n al s Universitä t eine r kleine n 
Grafschaft nu r klei n un d i m ganze n unbedeuten d gewese n seii . E s is t richtig,  da ß da s 
Universitätsarchiv be i Auflösun g de r Hochschul e i m Jahr e 181 0 weitgehen d vernichte t 
wurde un d nu r noc h wenig e Uberrest e i n de n Staatsarchive n Bückebur g un d Marbur g 
erhalten sind . De r Verf . zeig t jedoc h eindrucksvoll , wa s au s diese n Reste n -  jedenfall s 
für di e Geschicht e de r Juristische n Fakultä t -  noc h alle s herauszuhole n ist . Darübe r 
hinaus ha t e r -  verstreu t un d mühsa m auffindba r -  noc h zahlreich e Archivalie n un d 
weitere wertvoll e Nachrichte n zu r Geschicht e de r Universitä t Rintel n i n de r zeitge -
nössischen Literatu r de s 17 . un d 18 . Jahrhunderts entdeckt . Al s Ergebni s seine r Nach -
forschungen kan n de r Verf . überzeugen d darlegen , da ß sic h Schicksa l un d Bedeutun g 
der Rintelne r Academi a Ernestin a i m 17 . Jahrhundert i n nicht s unterscheide n vo n de r 
Entwicklung zahlreiche r andere r deutsche r Universitäte n währen d un d nac h de m 

* Helg e B e i d e r W i e d e n , in : Nds . Jb . 44 , 1972 , S . 413/14 . 
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Dreißigjährigen Krieg . Hie r könnt e ma n zusätzlic h z u de m vo m Verf . Gesagte n eine n 
Vergleich mi t de r vormal s un d nachhe r ers t wiede r i m 19 . Jahrhundert berühmte n 
Universität Heidelber g anstellen . Auc h hie r finde n sic h i n de r juristische n Fakultä t 
nicht meh r al s di e übliche n vie r Professoren , vo n dene n kei n einzige r z u de n bedeu -
tenden Rechtsgelehrte n ihre r Zei t gehört e un d dere n Name n un s heut e ga r nicht s 
mehr sagen . Auc h di e Zah l de r Studente n is t derar t niedrig , da ß die s di e Besorgni s 
des Landesherr n erregt . Z u Rech t stell t deshal b de r Verf . di e Frage , welch e Maßstäb e 
man anlege n soll , u m di e Bedeutun g ode r Bedeutungslosigkei t eine r Universitä t i m 
17. Jahrhundert z u ermessen . 

Im einzelne n untersuch t de r Verf . da s Bildungswese n i n de r Grafschaf t Schaumbur g 
vor Einrichtun g de r Universitä t (S . 1 1 ff.) , di e Gründun g de r Akademi e durc h Fürs t 
Ernst zunächs t i n Stadthage n (1610 ) un d dan n i n Rintel n (1621 ) *  (S . 19 ff.), di e einzel -
nen Lehrstühl e un d Professore n de r juristische n Fakultä t (S . 26-56, 76-87 , 97-109) , de n 
akademischen Unterrich t (S . 109 ff.) sowi e di e Spruchpraxi s de r Fakultä t (S . 56-65, 
115-120). 

Im Jahr e 162 2 bestan d di e juristisch e Fakultä t au s siebe n Professore n -  Heidelber g 
hatte z u derselbe n Zei t nu r vier . Da s is t de r Höhepunk t i n de r Geschicht e de r 
Juristenfakultät, de r allerding s nu r ei n Jah r andauerte , den n i n de r Folgezei t finde n 
sich i n Rintel n nu r di e übliche n vie r Lehrstühle , abgesehe n vo n de n Jahre n 1636-1642 , 
in dene n di e Fakultä t erlosche n war . Vo n de n siebe n Professore n de s Jahre s 162 2 
waren allerding s nu r zwe i überregiona l bekannt : Justu s Reifenberg , de r inde s Rintel n 
bereits 162 3 verlie ß un d späte r a n de r niederländische n Universitä t Franeke r lehrte . 
Der ander e is t Herman n Goehausen , desse n Wer k Processus  juridicus  contra  sagas 
et veneficos  vo n 163 0 zu m vie l benutzte n un d vo n Wissenschaf t un d Praxi s zitierte n 
Handbuch fü r Hexenprozess e wurde . De r Verf . würdig t de n Auto r un d sei n Wer k 
umfassend un d gründlic h (S . 42-56). -  Nach  de r Neueröffnun g de r Universitä t i m Jahr e 
1642 is t ein e Provinzialisierung de r Akademie unverkennbar . Da s is t inde s da s Schicksal 
vieler Universitäte n i n de r Zei t nac h de m Dreißigjährige n Krieg . Di e Mitgliede r de r 
Juristenfakultät sin d fas t sämtlic h miteinande r verwand t ode r verschwäger t un d 
entstammen de n ostwestfälische n Rats- , Kaufherren - un d Juristendynastien . Wa s de r 
Verf. i n diese m Zusammenhan g a n persönliche n un d genealogische n Date n zusammen -
trägt, is t beachtlic h (vgl . S . 7 6 ff., 79 , 84 , 87 , 97 , 98 , 100 , 10 1 ff. , 141) , auc h wen n ma n 
berücksichtigt, da ß e r z . T. au f di e Daten  de s Catalogus  Professorum  Rinteliensium  » 
zurückgreifen konnte . 

Berühmt -  un d berüchtig t zugleic h -  is t di e Rintelne r Juristenfakultä t durc h ihr e 
Spruchpraxis i n Hexenprozesse n geworden . Obwoh l di e Gutachtenentwürf e nich t i n 
das Universitätsarchi v gelang t sind , kan n de r Verf . verstreu t be i de n Empfänger n 
309 Gutachtenausfertigunge n i n Hexenprozesse n nachweisen , davo n di e Mehrzah l i n 
Schaumburg un d i m Ostwestfälischen . Da s is t ein e beachtenswert e Forschungs -
leistung, di e auc h nich t dadurc h geschmäler t wird , da ß sie  di e Nebenfruch t eine r 
größeren Untersuchun g übe r Hexenprozess e i n Nordwestdeutschlan d ist 4 . Di e Rin -
telner Juristenfakultä t ha t a n de r Durchführun g vo n Hexenprozesse n i n Westfale n 
und Schaumbur g entscheiden d mitgewirkt 5. Allerding s is t de m Verf . zuzustimmen , 
daß di e Juriste n i n Rintel n di e Entwicklun g de r Hexenprozess e i n diese m Landestei l 
nicht ursächlic h beeinfluß t haben . Ihr e juristische  Einstellun g z u diese n Verfahre n 

2 Vgl . daz u auc h Bernhar t J  ä  h n i g ,  Gründun g un d Eröffnun g de r Universitä t Rin -
teln, in : Nds . Jb . 45 , 1973 , S . 351-360 . 

3 Will y H a n s e l , Catalogu s Professoru m Rinteliensium . Di e Professore n de r Uni -
versität Rintel n un d de s Akademische n Gymnasium s z u Stadthage n 1610-1810 , 
1971. Vgl . Nds . Jb . 44 , 1972 , S . 413 . 

4 Gerhar d S c h o r m a n n , Hexenprozess e i n Nordwestdeutschland , Hildeshei m 
1977 ( = Qu . u . Darst . z . Gesch . Nds. 87). 

5 Vgl . Gerhar d S c h o r m a n n , Hexenverfolgun g i n Schaumburg , in : Nds , Jb . 45 , 
1973, S . 145-16 9 (148 , 16 4 ff) . 

26 Nds . Jahrb . 
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und ihr e Mitwirkun g a n ihne n sin d vielmeh r Ausdruc k de s landschaftliche n Zeitgeiste s 
und de r verwandtschaftliche n Verbundenhei t de r Professore n mi t de r tonangebende n 
Gesellschaftsschicht de s ostwestfälische n Raume s (S . 119, 121). 

Der Spruchpraxi s de r Rintelne r Fakultä t gin g di e Tätigkei t eine s Schöffenstuhl s i n 
Stadthagen voraus , de r 1614 vo m Landesherr n gegründe t wurd e un d de m di e dre i 
dortigen Rechtsprofessore n un d de r Bürgermeiste r angehörte n (S . 56 ff., 127 ff.). I n 
diesem Zusammenhan g erörter t de r Verf . di e Frage , o b da s iu s respondendi  eine s 
Schöffenstuhls ei n vo m Landesherr n ode r vo m Kaise r verliehene s Rech t ist . Fü r di e 
Spruchtätigkeit de r juristische n Fakultäte n wir d dies e Frag e i n de n kaiserliche n 
Universitätsprivilegien beantwortet . Nich t völli g eindeuti g sin d di e Aussage n de r 
Quellen un d di e Ansichte n de r zeitgenössische n Rechtsliteratu r fü r di e Gutachter -
praxis de r Schöffenstühle . De r Verf . neig t woh l i m Ergebni s dazu , di e landesherrlich e 
Verleihung al s Rechtsgrundlag e anzusehe n (S . 56/57). Daz u is t z u sagen , da ß de r 
Reichsabschied vo n 1654 (§113) reichsrechtlic h di e gerichtlich e Aktenversendun g a n 
eine unparteiisch e Universitä t ode r ei n „andere s Collegiu m Juridicum " regelt . Dies e 
Bezeichnung, mi t de r kaiserlich e Hofgericht e (z . B. i n Rottweil ) un d Schöffenstühl e 
gemeint sind , kehr t i m Privile g de s Reichsvikar s fü r di e Universitä t Rintel n vo n 1619 
in de r For m „ander e kayserlich e frey e Collegien " wieder . Darau s könnt e ma n eigent -
lich di e Schlußfolgerun g ziehen , da ß zu r Errichtun g neue r Schöffenstühl e mi t de m 
ius respondendi  außerhal b de s eigene n Territorium s ein e kaiserlich e Privilegierun g 
erforderlich wa r (vgl . auc h S . 57 Fußn . 12). Fü r di e alten , insbesonder e sächsisch -
magdeburgischen Schöffenstühl e stellt e sic h hie r kei n Problem , d a dere n Autoritä t 
gewohnheitsrechtlich anerkann t war . I n Stadthage n is t di e Frag e nich t aku t geworden , 
da diese r Schöffenstuh l nu r kurz e Zei t bestande n ha t un d vermutlic h fü r Gericht e 
außerhalb Schaumburg s nich t täti g geworde n ist . 

Neue Gesichtspunkt e verma g de r Verf . auc h zu r Amtsentsetzun g de s Theologe n 
Johannes Giseniu s beizutragen , de r de r Universitä t al s „Professo r Primarius 11 vo n 
1621 bi s 1645 bzw . 1651 angehör t hat . Nach  gängige r Ansich t sol l Giseniu s 1651 i m 
Alter vo n 74 Jahre n vo n Landgra f Wilhel m wege n theologische r Unstimmigkeite n 
zwischen orthodoxe n Lutheranern , z u dene n Giseniu s gehörte , un d de n Calixtschüler n 
Johann Henich , Eccar d un d Pete r Musau s entlasse n worde n sein , di e Mitgliede r de r 
philosophischen un d späte r de r theologische n Fakultä t ware n un d dere n theologisch e 
Lehren vo m Landesherr n geförder t wurde n 6 . Ohn e Zweife l ha t Giseniu s di e Theologi e 
des Helmstedte r Calix t un d desse n Schüle r al s kryptocalvinistisc h bekämpf t un d die -
sen theologische n Strei t selbs t al s Grun d fü r sein e Amtsenthebun g hingestellt . De r 
Verf. weis t demgegenübe r nach , da ß vo r allem , wen n nich t ga r ausschließlich , persön -
liche Querele n zwische n einzelne n Professore n de r Anla ß waren , di e mi t gegen -
seitigen Verleumdunge n ausgetrage n wurde n un d a n dene n auc h Giseniu s nich t 
unmaßgeblich beteilig t war . Au f Grun d diese r Vorgäng e is t nac h eine m förmliche n 
Untersuchungsverfahren, da s i m Auftrag e de s Landesherr n vo n Professore n de r 
Juristenfakultät durchgeführ t wurde , sein e Entlassun g verfüg t worde n un d zwa r 
bereits 1645 durc h Gräfi n Elisabet h (S . 87-94). 

Die Untersuchung de s Verf., die durc h eine n Quellenanhan g ergänz t wird (S . 123-144), 
ist ein e beachtlich e wissenschaftlich e Leistung , di e nich t nu r unser e Kenntniss e übe r 
das Schaumburgisch e Bildungswese n un d di e Academi a Ernestin a erweitert , sonder n 
einen interessante n Beitra g zu r Wissenschafts - un d Universitätsgeschicht e de s 17. Jahr-
hunderts darstellt . De r vo m Verf . angekündigte n Geschicht e de r Universitä t Rintel n 
darf ma n mi t Erwartunge n entgegensehen . 

Hamburg Göt z L a n d w e h r 

6 Vgl . Rober t S t u p p e r i c h , Johanne s Giseniu s un d sei n Kamp f u m di e Univers i 
tat Rinteln , in : Jb . d . Ges. f . Nds . Kirchengesch . 63, 1965, S . 140-152. 
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V e r w a l t u n g s g r e n z e n i n d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d s e i t 
B e g i n n d e s 1 9 . J a h r h u n d e r t s . Textban d un d gesondert e Kartenbei -
lage. Hannover : Schroede l 1977 . XVI , 41 9 S. , 7  mehrfarb . Kt. f 4 8 S . gesonderte s 
Namen-(Abkürzungs-)Verzeichnis. —  Veröffentlichunge n de r Akademi e fü r Raum -
forschung u . Landesplanung . Forschungs - un d Sitzungsberichte . 110 . Kart . 59, - DM , 

Die i n jüngste r Zei t bemerkbare n Bestrebungen , Staatsreforme n vornehmlic h al s 
bedenkenlose Veränderun g vo n Verwaltungsgebiete n z u verstehen , habe n z u erheb -
licher Unruh e gleichermaße n be i Beamte n un d Bürger n geführt , wa s de n Urheber n 
meist unerklärlic h erscheint . We r sic h j e mi t einschneidende n Grenzregulierunge n i n 
dichten Siedlungsbereiche n beschäftig t hat , wir d vo n de r Heftigkei t de s Widerstande s 
nicht überrasch t sein . Derartig e Verwaltungsreformen , dere n Zeuge n (un d meis t auc h 
Betroffene) wi r sind , könne n nich t mi t psychologische n Kunstgriffe n un d de m bloße n 
Hinweis au f Sachzwäng e gemeister t werden . Da s Proble m de r Gefährdun g eine r aus -
gewogenen Verwaltungsstruktu r stell t sic h imme r dann , wen n dynamisch e äußer e 
Prozesse (Wanderungsbewegunge n ode r drohende r Staatsbankrott ) di e Behörde n z u 
schleunigen Abhilfe n zwingen , währen d Planungsabläuf e i n ruhige n Zeite n sic h nu r 
dann erwartungsgemä ß entwickel n können , wen n äußere r Bereic h un d inner e Gege -
benheiten überschaubar , berechenba r un d dami t konstan t bleiben . 

Solche Erkenntniss e lasse n sic h unschwe r au s de m Wer k ableiten , da s übe r meh r 
als anderthal b Jahrhundert e hinwe g darübe r Auskunf t gibt , wi e un d i n welche m 
Umfang territorial e Verwaltungsgrenze n i n unsere m gegenwärtige n Staatswese n sic h 
verändert haben . Ein e solch e Ubersicht , di e zunächs t praktische n Informationszwecke n 
dient, fehlt e bishe r völlig . De r vo n wenige n Bearbeiter n binne n eine s Jahrzehnt s 
zusammengetragene riesenhaft e Stof f erfüll t bereit s al s übersichtlic h nac h gleiche n 
Gesichtspunkten gegliederte s Hand - un d Nachschlagebuc h seine n Zweck ; e s führ t bi s 
zur Mitt e de s gegenwärtige n Jahrzehnt s s o dich t a n unser e Gegenwar t heran , da ß di e 
Ausgangslage de s große n verwaltungstechnische n Umwandlungsprozesse s unsere r 
Landschaften i n de n letzte n Jahre n deutlic h hervortritt . 

Die Rückscha u bi s zu m Begin n eine r ziemlic h gleichförmige n moderne n Verwaltun g 
zeigt indessen , da ß hie r nich t lediglic h ei n Vorspan n fü r Tagesproblem e gebote n wird . 
Es gib t ungeahn t vie l gleichbleibende , übereinstimmend e Frage n a n di e Verwaltun g 
durch viel e Jahrzehnte ; e s lieg t i n de r Natu r de r Sache , da ß Zie l un d Zwec k de r 
Verwaltung au f da s Objek t derselbe n gerichte t sin d un d scho n vo n dahe r di e Ver -
fahrensweisen sic h notwendi g gleichen . D a di e Bearbeite r al s unterst e Eben e di e 
Kreise un d kreisfreie n Städt e gewähl t haben , könne n sie  mi t gute m Erfol g nich t nu r 
nach de r Verwaltungsar t un d dere n räumlich e Erstreckun g fragen , sonder n fü r di e 
Motive territoriale r Änderunge n un d fü r dere n Ergebniss e rech t schlüssig e un d beach -
tenswerte Antworte n finden . 

Der Texttei l is t nac h de n gegenwärtige n Länder n geglieder t un d begreif t dies e al s 
Produkte historische r Entwicklungsprozesse , of t genu g unorganische r un d gewalt -
samer Art . Di e eingehend e Herkunftsbeschreibun g alle r einzelne r territoriale r Be -
standteile führ t z u eine r detaillierten , daten - un d faktengesättigte n Landesgeschicht e 
besonderer Art ; nüchtern , pragmatisch , wenige r interpretieren d al s tabellarisc h re -
gistrierend -  ei n i n viele r Hinsich t nützliche s Gegengewich t z u den , meis t i m Detai l 
flüchtigen, übliche n regionalhistorische n Uberblicken . Hie r folgen , entsprechen d de n 
aus de r jeweilige n Territorialgeschicht e erwachsene n Perioden , au f ein e genetisch e 
Einleitung di e Gebiets - un d Namensänderungen , de r Zustan d de r Bevölkerung , di e 
neue Verwaltungseinteilun g un d a m End e jede s heutige n Bundeslande s ei n knappes , 
wegweiserartig au f di e Gegenwartsinteresse n abgestellte s Schrifttumsverzeichnis . Da s 
vorzüglich gegliederte , ausführliche , doc h übersichtlich e Inhaltsverzeichni s ersetz t 
völlig ei n Sachregister . 

26» 
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Problematischer al s de r i n sic h geschlossen e Texttei l wirk t di e mi t Rech t s o einge -
stufte Kartenbeilage M. I n 7  zeitliche n Querschnitte n 1820 . 1860 , 1887 , 1933 , 1939 , 1961 , 
1975 is t versuch t worden , bi s zu r Kreiseben e hera b di e Grenzenveränderunge n z u 
veranschaulichen. De r durc h di e Auflag e de r herausgebende n Akademi e gewählt e 
Maßstab ermöglich t ei n handliche s Format , wa s de m ohnehi n nich t einfachen , abe r 
unerläßlichen Vergleic h de r Karte n untereinande r dienlic h ist . Andererseit s is t ein e 
einwandfreie kartographisch e Darstellun g de r Ämterverfassun g au f de n beide n erste n 
Karten schlechterding s unmöglich , wen n Grenzlinie n zugunste n de r Freistellun g vo n 
recht grobe n Signature n aufgerisse n werde n müsse n (besonder s auffallen d i n de n 
Fürstentümern Calenberg , Göttingen , Grubenhagen , Hildeshei m un d i m Herzogtu m 
Braunschweig). De r Farbwechse l au f de n verschiedene n Blätter n ha t ohnehi n keine n 
praktischen Nutzen . 

Die Kartenfolg e demonstrier t deutliche r noc h al s de r Text , da ß 5  de r gewählte n 
Querschnitte notgedrunge n Tors o sind . Wen n dan n noc h di e Uberschrif t „Verwal -
tungsgrenzen i n Deutschlan d u m 1820 , dargestell t au f de m Gebie t de r Bundesrepubli k 
Deutschland" verkürz t i n folgender , sprachlic h un d historisc h unmögliche r Fassun g 
erscheint: „Verwaltungsgrenze n i n de r Bundesrepubli k Deutschlan d u m 1820 " (un d 
dieses mut . mut . fünfma l vo r 19491) , s o wir d di e Arbeitshypothes e hie r zu r Groteske . 
Was be i diese r selbstauferlegte n Bindung , di e „Grenzen " nich t einma l i m historische n 
Rückblick „überschreiten " z u dürfen , fü r Bayer n un d Hesse n noc h erträglic h sei n 
mag, wir d gegenübe r Magdebur g un d Braunschwei g geradez u zu r Verfälschun g kla r 
gegebener historische r Tatbestände . Hie r werde n Gegenwartsbegrenzungen , di e de r 
Vergangenheit unbekann t waren , au f früher e Zusammenhäng e projizier t un d dami t 
die Entwicklung , zumindes t de r heutige n Grenzkreise , i n eine r solche n Interpretatio n 
nicht sachgemä ß darstellbar . Da s Wer k wir d dami t zwa r z u eine m wichtigen , j a 
unerläßlichen, jedoc h begrenzte n Beitra g zu r Regionalkunde , währen d di e Motiv e zu r 
Verwaltungsgrenzenänderung, sofer n si e überörtliche n Charakte r haben , zurücktrete n 
oder gan z verschwinden . Di e große n Verwaltungsleistunge n gesamtstaatliche n Cha -
rakters, wi e sie  vo n Berli n au s fü r de n Bereic h vo n de r Meme l bi s zu m Bel t einheitlic h 
begründet un d erlasse n worde n sind , könne n s o nich t sichtba r gemach t werden . E s 
ist anzuerkennen , da ß i m Textteil , besonder s i m Bearbeitungsabschnit t Niedersachsen , 
wiederholt versuch t worde n ist , au f solch e Bezüg e hinzuweisen , s o da ß z . B. au f S . 14 4 
die oldenburgisch e Gebietsrefor m al s vorbildlic h fü r ein e entsprechend e i n Vorpom -
mern hingestell t wir d -  doc h triff t diese r Verwei s in s Leere , wei l de m Lese r diese s 
Werkes nich t mitgeteil t wird , da ß e r sic h darübe r i m 3 . Band (Pommern ) de s Grund -
risses zu r deutsche n Verwaltungsgeschicht e (1975 ) orientiere n kann . Ohnehi n sin d 
diese kartographische n Beilage n nu r erst e optisch e Orientierungshilfen , di e eine n 
verfügbaren Bestan d a n Spezialkarte n voraussetze n un d z u de m Verwaltungsobjek t 
selbst kein e Aussag e mache n können . Maßgeben d bleib t de r Text . Uberhaup t is t 
gerade de m Bearbeitungstei l Hannove r di e große , au f gesamtstaatliche r Basi s ge -
wonnene Erfahrun g vo n Friedric h H o f f m a n n zugut e gekommen , de m nebe n de m 
Herausgeber Günthe r F r a n z di e Hauptarbei t a n diese m Wer k zuzumesse n ist . Da ß 
diese beide n Name n nich t au f de m Titelblat t erscheinen , is t ein e Anomalie , di e auc h 
die bibliothekarisch e Einordnun g unnöti g erschwert . Zusammenfassen d is t festzustel -
len, da ß i m Rahme n de s Auftrag s ein e optimal e Lösun g gebote n wir d un d ei n 
Standardwerk geschaffe n ist , da s i m praktische n Gebrauc h sic h gleichermaße n be i 
Politikern, Verwaltungsbeamte n un d Landeshistoriker n bewähre n wird . 

Bonn Walther H  u b a t s c h 
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S I E D L U N G S - , W I R T S C H A F T S - U N D V E R K E H R S G E S C H I C H T E 

W e b e r , W o l f h a r d : Innovatione n i m frühindustrielle n deutsche n Bergba u un d 
Hüttenwesen. Friedric h Anto n vo n Heynitz . Göttingen : Vandenhoec k &  Ruprecht 
1976. 30 9 S. , 1  Faltkt . =  Studie n z u Naturwissenschaft , Techni k un d Wirtschaf t 
im 19 . Jahrhundert. Bd . 6. Brosen. 58, - DM. 

Eine Biographi e al s Habilitationsschrif t forder t m . E. z u besonder s kritische r Lektür e 
heraus. Di e Arbei t de s Bochume r Historiker s Webe r läß t sic h jedoc h nich t einfac h al s 
Lebensbild eine s hervorragende n Verwaltungsbeamte n i m Deutschlan d de s Absolu -
tismus charakterisieren . Si e is t ei n ausgezeichnete r Beitra g zu r Wirtschafts - un d 
Verwaltungsgeschichte Niedersachsens , Sachsen s un d Preußen s währen d de r zweite n 
Hälfte de s 18 . Jahrhunderts, i n dere n Mittelpunk t ei n ehrgeizige r Aristokra t pietisti -
schen Einschlag s steht , de r sic h meis t erfolgreic h u m organisatorisch e un d technisch e 
Innovationen i m Bergba u un d Hüttenwese n bemühte . A m Beispie l vo n Heynit z 
(1725-1802) ha t de r Verf . di e Möglichkei t genutzt , di e Arten , Weg e un d Methode n 
von Neuerunge n z u personalisieren . -  I n eine m ausführliche n Einleitungstei l disku -
tiert un d definier t Webe r di e Begriff e Invention , Innovation , Projektan t i m Rahme n 
der umfangreiche n Industrialisierungsliteratur . De r anschließend e Haupttei l befaß t 
sich mi t Heynitz ' Tätigkei t al s hohe r Bergbeamte r i m Herzogtu m Braunschweig-Lüne -
burg (1746-1764) , i m Kurfürstentu m Sachse n (1764-1774 ) un d i m Königreic h Preuße n 
(seit 177 7 al s Leite r de s gesamte n Berg - un d Hüttenwesen s un d Ministe r mi t Vortrags -
recht). Innerhal b de r Abschnitt e geh t Webe r systematisch-chronologisc h vor . 

Aufgrund seine r viele n Reise n un d de r Kenntni s vo m Wissens - un d Erfahrungsstan d 
insbesondere i m englische n Bergba u un d Hüttenwese n wußt e Heynitz , de r i n de n 
Naturwissenschaften un d i n de r Markscheidekund e ausgebilde t worde n war , da ß 
durch de n Aufba u vo n Ausbildungsstätte n allei n (vgl . sein e Initiativ e zugunste n de r 
Bergakademie Freiber g i n Sachse n 1765 ) de r Vorsprun g fremde r Revier e au f de m 
Gebiet de r Techni k nich t aufzuhole n war . Wege n de r enge n Nachbarschaf t zu m 
Produktionsprozeß un d wei l di e englisch e industriell e Techni k weni g objektivier t 
war, konnte n Neuerungskenntniss e vo n de r Inse l fas t nu r au f personale m Weg e au f 
den Kontinen t gelangen . Nebe n de r Anwerbun g vo n einzelne n Fachkräften , wi e sie 
die merkantilistisch-kameralistisch e Wirtschaftspoliti k kannte , entwickelt e Heynit z 
eine eigene , seine r Persönlichkei t gemäß e Methode : Währen d seine r Tätigkei t i m 
Herzogtum Braunschwei g un d i n Sachse n hatt e e r jung e Adlige , di e fü r hoh e Stellun -
gen i n de r Bergverwaltun g bestimm t waren , nac h erste r Vermittlun g vo n technische n 
Informationen au f Kavalierstoure n insbesonder e nac h Englan d geschickt . Al s preußi -
scher Bergbeamte r setzt e e r die s fort , jedoc h ga b e r diese n zwa r gesellschaftlich , abe r 
nur gerin g fachlic h legitimierte n Adlige n jung e bürgerlich e Fachleut e mi t au f di e 
Reise, u m durc h dies e Kombinatio n „fü r wichtig e Vorhabe n ein e effektiv e For m de r 
Kenntnisvermittlung z u erreichen " (S . 222). I n diese r Zei t gin g e s ih m besonder s u m 
Dampfmaschinen fü r di e Wasserlösun g sowi e u m modern e Verhüttungsmethode n 
(Koksofen). Webe r kan n fü r all e Innovatione n i m preußische n Berg - un d Hüttenwese n 
des letzte n Drittel s de s 18 . Jahrhunderts vorhergehend e Reise n nachweisen . Dabe i 
nutzte Heynit z auc h sein e verwandtschaftliche n Beziehunge n z u de m hannoversche n 
Bergbeamten Klau s Friedric h vo n Reden , desse n weithi n geachtete r Statu s al s adlige r 
Fachmann ih m i n Englan d de n Zutrit t z u de n bekannte n Erfinder n (Boulton , Wilkin -
son, Homfra y u . a.) verschaffte . Fachkräft e vermocht e Rede n zwa r nich t i n Englan d 
abzuwerben, jedoc h bewegt e e r englisch e Fachleut e z u Gutachterreisen . Aufgrun d de r 
Reiseberichte sowi e vo n Konstruktionszeichnungen , di e meh r ode r minde r lega l er -
worben wurden , wurde n Nachbaute n durchgeführ t bzw . Methode n nachvollzogen . De r 
Kostenvergleich zwische n Dampfmaschin e un d Pferdegöpe l fie l eindeuti g zugunste n 
der Maschin e aus . De r Ba u eine r Dampfmaschine , wi e sie  End e de s 18 . Jahrhundert s 
in Oberschlesie n eingesetz t wurde , kostet e 1 5 00 0 bi s 1 8 000 Reichstaler . Nac h Weber s 
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Schätzung habe n di e vie r Dampfmaschinen , di e u m 180 2 i n Tarnowit z i n Betrie b 
waren, etw a 40 0 Göpelpferd e ersetz t (vgl . S. 231). 

Diese Bemühunge n u m Innovationsübertragun g führt e Heynit z i m Rahme n eine r 
planmäßigen kameralistische n Wirtschaftsführun g durch . Bereit s währen d seine r Har -
zer Tätigkei t bemüht e e r sic h -  trotz  de r grundsätzliche n Anerkennun g de s Direk -
tionsprinzips -  darum , da s dortige Berg - un d Hüttenwesen durc h längerfristig e Finanz -
planung rentable r z u gestalten . I n Sachse n setzt e e r sic h star k fü r di e Durchführun g 
von jährliche n Generalrevisione n al s Grundlag e fü r weitere Planun g ei n und fordert e 
eine exakt e Landesaufnahm e bzw . -Vermessung . Ein e solch e Landesaufnahm e wurd e 
wenige Jahr e späte r vo n Charpentie r („Mineralogisch e Geographi e de r Chursächsi -
schen Lande" , 1778 ) durchgeführt . Währen d seine r Amtszei t i n Preuße n arbeitet e 
Heynitz weite r a n wirkungsvolle n Planungsmethode n un d legt e 178 5 seine n Essai 
döconomie politique  vor . Darin stellt e Heynit z -  ander s al s Quesnay -  de n Bergbau 
und da s Handwerk , da s landeseigen e Rohstoff e verarbeitete , nebe n de r Landwirt -
schaft al s eigenständig e Quell e de r volkswirtschaftliche n Wertschöpfun g herau s (vgl . 
S. 181-182) . Fü r di e umfassend e Planun g bereitet e e r di e Date n i n sogenannte n 
Tableaus auf . Mi t diese r Method e tru g Heynit z maßgeblic h zu r Grundlegun g de r 
amtlichen preußische n Statisti k bei. 

Nach Weber s Feststellunge n wie s Heynitz ' Handel n folgend e Erfolgskriterie n auf : 
niedrige Preis e de r Bergbauprodukte , wachsend e Erträg e fü r di e landesherrliche n 
Kassen un d nicht zuletz t ein e „zunehmend e Gewerbetätigkei t be i wachsender Produk -
tionsmenge un d Selbstversorgun g de s Wirtschaftsgebietes " (S . 208). I n diese m Sinn e 
bemühte e r sic h auc h u m eine n Abba u de r fiskalische n Belastungen . D a plötzlich e 
Nachfragesteigerungen End e de s 18 . Jahrhunderts nich t nachgewiese n werde n können , 
sind lau t Webe r nebe n de n technischen Verbesserunge n auc h de r Abba u de r steuer -
lichen Belastunge n un d di e Verbesserun g de r Betriebsorganisatio n al s di e Haupt -
ursachen de s wirtschaftliche n Aufschwung s de s preußische n Berg - un d Hüttenwesen s 
zu bezeichne n (S . 208-209). Die s is t maßgeblic h au f Heynitz ' Wirke n zurückzuführen , 
der nac h Weber s Worte n „kei n überdurchschnittlic h begabte r ode r fähige r Wissen -
schaftler" (S . 220) war , al s Adliger vol l i m politischen Syste m seine r Zei t verblieb . 

Es konnt e nu r au f di e wichtigste n Ergebniss e de r Arbei t Weber s eingegange n 
werden, di e auc h ein e Füll e vo n Daten  un d Analysen zu r komplizierte n Persönlich -
keitsstruktur Heynitz ' sowi e z u de n sozialpolitischen Auswirkunge n seine s Handeln s 
bietet. Di e Studie , di e von mehrere n Register n un d einer topographische n Harzkart e 
von 171 5 ergänz t wird , verarbeite t nich t nu r ei n umfangreiche s Quellenmateria l 
(darunter da s des Archivs de s Oberbergamt s Clausthal-Zellerfeld) , sonder n diskutier t 
dies imme r wiede r theoretisc h i m Rahme n de r Industrialisierungsdebatte . Da s mach t 
ihren besondere n Wer t aus , auch wen n de r Autor selbs t zugebe n muß , daß Heynitz ' 
Beitrag zu r Industrialisierun g stritti g bleibe n wir d (S . 241). 

Stuttgart-Hohenheim Ekkehar d H e n s c h k e 

B l o ß , O t t o : Di e ältere n Glashütte n i n Südniedersachsen . Hildesheim : La x 1977. 
X, 20 4 S. , 1  Kt. , 8  Abb . auf Taf . =  Veröffentlichunge n de s Institut s fü r Histo -
rische Landesforschung de r Universität Göttingen . Bd . 9. Kart. 48 - DM . 

Eine zusammenfassend e Geschicht e de s Glashüttenwesen s un d des Glashandel s i n 
Niedersachsen fehlt . Dahe r wir d ma n e s dankba r begrüßen , da ß Ott o Bloß , Kreis -
heimatpfleger i n Holzminden , Kenne r un d langjährige r Erforsche r de r Glashütten , 
diesem Gewerbe , da s durc h di e Eigenar t seine r Produktionsbedingunge n unte r de n 
Handwerks- un d Manufakturzweigen ein e Sonderstellun g einnimmt , fü r eine n große -
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ren Teilbereic h ein e ausführlich e Untersuchun g gewidme t hat . De r Tite l „Di e ältere n 
Glashütten i n Südniedersachsen " is t insofer n nich t gan z exakt , al s B . nich t da s gesamt e 
südliche Niedersachse n mi t gleiche r Intensitä t aufarbeitet , sonder n vo r alle m da s 
Gebiet vo n Solling , Hils , Vogle r un d Bramwald , als o da s Weserbergland . Leineberg -
land, Harz un d Eichsfel d bleibe n meh r a m Rande. 

An Einzeluntersuchunge n übe r di e meis t nu r kurzlebige n Glashütte n fehl t e s nicht . 
Das Aufspüre n ihre r of t verlegte n Standort e i n de n ausgedehnte n Waldgebiete n 
Südniedersachsens is t ei n beliebte s Betätigungsfel d de r Heimatforscher . Gerad e de r 
Verf. ha t sic h d a i n de r Vergangenhei t beachtlich e Verdienst e erworben . De r Wer t de r 
vorliegenden Arbei t lieg t darin , da ß erstmal s fü r eine n größere n Rau m da s umfang -
reiche un d of t a n versteckte r Stell e publiziert e Materia l jetz t zusammengefaß t vor -
liegt. Quellenbeleg e un d ei n ausführliche s Literaturverzeichni s ebne n künftige r For -
schung de n We g z u de n zahlreiche n kleine n Beiträge n zu r Glasgeschichte . 

Das besonder e Augenmer k de s Verf . gil t de n genealogische n Zusammenhänge n de r 
alten Gläserfamilien , Durc h di e systematisch e Auswertun g de r alte n Kirchenbüche r 
hat e r noc h manche n Hinwei s au f sons t nich t bekannt e Glashütte n un d Glasmache r 
gefunden. Vo n besondere m Interess e sin d di e Verbindunge n z u hessische n Gläser -
familien, z u dere n zunftähnliche m Bun d anscheinen d auc h di e südniedersächsische n 
Glasbläser gehörten . Währen d da s Glaserhandwer k i n Hesse n bereit s i n de r Vor -
kriegszeit rech t gründlic h erforsch t worde n ist , verdanke n wi r unser e Kenntni s übe r 
die niedersächsische n Hütte n vo r alle m de n Arbeite n vo n Eberhar d T a c k e un d B . 
aus de r Nachkriegszeit . Letztere r ha t i n erhebliche m Umfan g au f de n hessische n Er -
gebnissen aufbaue n können . 

Behandelt werde n da s Alte r de r Glaserzeugun g i n Südniedersachse n -  si e dürft e al s 
ständiger Gewerbezwei g bi s in s 14 , ode r soga r in s 12 . Jahrhundert zurückreichen , wen n 
archäophysikalische Datierunge n sic h bestätige n -  Zu - un d Abwanderungen , de r 
Hüttenbetrieb, di e sozial e Stellun g de r Glasmache r al s meis t nich t seßhaft e Hütten -
pächter, Absat z un d Abnehmer , Größ e un d Struktu r de r Wanderglashütten , Name n 
der Hütte n sowi e di e Berufsbezeichnun g de r Glasmacher . Ein  Verzeichni s de r Glas -
hütten i n Solling , Hils , Vogle r un d Bramwald , di e Stammreih e zweie r Glaserfamilie n 
(Becker un d Kaufholdt ) sowi e ein e Ubersichtskart e beschließe n de n materialreiche n 
Band. 

Die Stärk e de r Arbei t lieg t i n de r fleißige n Stoffsammlun g un d i n de r Ausbreitun g 
zahlreicher kulturhistorische r Details , wenige r i n de r Durchdringun g de s Stoffe s mi t 
Hilfe wirtschaftsgeschichtliche r Fragestellungen . Of t reihe n sic h Fakte n un d Quellen -
zitate ohn e hinreichend e Erläuterung , Verknüpfun g un d stofflich e Ordnun g anein -
ander. Da s gil t vo r alle m fü r di e zahlreichen , a n sic h seh r aufschlußreiche n Einzel -
heiten übe r Rohstoffeinkauf , Warensortiment , Preisgestaltun g un d Absatz , di e übe r 
das ganz e Buc h verstreu t sind . E s fehl t ein e zusammenhängend e Darstellun g de r wirt -
schafts- un d handelsgeschichtliche n Entwicklun g de r Glasproduktion . Fü r di e älter e 
Zeit (da s 17 . Jahrhundert eingeschlossen ) ma g sie  nu r unte r Schwierigkeite n z u er -
bringen sein , hingege n fü r da s 18 . Jahrhundert ha t de r Verf . da s reichhaltig e Quellen -
material i m Hauptstaatsarchi v Hannove r keinesweg s ausgeschöpft . Ic h denk e vo r 
allem a n di e zahlreiche n Aktenbänd e übe r di e 176 8 neugegründet e Glashütt e i m 
Bramwald. 

Das Glashüttenwese n wurd e i m 18 . Jahrhundert ei n Paradebeispie l merkantilisti -
scher Wirtschaftspolitik . Da s gil t jedoc h nich t nur , wi e B . meint , fü r da s Herzogtu m 
Braunschweig, sonder n i n gleiche m Umfan g fü r da s Kurfürstentu m Hannover . Di e 
Erfolge de r Braunschweige r veranlaßte n di e kurhannoversch e Kammer , nac h de m 
Siebenjährigen Krie g ein e neu e Hütt e i m Bramwal d z u errichten . Dabe i beschrit t ma n 
andere Weg e al s i m Braunschweigischen , di e abe r durchau s erfolgreic h waren . Wäh -
rend di e Braunschweige r Hütte n al s staatlich e Manufakturen , di e au f fürstlich e Rech -
nung arbeiteten , gegründe t wurden , hiel t ma n i n Hannove r a m ältere n Ty p de r 
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Wanderhütte, di e a n Glasmachermeiste r verpachte t wurde , fest , ga b de r Neugrün -
dung abe r ebenfall s ein e größer e Betriebsform . Bezeichnenderweis e is t Braunschwei g 
später wiede r zu m Pachtsyste m zurückgekehrt . Trot z de r Verpachtun g ha t di e hanno -
versche Kamme r di e Hütt e i m Bramwal d keinesweg s sic h selbs t überlassen , sonder n 
mit eine r Vielzah l a n Maßnahme n ihre n Aufschwun g gefördert . 

Die aufschlußreiche n Schriftwechse l zwische n de r Kamme r un d de m zuständige n 
Amt Münde n gewähre n eine n vorzügliche n Einblic k i n di e merkantilistisch e Verwal -
tungspraxis. U m jede s Detai l kümmert e sic h Hannover : Vierteljährlich e Absatzbilan -
zen de r Hütt e mußt e da s Am t vorlegen . Mängelrüge n un d Preisbeschwerde n de r 
Glaserämter i n de n Städte n gin g di e Kamme r nach . Si e knüpft e Verbindunge n z u i m 
Glashandel tätige n Kaufleuten , di e de n Glashersteller n al s Verlege r Kredit e gewähr -
ten, schaltet e Niederlassunge n de r Berghandlun g i n de n Absat z ein , setzt e eine n 
Schutzzoll (Impost ) au f auswärtig e Glasware n un d Zollermäßigunge n fü r di e vo n de r 
Hütte benötigte n Rohstoff e durch . Al s de r Absat z stockte , wurd e de r Schulmeiste r 
von Bursfeld e al s Geschäftsführe r eingesetzt . De r Erfol g lie ß dan n auc h nich t au f sic h 
warten. Hatte n i n de r Glasversorgun g Hannover s vorhe r di e hildesheimisch e Hütt e 
Winzenburg, di e Braunschweige r Hütte n Schorbor n un d Holze n sowi e di e Hütt e a m 
Süntel (Am t Springe) , di e vo n B . nich t behandel t wird , dominiert , s o gelan g e s de r 
Bramwaldhütte, di e ausländisch e War e au f de m Sekto r de r Massenartike l Flasche n un d 
Fensterglas weitgehen d z u verdrängen . Hilfreic h erwie s sic h dabe i di e Vorschrift , 
hannoversche Maß e einzuhalte n un d di e Flaschen  al s inländisch e War e z u kennzeich -
nen. Zwa r schafft e di e Hütt e stat t de r 177 1 erhoffte n 102 0 Kiste n Fenstergla s i m Jah r 
1778 nu r 500-60 0 Kisten , doc h wa r offenba r auc h dies e Leistun g nich t unbefriedigend . 
Ausschlaggebend wa r di e günstig e Lag e a n de r Wese r fü r de n Glasabsatz . Di e um -
fangreichsten Lieferunge n ginge n pe r Schif f nac h Bremen , Nienbur g un d de r Graf -
schaft Hoya , wobe i sic h Mündene r Schiffe r al s Verlege r betätigten . Angesicht s de r 
intensiven staatliche n Eingriff e möcht e ic h i m Gegensat z z u B . di e Hütt e i m Bramwal d 
als merkantilistische s Unternehme n bezeichnen , auc h wen n si e zunächs t al s Wander -
glashütte gegründe t worde n ist . 

Uber di e zahlreiche n Probleme , di e ein e merkantilistisch e Wirtschaftspoliti k mi t sic h 
brachte, wi e di e Wirksamkei t de r Einfuhrzöll e de r verschiedene n Staaten , di e Kon -
kurrenz de r einzelne n Hütten , di e Preisentwicklun g un d ihr e Beeinflussun g un d 
schließlich di e Einschaltun g bestimmte r Verleger , gib t di e Arbei t vo n B . kau m Auf -
schluß. Somi t bleib t fü r Forschungen , welch e sic h vo r alle m de n Hüttengründunge n 
des 18 . Jahrhunderts zuwenden , noc h ei n lohnende s Untersuchungsfeld . 

Hannover Jürge n A s c h 

S t e i n b a c h , P e t e r : De r Eintrit t Lippe s i n da s Industriezeitalter . Sozialstruktu r 
und Industrialisierun g de s Fürstentum s Lipp e i m 19 . Jahrhundert. Lemgo : Wagene r 
(1976). XVII , 55 6 S . =  Lippisch e Studien . Bd. 3 . Lw. 42,8 0 DM. 

D e r s .: Industrialisierun g un d Sozialsyste m i m Fürstentu m Lippe . Zu m Verhältni s 
von Gesellschaftsstruktu r un d Sozialverhalte n eine r verspäte t industrialisierte n 
Region i m 19 . Jahrhundert. Mi t eine m statistische n Anhang . Berlin : Colloquium -
verlag (1976) . XV , 55 6 S. , 3 0 ungez . Bll . =  Historisch e un d pädagogisch e Studien . 
Bd. 7 . Lw . 128, - DM. 

Wie di e Tite l de r al s Marburge r Dissertatio n entstandene n umfangreiche n Unter -
suchung zeigen , ha t sic h de r Verf . ein e groß e Aufgab e gestellt . E r wil l anhan d eine s 
überschaubaren, regiona l (Fürstentu m Lippe ) un d zeitlic h (di e sog . Umbruchsperiod e 
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von etw a 1860-1914 ) begrenzte n Gegenstande s Landesgeschicht e al s Beitra g zu r mo -
dernen regionale n Sozialgeschicht e schreiben . Dabe i behäl t e r di e vo n ih m ursprüng -
lich zu m Ausgangspunk t genommene , späte r zurückgestellt e Frag e doc h i m Blick , 
wie de r politisch e Willensbildungsproze ß de r lippische n Bevölkerun g multikausa l z u 
erklären sei . Wen n nu n ein e große , materialreich e Darstellun g de r lippische n Sozial -
struktur i m 19 . Jahrhunder t vorgeleg t wird , s o is t da s ei n i n vielfache r Hinsich t 
beachtliches Ergebni s anspruchsvolle n Fragen s un d breiten , intensive n Quellenstu -
diums. Di e Arbei t wirf t allerding s durc h Intentio n un d Problemstellun g wei t übe r de n 
konkreten Gegenstan d hinausgreifend e allgemein e Sach - un d Methodenfrage n auf . 
Die Untersuchun g mu ß sic h gefalle n lassen , a m vo m Verf . aufgestellte n Anspruc h ge -
messen z u werden . 

Die Dissertatio n is t unte r zwe i rech t verschiedenen  Titel n (s , o.) gleichzeiti g i n zwe i 
Publikationsreihen erschienen . I m eine n Fal l wurd e meh r de r lippische , i m andere n 
mehr de r allgemein e Aspek t akzentuiert . Bi s au f eine n 1 6 Tabelle n umfassende n 
historisch-statistischen Anhan g i n de r Berline r Reih e sind  di e beide n Veröffentlichun -
gen identisch . Auc h wen n ma n de r Arbei t au s mehrere n noc h z u erläuternde n Gründe n 
viele Lese r un d Benutze r wünscht , erscheine n de r Rez . derartig e Veröffentlichungs -
praktiken doc h bedenklich. 

Worum geh t e s nun ? Charakteristisch e Aufschlüss e vermittel n scho n einig e Anga -
ben quantitative r Art: Von eine m Gesamtumfang vo n 55 6 Seiten entfalle n 8 7 au f Anmer-
kungen. Fas t 7  Seiten Angaben ungedruckte r un d gedruckte r Quellen, davo n etw a 5  Sei-
ten Archivalien , zeuge n vo n de m Bemühe n u m Fundierun g de r Darstellun g au f primä -
rem Material . Da s Literaturverzeichni s umfaß t 4 9 Seiten . 3 3 Seite n mi t etw a 83 0 allge -
meinen Titel n stehe n 1 6 Seite n mi t etw a 40 0 Titel n zu r Orts - un d Landesgeschicht e 
gegenüber. A n diese m Verhältni s vo n allgemeine r z u Spezialliteratu r (etw a 2  :  1) 
zeigt sic h ei n au s de m hochgesteckte n Zie l de r Untersuchun g resultierende s proble -
matisches Ungleichgewicht : De r Anspruch , gleichzeiti g allgemein e Sozialgeschicht e un d 
Landesgeschichte al s Beitra g zu r historische n Wahlsoziologi e z u treiben , is t vo n eine r 
Erstlingsarbeit kau m einzulösen . 

In de n dre i Teile n seine r Arbei t untersuch t Steinbac h -  de r Terminologi e Fürsten -
bergs folgen d -  1 . di e Handlungsfelde r =  Erwerbs - un d Arbeitsverhältniss e de r Bevöl -
kerung i m Industrialisierungsproze ß (13 0 Seiten) , 2 . di e Bedingungsfaktore n =  Wand -
lungen de r Sozialstruktu r i n de n frühe n Phase n de r Industrialisierun g (7 0 Seiten ) un d 
3. Durchsetzun g soziale r Interesse n (12 0 Seiten) . Jede m de r dre i Teil e is t ein e Ein -
führung vo n 5-1 1 Seite n vorangestellt , i n de r zu m jeweilige n Komple x etwa s übe r 
Forschungsstand, Quellenlage , Methode n un d begrifflich e Problem e gesag t wird . Wen n 
hier auc h di e scho n a n andere n Indizie n aufgezeigte n Schwäche n de r Arbei t besonder s 
deutlich zutag e trete n i n de r Unfähigkeit , z u eine r konsequen t durchgehaltene n klare n 
allgemeinen Begrifflichkei t z u gelange n -  Verein , Partei , Interessengruppe , -verband , 
Lobby werde n z . B. nac h vergebliche n Klärungsversuche n unschar f un d überlappen d 
verwendet, un d auc h de r vie l zitiert e Strukturbegrif f bleib t vag e - , s o lieg t doc h 
andererseits ei n besonder s positi v z u bewertende s Bemühe n u m di e bishe r überal l 
geforderte, abe r kau m j e eingelöst e Verzahnun g vo n Landesgeschicht e un d allge -
meiner Sozialgeschicht e vor . 

Die beachtliche n Ergebniss e Steinbach s sin d inzwische n vo n berufene r Seit e 
(K. H. K a u f h o l d i m Historisch-Politische n Buc h 6 , 1977 , S . 16 9 un d H . C r o o n i n 
den Lippische n Mitteilunge n 46 , 1977 , S . 331-334) eingehen d un d überwiegen d loben d 
gewürdigt worden . Zu r Relevan z de s Gegenstande s mein t Steinbac h selbs t einleitend , 
das Fürstentu m Lipp e biet e sic h al s Untersuchungsgegenstan d an , wei l e s ei n zu -
sammenhängendes un d überschaubare s Gebie t ist . Sozialökonomisc h durc h Dominan z 
der Landwirtschaft , ausgeprägt e Wanderarbei t un d spät e Industrialisierun g charakte -
risiert, erwarte t de r Verf . vo n diese m Untersuchungsgebie t Erkenntnisse , di e neu e 
Akzente fü r di e derzeitig e Industrialisierungsforschun g setzen . Gin g doc h dies e bishe r 
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überwiegend vo n ander s strukturierte n Gebiete n un d vo n eine m bereit s i n de r erste n 
Jahrhunderthälfte durc h Staatsinitiativ e un d gege n gesellschaftlich e Widerständ e 
inaugurierten Industrialisierungsproze ß aus . I n Lipp e dagege n wurd e di e Industriali -
sierung „i n eine r durc h Gewerbefreihei t un d gesellschaftlich e Eigeninitiativ e z u 
charakterisierenden Period e stärke r vo n de r Gesellschaf t al s vo n de r Verwaltung " 
durchgesetzt. „Ers t nac h 1880/189 0 mach t sic h de r Strukturwande l vo n Staa t un d 
Gesellschaft auc h i n Lipp e bemerkbar : De r Staa t befrei t sic h au s seine r Bindun g a n 
die Landwirtschaf t un d wir d zunehmen d Vertrete r gewerblich-industrielle r Interesse n 
und vereinzel t soga r de r Anliege n de r untere n Bevölkerungsschichten " (Steinbac h 
S. 1 0 f.). I n de r Tat : Währen d bishe r vorwiegen d wirtschaftlich e Aktivregione n unter -
sucht wurde n un d entwede r Unternehme r un d da s Beamten - un d Bürgertu m ode r de r 
sog. viert e Stan d in s Blickfel d kamen , werde n nac h de n Ergebnisse n fü r Lipp e al s 
einer verspäte t industrialisierte n Passivregio n einig e gängig e (Früh- ) Industrialisie-
rungsthesen modifizier t werde n müssen . Auc h di e Roll e de s Staate s un d einzelne r 
Faktoren fü r di e Industrialisierun g wi e di e vo n Landwirtschaf t un d Handwer k wir d 
man ne u überdenke n müssen . Darübe r hinau s zeig t Steinbach , da ß da s vorhanden e 
Arbeitskräftepotential bishe r z u wenig berücksichtig t worde n ist . 

Die sozial e Frag e de s 19 . Jahrhunderts fan d ein e fü r Lipp e typisch e Ausprägun g un d 
Bewältigung. Al s be i ständi g wachsende r Bevölkerun g un d de m Verfal l de s Leinen -
gewerbes di e Webe r erwerbslo s wurden , ginge n sie  al s Ziegle r zu r Wanderarbei t über . 
Auf di e verschiedene n Aspekt e diese s Problem s wir d a n mehrere n Stelle n de r Arbei t 
ausführlich eingegangen . Dies e besonder s guten , anschauliche n Partie n de s Buche s 
zeigen, wi e wichti g ei n reiche s un d qualifizierte s Arbeitskräftepotentia l fü r di e 
Industrialisierung grundstoffarme r Gebiet e sei n konnte . Auc h da s Gegenüber , di e 
Arbeitgeberseite, hatt e i n Lipp e ein e gan z spezifisch e Ausprägung : E s ga b kau m 
innovativ wirkend e Unternehmer , sonder n ein e bodenständig e Industri e verdankt e 
ihre Anfäng e vorwiegen d Unternehmer n au s de m Kleinhandwerk , ehe r tüftelnde n 
Handwerkern al s wagende n Kaufleuten . 

Dies Wenig e nu r al s Andeutun g au s de r Füll e interessante r Einzelergebnisse . 

Eine straffe , präzisierend e Überarbeitun g hätt e de r Arbei t zweifello s gu t getan . 
Aber auc h i n de r vorliegende n Fassun g bleib t sie  trot z un d gerad e wege n de r hie r 
besonders stark  akzentuierte n Schwäche n ei n wichtige s un d anregende s Forschungs -
projekt i n de r richtige n Richtung . 

Hannover Heid e B a r m e y e r 

O l d e n b u r g u m 1 9 0 0 , Beiträg e zu r wirtschaftlichen , soziale n un d kulturelle n 
Situation de s Herzogtum s Oldenbur g i m Ubergan g zu m industrielle n Zeitalter . 
Hrsg. vo n de r Handwerkskamme r Oldenburg , de r Landwirtschaftskamme r Weser -
Ems un d de r Oldenburgische n Industrie - un d Handelskammer . Oldenbur g (1975) . 
269 S . 

Aus Anla ß ihre s 75jährige n Jubiläum s veröffentlichte n di e dre i oldenburgische n 
Kammern gemeinsa m ein e Festschrift . Wi e de r Tite l zeigt , wil l ma n meh r al s de n 
üblichen Erfolgsberich t vo n de r Gründun g bi s zu r Gegenwart . Vielmeh r konzentrier t 
man sic h au f di e Gründungsepoch e u m 1900 , di e al s „di e Geburtsstund e de r wirtschaft -
lichen Selbstverwaltun g i m Oldenburge r Land " bezeichne t wird . U m di e Situation , i n 
der di e Gründun g de r dre i wirtschaftliche n Selbstverwaltungskörperschafte n möglic h 
und nöti g wurde , verstehe n z u können , werde n i n 1 2 Beiträge n di e wirtschaftlichen , 
sozialen, politische n un d kulturelle n Verhältniss e de s Großherzogtum s bei m Ubergan g 
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zum industrielle n Zeitalte r querschnittarti g dargestellt . Fü r di e einzelne n Beiträg e 
wurden kompetent e Sachkenne r gewonnen , di e z , T. scho n au f de m behandelte n Ge -
biet durc h wissenschaftlich e Veröffentlichunge n ausgewiese n sind . Dies , obwoh l sic h 
eine derartig e Festschrif t nich t primä r a n wissenschaftliche n Maßstäbe n orientiert , 
sondern ei n breites interessierte s Publiku m informiere n will . 

Welche Bereich e werde n i n de n einzelne n Beiträge n thematisiert ? 

Friedrich-Wilhelm S c h a e r eröffne t de n Ban d mi t eine r Gründungsgeschicht e de r 
drei oldenburgische n Kammern . Gestütz t au f relati v umfangreich e ungedruckt e un d 
gedruckte Quelle n schilder t e r sachlic h de n Gan g de r Entwicklun g i m 19 . Jahrhundert . 
Die Darstellun g zeigt , wi e sic h di e frühe n wirtschaftliche n Organisatione n au s enge r 
Abhängigkeit vo n de r staatliche n Verwaltun g un d Obrigkei t nac h eine r Kris e u m di e 
Jahrhundert-Mitte un d organisatorische n Erneuerunge n u m 186 0 i n de r dan n folgen -
den Umbruchsperiod e eine s uneingeschränkte n Wirtschaftsliberalismu s umstellen 
mußten. Aufgrun d eine s erneute n gesamtwirtschaftliche n Strukturwandel s sin d dan n 
die oldenburgische n Kammergesetz e vo n 190 0 Ausdruc k eine s au s tiefe r Ernüchterun g 
geborenen wirtschaftliche n Ordnungsdenkens . Hinz u kommt , da ß di e i n de n 90e r 
Jahren einsetzend e Hochkonjunktu r mi t de m Wande l de r Produktions - un d Konsum -
gewohnheiten neu e Antworte n au f di e Frag e nac h de r soziale n un d wirtschaftliche n 
Ordnung verlangt . Eingebette t i n di e allgemein e Situatio n mu ß sic h auc h Oldenburg , 
patriarchalisch regierte r Kleinstaa t mi t Dominan z de r Landwirtschaft , umstelle n un d 
tut da s durc h di e Einrichtun g de r dre i Kammern . 

Im zweite n Beitra g wende t sic h Heinric h S c h m i d t de n wirtschaftlichen , soziale n 
und politische n Grundzüge n Oldenburg s u m 190 0 zu . E r geh t au f di e Bevölkerungs -
entwicklung, au f di e unterschiedlich e Wirtschaftssituatio n i n Marsch , Gees t un d Olden -
burger Münsterlan d ei n un d au f das  korrespondierend e politisch e Verhalten . E r schil -
dert di e Lag e de r ländliche n Arbeitnehme r un d de n Charakte r de r Hauptstadt . E r 
bezeichnet de n Charakte r de r Stad t al s tie f bürgerlic h un d industriefeindlic h einge -
färbt un d komm t z u de m Urteil : Da s Lan d reicht e ökonomisc h un d mi t seine r Menta -
lität tie f i n di e Stad t hinein . De r i m verspäte t industrialisierte n Oldenbur g relati v 
langsame sozial e Wande l nah m i n de n wirtschaftlic h aktive n Gebiete n u m Wilhelms -
haven un d Delmenhors t ei n dynamische s Temp o a n un d führt e z u neue n soziale n 
Problemen {Frauen - un d Kinderarbeit ) un d neue n Forme n de s Lohnkampfes . De r hie r 
langsam steigend e Einflu ß de r Sozialdemokrati e tra f i m Großherzogtu m au f eine n 
durch Toleranz , Liberalitä t un d penibl e Gesetzeswahrun g geprägte n Lebensstil . Selbs t 
unter de m Sozialistengeset z verhiel t ma n sic h de n Sozialdemokrate n gegenübe r rela -
tiv duldsam . Abe r die s alle s wa r doc h nac h Schmid t nu r de r freundlicher e Vorho f eine r 
prinzipiellen Ablehnung . De r staatlich e Verwaltungsappara t blie b de n Sozialdemo -
kraten selbstverständlic h verschlossen . Dennoch : Insgesam t wa r Oldenbur g u m 190 0 
durch ein e Tendenz zu r Mitte, zu m Ausgleich, zu r demokratische n Mitt e charakterisiert . 

Nachdem mi t de r lebhafte n un d farbige n Schilderun g Schmidt s di e Gesamtsituatio n 
umrissen ist , folge n 1 0 Beiträge , di e sic h au f seh r verschieden e Weis e Einzelbereiche n 
zuwenden. Si e könne n hie r nich t i n de r bisherige n Ausführlichkei t behandel t werden , 
Friedrich N i e s c h l a g behandel t di e Landwirtschaft . Sei n Beitra g is t seh r infor -
mativ, bring t viel e Zahlenangabe n un d Tabelle n un d is t -  wa s fü r de n Ban d allgemei n 
gilt -  mi t gute n Foto s illustriert . Scho n allei n ei n Blic k au f di e Uberschrifte n seine r 
Absätze zeigt , wi e viel e Aspekt e sei n Them a hat . 

Einem wichtige n un d schwierige n Them a wende t sic h dan n Bernhar d A  h  u i s zu : 
„Sozialpolitische Problem e de s oldenburgische n Handwerk s i m 19 . un d frühe n 20 . Jahr-
hundert". E r beginn t mi t de m Versuc h eine r begriffliche n Präzisierun g un d Abgren -
zung vo n Gewerbe , Handwerk , Fabri k un d Industrie , stell t dan n di e historisch e Ent -
wicklung de s oldenburgische n Handwerk s un d de r einschlägige n Gesetzgebun g i m 
19. Jahrhunder t da r un d setz t sie  schließlic h mi t de r Entwicklun g Preußen s un d de r 
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allgemeinen deutsche n Handwerkerbewegun g i n Verbindung . Klau s K e m p e r be -
schäftigt sic h danac h mi t de n Besonderheite n de s oldenburgische n Außenhandels , 
Hans-Jürgen G  a  i d e folg t mi t eine r Untersuchun g übe r da s Verkehrswesen . Energie -
fragen werde n vo n Walte r S  e  i t z thematisiert , Kar l S t e i n h o f f beschäftig t sic h 
mit de r Oldenburgische n Landesgewerbeausstellun g vo n 1905 . Frit z L ü c k e zeigt , 
wie anschaulic h sic h Oldenburg s Wirtschaftslebe n i n de n Zeitunge n spiegelt . Haral d 
S c h i e c k e l behandel t di e Sozialstruktu r de r Stad t Oldenbur g u m 1900 . E r gib t 
eine präzis e belegt e sozial e Aufschlüsselun g nac h Oberschicht , Mittel - un d Unter -
schicht, wobe i sic h ei n typisches , zweifello s quellenbedingte s quantitative s Ungleich -
gewicht zeigt : Oberschich t 12 , Mittelschich t 3 , Unterschich t 2  Seiten . I n de n beide n 
letzten Beiträge n werde n di e geistig-kulturell e Situation , Kar l S t e i n h o f f , un d 
künstlerische Bestrebungen , Elfried e H e i n e m e y e r , dargestellt . 

Insgesamt ein e Festschrift , di e ihre m i m Tite l erhobene n Anspruc h gerech t wir d 
und ein farbiges , facettenreiche s Bil d Oldenburg s u m 190 0 zeichnet . 

Hannover Heid e B a r m e y e r 

G E S C H I C H T E D E S G E I S T I G E N U N D K U L T U R E L L E N L E B E N S 

B a u m a n n , W i n f r i e d : Di e Sag e vo n Heinric h de m Löwe n be i de n Slaven . 
München: Sagne r 1975 . 18 5 S . =  Slavistisch e Beiträge . Bd . 83. Kart . 2 2 - DM . 

Im Unterschie d z u de m Buc h vo n Kar l H o p p e 1 beschäftig t sic h di e Arbei t vo n 
Winfried Bauman n primä r mi t de r Rezeptio n de r Sag e vo n Heinric h de m Löwe n 
in de r slavisohe n Literatur , wi e de r Tite l de s Buche s j a bereit s zu m Ausdruc k bringt . 
Einschränkend se i hie r bemerkt , da ß e s sic h nu r u m Bearbeitunge n de r cechische n 
und de r russische n Literatu r handelt . E s wär e hilfreic h gewesen , wen n die s bereit s i m 
Titel zu m Ausdruc k gekomme n wäre . 

Der Verf . beginn t mi t eine r Darstellun g de r Positio n de r Heinrich-Sag e i m Mittel -
alter un d benutz t di e Gelegenheit , di e Entwicklun g un d Veränderun g de r literarische n 
Formen kur z aufzuzeige n (vo n de r epische n Versdichtun g zu m Prosaroman) . E r beton t 
hierbei, da ß di e Veränderunge n i n de r literarische n For m nich t obligatorisc h auc h 
eine Umorientierun g au f neu e Inhalt e verlangte : „Höfische s Dichte n versiegte , al s 
eine neu e sozial e Bestimmun g wenige r nac h neue n Inhalte n al s vielmeh r nac h 
einer neue n For m (Prosaroman ) verlangte , i n di e de r alt e Inhal t umzugieße n war " 
(S. 9). Di e Attraktivitä t de s Stoffe s dominier t übe r di e Entwicklun g de r literarische n 
Gattung, bzw . e r überleb t di e Veränderunge n de r literarische n Form . Dies e Attrak -
tivität is t fü r Bauman n nachgewiese n durc h di e viele n Beispiel e i n de r Literatu r 
und Kuns t sei t de m 13 . Jahrhundert u m de n Heinrich-Stof f un d schließlic h auc h durc h 
die Rezeptio n i n de r dechische n Literatu r de s 14 . un d durc h di e russisch e i m 17 . Jahr-
hundert (Bruncvik) . 

Letztendlich is t abe r dadurc h nich t eindeuti g nachgewiesen , waru m gerad e di e 
literarische Traditio n u m Heinric h de n Löwe n ein e derartig e Verbreitun g übe r all e 
Grenzen un d Sprachgruppe n hinwe g fand , auc h wen n ma n di e Feststellun g akzeptiert , 
daß di e phantastische n Ereignisse , di e i n de r Heinrichsag e geschilder t wurden , ein e 
derartige Verbreitun g geradez u herausforderten . Di e historisch e Persönlichkei t Hein -

1 Kar l H o p p e , Di e Sag e vo n Heinric h de m Löwen . Ih r Ursprung , ihr e Entwicklun g 
und ihr e Uberlieferung . Bremen-Hor n 1952 . Vgl . dies e Zs . Bd. 25, 1953 , S . 222. 
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richs zumindes t kan n e s nich t gewese n sein , di e di e literarisch e Popularisierun g 
vorantrieb. Heinric h wa r kei n „Hel d de r Geschichte " ( G r a u s , S . 366 2 ), wen n 
man vo n eine r Geschichtsschreibun g mi t rei n lokale m Interess e einma l absieht . 
Heinrich de r Löw e wa r imme r nu r dan n Symbolfigur , wen n e r mi t seine r Stad t un d 
der Landesgeschicht e i n Beziehun g gesetz t wurde . Ein e „nationale " Figu r konnt e e r 
auch i n de r Neuzei t nich t werden , die s verhindert e „di e . . . Ausrichtun g de s deutsche n 
historischen Denken s au f da s .Reich' , di e Verurteilun g alle r Taten , di e z u seine r 
wirklichen ode r vermeintliche n Schwächun g geführ t hatten " (Graus , S . 366). 

Die russisch e Rezeptio n de s Heinrich-Stoffe s bzw . de r Erzählun g u m de n c . Bruncvi k 
(wohl z u verstehe n al s „de r Braunschweiger" ) wir d vo n Bauman n i n Anlehnun g a n 
russische Forschunge n einerseit s i n de r Veränderun g de r Personendarstellun g de s 
Helden un d andererseit s i n de r Neigun g de r russische n Literatu r de r entsprechende n 
Epoche gesehen , Stoff e z u rezipieren , di e ei n bereit s bekannte s Suje t enthielte n un d 
keine vollkomme n fremde n Idee n proklamierte n (vgl . Baumann , S . 33), wen n e r 
auch dies e Positio n nich t ausdrücklic h bestätigt . Di e Perso n de s Helde n is t -  de n 
Ausführungen russische r Forsche r folgen d -  scho n deswege n fü r russisch e Lese r 
akzeptabel gewesen , wei l si e ehe r eine n passive n Helde n verkörpert e un d di e vo n 
ihm erlebte n Abenteue r a n di e Abenteue r de r Helde n i n de n slavische n Märche n er -
innerten (vgl . Baumann , S . 34). Di e Rezeptio n de s Heinrich-Stoffe s i n de r cechische n 
und russische n Literatu r erfolg t als o übe r ein e neu e Charakterisierun g de s Helde n -
sowohl de r Sag e al s auc h de r Realgeschichte . „De r Hel d de r Erzählun g is t ei n Mensch , 
ein abstrakte r Vertrete r de s Menschengeschlechts , ohn e spezifisch e national e Züge " 
(Übersetzung eine s Zitat s vo n Pancenko , A . M. durc h de n Rez. , s. Baumann, S . 34). 

Für Bauman n sin d e s vo r alle m zwe i historisch e Momente , di e di e Entstehun g 
der Heinrich-Sag e begründeten : di e Errichtun g de s Löwendenkmal s un d di e Wallfahr t 
des Herzog s nac h Jerusale m (vgl . Baumann , S . 12) . Vornehmlic h di e Errichtun g de s 
Löwendenkmals wir d woh l allgemei n al s Ausgangspunk t de r Sag e akzeptiert , wen n 
auch mi t unterschiedliche r Wertun g (vgl . hierz u di e polemisch e Auseinandersetzun g 
K.Hoppes mi t K . Gödeke un d K.Bartsch , S . 69). Hierz u schreib t i n neueste r Zei t 
F.Graus: „ . . .de r bronzen e Löw e au f de m Burgho f i n Braunschwei g wa r ei n feste r 
Kristallisationspunkt, a n de m sic h di e Sagenbildun g imme r ne u belebe n konnte " 
(S. 355) un d a n andere r Stelle : „Heinric h hatt e i m Jahr e 116 6 da s bekannt e Löwen -
standbild au f de m Ho f de r Bur g Dankwarderod e i n Braunschweig , woh l al s Zeiche n 
der herzogliche n Gerichtsbarkeit , aufstelle n lassen , un d diese s Denkma l zo g geradez u 
magnetisch Geschichte n an , fördert e di e Verbindun g de s Herzog s vo n Braunschwei g 
mit Löwengeschichte n verschiedenste r Herkunft . E s kan n kau m dara n gezweifel t 
werden, da ß da s Braunschweige r Denkma l bal d zu m Mittelpunk t vo n Sage n wurde ? 
diese Sage n ware n nich t ursprünglic h ode r typisc h fü r Braunschweig , sonder n echt e 
Wandersagen, di e sic h blo ß i n Braunschweig lokalisier t hatten " (S.  360). 

Die Rezeptio n de r Heinrichsag e durc h di e cechisch e un d russisch e Literatu r sieh t 
Baumann auc h (s.v. ) i n de r Phantasti k de s Stoffes : „Da ß de r Bruncvi k ein e beliebt e 
Unterhaltungsdichtung wurde , verdank t e r i n erste r Lini e seine m stoffliche n Reichtu m 
an Kuriositäten , Wunder n un d ungewöhnliche n Geschehnissen , di e sowoh l vo m 
c, Volk e al s auc h von de n Russe n mi t Interess e aufgenomme n wurden " (S . 27). 

Baumann führ t eine n detaillierte n sprachliche n un d inhaltliche n Vergleic h ver -
schiedener cechische r un d russische r Fassunge n de s Bruncvik-Stoffe s durch . E r wähl t 
hierzu ein e thematisch e Aufgliederun g de s gesamte n Inhalts , beginnen d mi t de r 
„Ringteilung un d Ausfahr t Bruncviks" , übe r di e „Abenteue r a m Magnetber g un d 
die glücklich e Rettun g de s Helden" , de n „Löwen-Ritter-Drachenkampf " un d enden d 

2 Frantise k G r a u s , Lebendig e Vergangenheit . Überlieferun g i m Mittelalte r un d 
in de n Vorstellunge n vo m Mittelalter . Köln , Wie n 1975 . 
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mit de r „Heimkeh r Bruncvik s mi t de m Löwen " mi t jeweil s zahlreiche n thematische n 
Untergliederungen. Di e cechische n un d russische n Fassunge n werde n jeweil s exem -
plarisch mi t de n Ausgabe n vo n Wyssenhere , mi t de m Lie d vo n H . Göding un d de m 
holländischen Historie-Liedeke n (all e abgedruck t be i Hoppe ) verglichen . I n diese m 
Zusammenhang is t al s seh r bedauerlic h anzumerken , da ß de r Verf . de s hie r rezen -
sierten Buches Zitate au s de n angegebene n Fassungen nich t imme r mi t der notwendige n 
Sorgfalt wiedergibt , z . T. fehle n auc h Seiten - bzw . Versangabe n i n diese n Zitate n 
(allerdings selten) . Ube r Schreibfehler , fehlend e diakritisch e Zeiche n be i de n c . un d 
russ. Textwiedergabe n etc . sieh t de r Rez . hinweg , d a e r di e Schwierigkeite n be i de r 
Herstellung vo n Reprovorlage n zu r Genüg e kennt . 

Zwei Beispiel e fü r ungenau e Zitatio n solle n hie r genügen : 

1. Göding : De r Knecht na m in de r gut e de n thewre n Helde n w e r t h , 
Nehet jh n i n Ochsse n heut e un d leg t z u jhm sei n Schwerdt . 

Wiedergabe Bauman n (S . 108): 
Der Knech t na m in de r gut e de n thewre n Helden , 
nehet jh n i n Ochssen heut e un d leg t z u jhm sei n Schwerdt . 

2. Göding : Si e kame n a n ei n Wasser : di e Gaul Hesse n si e s  t a h n 
Und seumbte n sic h nich t lange , z u Schif f thete n si e gahn . 

Wiedergabe Bauman n (S . 72): 
Sie kame n a n ei n Wasser : di e Gaul Hesse n si e s t e h e n 
Und seumbte n sic h nich t lange , z u Schif f thete n sie  gahn . 

Das Buc h vo n Bauman n -  die s se i abschließen d bemerk t -  stell t sowoh l au s de r 
Sicht de r Slavisti k al s auc h au s de r Sich t de r westeuropäische n Forschun g u m di e 
Heinrichsage ein e Bereicherun g dar , da s sein e Attraktivitä t vo r alle m au s de m 
intensiven Vergleic h de r cechische n un d russische n Quelle n mi t einige n westeuropäi -
schen Fassunge n bezieht . Zugunste n eine s breitere n Leserkreise s wär e e s wünschens -
wert gewesen , wen n de r Verf . di e cechische n un d russische n Textstelle n zumindes t 
teilweise in s Deutsche übertrage n hätte . 

Gießen Johan n B i e d e r m a n n 

S t r a c k e , J o h a n n e s C : Di e Bildnisgrabmal e Ostfriesland s vo m 15 . bi s 17 . Jahr -
hundert. Aurich : Ostfriesisch e Landschaf t 1976 , 14 4 S . m . 5 9 Abb . =  Quelle n zu r 
Geschichte Ostfrieslands . Bd . 11 . Geb . 2 1 - DM . 

Die figürlich e Sepulkralplasti k de s Mittelalter s un d de r Neuzei t is t i n de n einzelne n 
Regionen Niedersachsen s rech t unterschiedlic h erfaßt . Da s kunstgeschichtlich e For -
schungsinteresse richtet e sic h überwiegen d au f di e künstlerisc h herausragende n Bei -
spiele, s o da ß i n de r Rege l nu r dort , w o etw a ein e Inventarisatio n de r Bau - un d 
Kunstdenkmale durc h di e staatlich e Denkmalpfleg e durchgeführ t worde n ist , auc h ei n 
Uberblick übe r de n Bestand diese r Sondergattun g de r Bildhauere i möglic h ist . 

Der vorliegend e Ban d wil l di e ostfriesische n „Bildnisgrabmale " spät - un d nach -
mittelalterlicher Zei t i n Wor t un d Bil d erfassen . Ein e präzis e terminologisch e Begrün -
dung fü r di e hie r gebraucht e Bezeichnun g „Bildnisgrabmal " gib t de r Auto r nicht , auc h 
wenn e r (au f S . 9) größer e Anschaulichkei t gegenübe r de n vo n ih m etwa s willkürlic h 
genannten, keinesweg s gleichwertige n Bezeichnunge n „figürliche r Grabstein" , „Grab -
plastik" un d „Porträt-Grabstein " gelten d macht . Indesse n verdeutlich t de r Inhal t de s 
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Buches selbst , wa s i m einzelne n darunte r z u verstehe n ist : Grabsteine , Grabplatten , 
Grabmale un d Epitaphie n mi t Darstel lunge n de r Vers torbenen ; For m un d Dimension , 
figürlicher un d dekorat ive r Aufwan d un d künst ler isch e Quali tä t sin d dabe i seh r 
unterschiedlich; di e Spann e de r behandel te n Werk e reich t vo n einfache n Grabplat te n 
mit Figureneinri tzunge n übe r di e zahlenmäßi g weitau s größt e Grupp e de r Grabstein e 
mit Einfigurenrelief s bi s hi n z u Tumbe n un d z u prunkvol le n Epitaphe n mi t reiche m 
architektonischem Aufba u un d teil s vollplastische n Figuren ; al s Materia l finde n ver -
schiedene durchwe g importiert e Steinarte n Verwendun g (einzig e Ausnahme : ein e 
gravierte Messinggrabplat t e vo n hervorragende r Quali tä t au s de r Große n Kirch e i n 
Emden); de r zeitlich e Rahme n schließlic h ergib t sic h au s de m Bestan d selbst . Nich t 
erfaßt sin d als o Grabdenkmal e ohn e Totendarstel lungen , ebens o nich t Epitaphgemälde . 
Die thematisch e Abgrenzun g erschein t jedoc h prakt ikabe l un d legitim , d a hie r wi e 
bei jede r Ar t vo n kunstgeschichtliche r Inventarisat io n verschiedene n Fragestel lunge n 
zugleich Rechnun g getrage n werde n soll . 

Das Buc h beginn t mi t einige n nu r wenig e Seite n umfassende n einleitende n Ab -
schnitten (S . 7-18), i n dene n allgemein e Frage n de s Grabmalskultes , de r regionale n 
kunstgeschichtlichen Entwicklun g un d de r schriftliche n Überlieferun g u . ä . meh r ge -
streift al s e ingehen d behandel t werden ; davo n sin d fü r di e Geschicht e de r ostfriesi -
schen Grabplast i k di e Ausführunge n „übe r di e Bildhauer , ihr e Arbeit , Entlohnun g 
und Wanderung " (S , 1 4 f.) sowi e da s chronologische , Archivalie n auswertend e Verzeich -
nis de r „Stein - un d Holzbildhaue r i m 16 . Jahrhundert i n Emden " vo n besondere m 
Interesse. 

Im Haupttei l de s Buche s werde n -  offenba r mi t de m Zie l eine r vollständige n Er -
fassung -  di e einzelne n Grabmal e i n ihre r zeitliche n Abfolg e nac h de n Todesdate n 
dargestellt , wobe i sic h au f j e zwe i Druckseite n de r katalogähnlic h knapp e beschrei -
bende Tex t un d ein e fotografisch e Abbildun g gegenübers tehen . De r Tex t enthäl t An -
gaben übe r Material , Abmessungen , Erhaltungszustan d un d Standor t (letzter e Angab e 
fehlt be i einige n Grabmale n leider , be i andere n is t si e z u allgemei n un d dahe r 
ungenau), ferne r ein e Beschreibun g de r bildliche n Darstel lunge n un d de r Wappe n 
sowie di e Wiedergab e alle r wichtige n Inschriften . Be i einige n zerstörte n ode r lücken -
haft gewordene n Inschrifte n is t de r Wort lau t aufgrun d ältere r Aufzeichnunge n er -
gänzt. Di e lateinische n Inschrifte n sin d durchwe g nich t übersetzt , Erläuterunge n zu r 
Person un d Famili e de s Verstorbene n sin d nu r i n einige n Fälle n gegeben ; of t ent -
halten di e Inschrifte n di e einzige n Hinweise , 

Die Abbildungen , i n de n meiste n Fälle n Frontalwiedergaben , sin d vo n unterschied -
licher Quali tät . Ei n ungünst ige r Anbringungsor t un d of t ei n s tarke r Zerstörungsgra d 
der Steinoberfläch e setzte n häufi g de m fotografische n Könne n Grenzen , un d be i de n 
im Krieg e vernichtete n Objekte n mußt e au f ältere , z . T. unzulänglich e Aufnahme n 
zurückgegriffen werden . Be i einige n Grabmalen , be i dene n solch e Voraussetzunge n 
nicht gegebe n sind , hä t t e ma n sic h angesicht s de s hohe n drucktechnische n Aufwande s 
- de r Ban d is t i m Buchdruckverfahre n durchwe g au f Kunstdruckpapie r hergestell t -
allerdings besser e Bildvorlage n gewünscht . 

Das Buc h wil l nac h de n Wor te n de s Verf . „ein e Dokumentat io n de r Steinplastik " 
in Ostfrieslan d sei n (S . 12) , Insofer n begrüß t ma n auc h di e Berücksichtigun g vo n 
fragmentarischen un d kriegszerstör te n Grabmale n sowi e vo n thematische n Grenz -
fällen (S . 4 4 f . un d 8 2 f.) . U m s o wenige r verständlic h is t da s -  mi t de r Zerstörun g 
motivierte -  Fehle n de r bedeutendste n ostfriesische n Renaissance-Grabmale , de s 154 8 
im künstlerische n Umkrei s de s Antwerpene r Corneli s Flori s geschaffene n Enno-Grab -
males de r Emde r Große n Kirch e sowi e de r Überrest e de s Grabmal s fü r di e Gräfi n 
Walburg ( f 1586 ) i n Esens , nich t zuletzt , wei l ein e Darstellun g diese r beide n Werk e 
für da s Verständni s de r regionale n Skulptu r de s 16 . Jahrhunder ts vo n entscheidende r 
Bedeutung sei n dürfte . 
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Ein Verzeichni s de r benutzte n Quelle n un d de r reiche n regionale n Literatur , be i de r 
man einig e grundlegend e kunstgeschichtlich e Tite l {z . B. de n umfangreichen , begriffe -
klärenden Artike l „Epitaph " vo n Pau l S c h o e n e n i m Reallexiko n zu r deutsche n 
Kunstgeschichte, Bd . 5 , 1967 , Sp . 872-921 ) vermißt , sowi e ei n nützliche s Registe r de r 
Personen, Ort e un d Wappe n beschließe n das  Buch . 

Trotz de r vorstehen d angedeutete n Vorbehalt e gege n manch e Einzelhei t de r Mate -
rialaufbereitung un d -darbietun g wir d ma n da s Erscheine n diese s Buche s i m große n 
und ganze n begrüße n müssen . Is t doc h hie r erstmal s de r bislan g teil s unbekannte , 
teils nu r a n versteckte r Stell e ode r i n andere m Zusammenhan g behandelt e Bestan d 
ostfriesischer figürliche r Grabplasti k übersichtlic h zusammengefaß t un d dami t ein e 
Lücke, di e noc h i n viele n andere n Teile n Niedersachsen s besteht , geschlosse n worden . 

Hannover Konra d M  a  i e r 

P a r k , S o o k H i : Chinesische s Auftragsporzella n de r Ostasiatische n Handels -
kompanie i n Emden . Aurich : Ostfriesisch e Landschaf t 1973 . 5 6 S. , 3 0 S . m . Zeichn. , 
34 Taf . m . z . T. färb . Abb . =  Abhandlunge n un d Vorträg e zu r Geschicht e Ostfries -
lands. Bd . 55. Stei f kart . 3 3 -  DM . 

Seit de m 16 . Jahrhundert unterhielte n di e große n europäische n Seefahrer-Natione n 
in Chin a Handelsniederlassungen , zuers t Portugal , dan n Spanien  un d di e Niederlande , 
später auc h Englan d un d Frankreich . Da ß auc h Preuße n i n Emde n ein e solch e Handels -
kompanie fü r de n Ostasienhande l besaß , wir d zwa r i n de r einschlägige n Literatu r 
erwähnt, abe r näher e Einzelheite n übe r dere n Tätigkei t erfahre n wi r ers t au s de r 
vorliegenden Veröffentlichung . Gestütz t au f Aktenmateria l au s de n Archive n i n 
Aurich un d Emde n un d anderweitig e Urkunde n berichte t di e Verf . übe r di e „Kgl . 
Preußische Asiatisch e Compagni e i n Emde n nac h Canto n un d China " -  s o de r offi -
zielle Nam e de r 175 1 vo n Köni g Friedric h II . vo n Preuße n gegründete n Gesellschaft . 

Nachdem 174 4 Ostfrieslan d z u Preuße n gekomme n war , bo t sic h i n de r Hafenstad t 
Emden ein e günstig e Gelegenheit , a n de m lukrative n Ostasiengeschäf t teilzunehmen , 
allerdings nich t au f eigene s Risiko , dafü r wa r Preuße n z u arm . Di e Geldgebe r ware n 
Kaufleute un d Bankier s -  auc h au s benachbarte n Länder n un d Städten , dere n Schiff e 
unter preußische r Flagg e fuhre n un d mi t de n nötige n Privilegie n ausgerüste t waren . 
Die Handelskompani e besa ß 4  Segelschiffe , di e di e gefahrvolle n Seereise n nac h Chin a 
von 1752-175 6 gu t überstanden . Lediglic h ei n Schif f strandet e au f de r Rückreis e be i 
Borkum, ka m abe r wiede r fre i un d konnt e de n größte n Tei l de r reiche n Ladun g nac h 
Emden bringen . Hie r un d i n Stetti n wurde n di e Ware n versteigert . I m allgemeine n 
wurden Tee s verschiedene r Sorten , Gewürze , Drogen , Lackarbeite n un d groß e Menge n 
von Porzella n importiert . (Di e Warenlist e eine s Schiffe s enthiel t z.B. : 13 5 35 9 Einzel -
teile a n Porzellan , 20 0 Teeservic e un d 22 7 Tafelservice , di e i m 18 . Jahrhundert bi s z u 
200 Einzelteil e umfaßten. ) Mi t de m Begin n de s Siebenjährige n Kriege s began n de r 
Niedergang de r Emdene r Handelskompanie,  di e abe r ers t 176 5 nac h Kriegsend e auf -
gelöst wurde . 

Die Verf . konnt e 4  groß e mi t Wappe n geschmückt e Tafelservic e nachweisen , di e 
durch di e Emdene r Handelskompani e importier t worde n sind . Siche r sin d nich t meh r 
alle Teil e erhalte n un d di e noc h vorhandene n werde n a n verschiedene n Orte n aufbe -
wahrt. Z u nenne n is t ei n Servic e mi t kgl . preußische m Wappen , ein s mi t Allianz -
wappen vo n Anhalt-Zerbs t un d Holstein-Gottor p un d zwe i mi t Wappe n vo n ostfriesi -
schen Familien . Be i diese n sog . Auftragsporzellane n schickte n di e Bestelle r di e Vor -
lagen fü r de n Deko r nac h China , w o di e Geschirr e nac h europäische n Forme n herge -
stellt un d auftragsgemä ß dekorier t wurden . 
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Jedes Einzelstüc k wir d i m Tex t gena u beschrieben , i n eine m Typenkatalo g i n klare n 
Zeichnungen festgehalte n un d i m Tafeltei l abgebildet . Leide r is t di e Qualitä t de r 
fotografischen Vorlage n seh r unterschiedlich , leich t unschar f be i Amateuraufnahme n 
oder be i Foto s au s Büchern . 

In de r Einleitung , di e sic h mi t de r Geschicht e de s ostasiatische n Porzellan s i n Europ a 
seit de m 15 . Jahrhundert befaßt , un d i n de m allgemeine n Uberblic k übe r da s „Chine -
sische Auftragsporzellan " stütz t sic h di e Verf . au f das  Wer k vo n M . B e u r d e l e y , 
Porzellan au s China , Compani e de s Indes , Münche n 1962 , vo n de m soga r einig e 
Absätze wörtlic h übernomme n wurden . 

Abschließend is t z u sagen , da ß diese s Buc h daz u beiträgt , unser e Kenntni s de r 
Wirtschafts- un d Kulturgeschicht e de s 18 . Jahrhunderts durc h zusätzlich e Tatsache n z u 
erweitern. 

Garbsen Christe l M o s e l 

S p ä t h u m a n i s m u s u n d L a n d e s e r n e u e r u n g . Di e Gründungsepoch e de r 
Universität Helmsted t 1576-1613 . [Ausstellungskatalog] . Braunschweig . Braun -
schweigisches Landesmuseu m fü r Geschicht e un d Volkstu m (1976) . 83 S . m . 2 8 Abb . 
= Veröffentlichunge n de s Braunschweigische n Landesmuseums.  9 . 

D i e U n i v e r s i t ä t H e l m s t e d t u n d d i e E p o c h e n i h r e r G e s c h i c h t e . 
[Ausstellungskatalog]. Helmstedt : Landkrei s Helmsted t 1976 . 10 2 S . m . 3 0 Abb . 

H a a s e , H a n s : Di e Universitä t Helmsted t 1576-1810 . Bilde r au s ihre r Geschichte . 
Fotografien vo n Günte r S c h ö n e .  Bremen , Wolfenbüttel : Jacob i 1976 . 11 9 S . m . 
131 Abb . Lw . 28,-DM . 

Die 400 . Wiederkehr de s Tages , a n de m di e ehemalig e Universitä t Helmsted t er -
öffnet wurde , ga b Anla ß z u zwe i Ausstellungen , di e vo m Braunschweigische n Landes -
museum bzw . vo n de r ehemalige n Universitätsbibliothe k Helmsted t durchgeführ t 
wurden. Di e Katalog e bearbeitete n Christo f R ö m e r bzw . Rol f V o l k m a n n , 
Gleichzeitig erschie n au f Veranlassun g un d mi t Unterstützun g de s Landkreise s Helm -
stedt ei n vo n Han s Haas e zusammengestellte r Bildband . 

Mit 39 9 bzw . 33 3 Nummer n verzeichne n di e beide n ansprechen d gestaltete n Kata -
loge ein e wahrhaf t überwältigend e Füll e vo n Objekten . Di e Ausstellunge n wurde n i n 
erster Lini e mi t Stücke n au s eigene n Bestände n de r Veranstalte r bestritten ; danebe n 
waren mi t Leihgabe n vo r alle m da s Niedersächsisch e Staatsarchi v un d di e Herzog -
August-Bibliothek i n Wolfenbütte l vertreten , Überschneidunge n ließe n sic h dan k de r 
unterschiedlichen Konzeptio n de r Ausstellungsmache r fas t gan z vermeiden : Währen d 
Volkmann di e Geschicht e de r Helmstedte r Universitä t vo n ihre n Anfänge n bi s z u 
ihrer Aufhebun g i n eine r Gesamtscha u präsentierte , stellt e Röme r di e erste n Jahr -
zehnte ihre s Bestehen s unte r gleichzeitige r Dokumentierun g de r geistige n un d religiös -
ideologischen Strömunge n jene r Zei t i n de n Mittelpunkt . 

Die beide n Katalog e al s bleibend e Zeugniss e fü r da s Jubiläu m mache n deutlich , 
wie reic h di e Uberlieferun g zu r Helmstedte r Universitätsgeschicht e ist . Da ß die s 
nicht allei n fü r de n Bereic h de r schriftliche n Quelle n gilt,  zeig t de r Haasesch e Bild -
band. E r is t i n ach t Kapite l gegliedert . Da s erst e behandel t di e allgemein e Entwicklun g 
der Universität , di e nächste n di e einzelne n Fakultäten , di e Gebäude , di e Studenten -
schaft, da s letzt e schließlic h da s Schicksa l de r Universitätsbibliothek . Di e Ausstattun g 
des Bande s is t vorzüglich ; e r enttäusch t nu r insofer n etwas , al s di e i n ih m enthaltene n 

27 Nds . Jahrb . 
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Abbildungen zu r Hälft e ga r nich t bildlich e Darstellunge n i m eigentliche n Sinn e sind , 
sondern Wiedergabe n vo n Titel - ode r Textseite n au s Bücher n ode r Akten . S o fehle n 
in de m Kapite l übe r di e Studentenschaf t bildlich e Szenen , wi e ma n si e etw a au s 
Stammbüchern kennt , völlig . Unentbehrlic h wir d de r Ban d fü r denjenige n sein , de r 
Helmstedter Professorenporträt s sucht . 

Insgesamt gesehe n könne n di e dre i Publikatione n al s Baustein e fü r ein e künftig e 
umfassende Gesamtdarstellun g de r Helmstedte r Universitätsgeschicht e betrachte t 
werden. 

Hannover Jör g W a l t e r 

O c h w a d t , C u r d : Voltair e un d di e Grafe n z u Schaumburg-Lippe . Bremen , Wol -
fenbüttel: Jacob i (1977) , 11 2 S . m . 2 Bildnissen . Kart . 39, - DM . 

Voltaires Beziehunge n z u viele n deutsche n Fürstenhöfe n sin d bishe r nu r z . T. auf -
gearbeitet. I n ihre r Bedeutun g fü r Voltaire s eigen e Biographi e wi e fü r di e Geschicht e 
seiner literarische n Wirkun g sin d dies e Kontakt e gan z unterschiedlic h z u bewerten . 
Wie de r Verf . selbe r meint , ware n di e gesellschaftliche n Bindunge n de s Philosophe n 
an ander e deutsch e Dynaste n enge r al s a n di e Dame n un d Herre n a m Bückeburge r 
Hofe. Dennoc h ha t Ochwad t nich t di e Mühe  gescheut , au s de n be i seine n jahrelange n 
Untersuchungen a n de m Nachla ß de s Grafe n Wilhel m z u Schaumburg-Lipp e (1748-1777 ) 
abfallenden Lesefrüchte n ei n farbige s Bil d de r Beziehunge n Voltaire s z u Bückebur g 
zusammenzutragen. 

Anfangs schilder t de r Verf . di e Verbindunge n de r mi t de m hannoversche n Ho f nac h 
England gezogene n Gräfi n Johann a Sophi e z u Voltair e un d z u seine m Werk . Si e 
lassen sic h nu r mühsa m rekonstruieren . Dagege n gib t e s mehrer e Zeugniss e übe r di e 
ersten Begegnunge n de s Franzose n mi t Gra f Wilhel m un d seine m Brude r Geor g i n 
der Universitätsstad t Leyde n (1740/41) . I m Mittelpunk t diese s Abschnitt s steh t di e 
Diskussion u m di e Verfasserschaf t de s Anti-Machiavell . Be i diese n Gespräche n wurd e 
auch de r erst e Besuc h Voltaire s a m Bückeburge r Ho f (1740)  vorbereitet . Voltaires 
zweiter Aufenthal t i n de r schaumburg-lippische n Residen z (1743 ) -  wiede r au f de r 
Rückreise vo n Berli n nac h Frankreic h -  is t durc h ein e besonder e Quell e überliefert : 
die Aufzeichnunge n de s Bückeburge r Hugenotten-Prediger s Joh . Heinr . Meiste r übe r 
die Gespräch e de s Philosophe n mi t zwe i Angehörige n de s gräfliche n Hauses , eine m 
Hofbeamten un d de m Protokollanten . Hie r wir d Voltaire s Ar t de s Sprechen s s o 
lebendig, da ß di e Niederschrif t ei n hohes Ma ß a n Authentizitä t beanspruche n kann . 

Beim Austausc h vo n Gedanke n un d Nachrichte n zwische n de m regierende n Grafe n 
Wilhelm un d Voltair e fie l de r einflußreiche n Gräfi n Charlott e Sophi e vo n Bentinc k 
eine wichtig e Mittlerroll e zu . Voltaire s Wirkun g au f de n „unbekannte n Militär - Revo -
lutionär" is t indesse n schwe r z u fassen . 

Ochwadts Bemühen , eine n Beitra g zu r Wirkungsgeschicht e Voltaire s i n Deutsch -
land z u leisten , is t durchau s verdienstvoll , zuma l e r dabe i neu e Quelle n verwerte t 
hat. Doc h verma g di e Mischfor m vo n Darstellung  un d Quellenpublikatio n de n Rez . 
nicht s o rech t z u befriedigen . U m de r bessere n Lesbarkei t de s Buche s wille n wär e 
eine sauber e Trennun g de r Dokument e vo n de n Erläuterunge n vielleich t doc h ange -
bracht gewesen . 

Oldenburg (Old. ) Friedrich-Wilhelm S c h a e r 
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W e s t p h a l e n , L u d g e r G r a f v o n : 15 0 Jahr e Schulkollegiu m i n Münster . 
Ein Beitra g z u seine r Geschichte . Münster : Aschendorf f (1976) . 17 0 S. , 5  Taf. , 
2 Beilagen . =  Schrifte n de r Historische n Kommissio n Westfalens . 11 . Kart . 38, - DM, 

Die vorliegend e Jubiläumsschrift , di e 15 0 Jahr e Verwaltun g de s höhere n Schul -
wesens i n Westfale n i n de n Blic k nimmt , präsentier t nich t allei n nüchtern e behörden -
geschichtliche Entwicklungslinie n un d Detail s übe r Organisation , Beamte , Dienstauf -
gaben usw. , sonder n läß t auc h hinreichen d deutlic h werden , wi e doc h di e Schulver -
waltung i m Spannungsfel d vo n Aufgabe n un d Ziele n de r Schule , hie r speziel l de r 
höheren Schule , un d i m Spannungsfel d vo n Politik , Konfessio n un d Gesellschaf t 
immer gestande n ha t un d historisc h jeweil s davo n gepräg t un d bestimm t worde n 
ist. De m Verf . geling t die s i n geraffter , kenntnisreiche r un d abgewogene r Darstellun g 
mit Blic k allei n au f di e westfälische n Verhältnisse . De r Horizon t ergib t sic h ein -
leuchtend au s de r i m Ker n gleichgebliebene n Kompeten z de s 182 5 vo m Konsistoriu m 
abgeteilten un d 182 6 erstmal s zusammengetretene n Provinzialschulkollegiums , da s 
als Mittelbehörd e übe r di e a n Zah l zunächs t nu r langsam , i m 20 . Jahrhundert rapid e 
wachsenden höhere n Schule n de r preußische n Provin z Westfale n di e Aufsich t z u 
führen hatte . Di e Entwicklun g wir d au s de n Akte n de s Staatsarchiv s un d de s Schul -
kollegiums Münste r bi s zu r Gegenwar t verfolgt , di e Zei t nac h 194 5 allerding s mi t 
vom Verf . selbs t hervorgehobene r Zurückhaltun g behandelt . 

Ist di e vorliegend e Schrif t i n erste r Lini e ei n Beitra g zu r westfälische n Behörden -
und Schulgeschichte , s o verdien t si e doc h auc h di e besonder e Beachtun g de r nieder -
sächsischen Landesgeschichtsforschung . Al s sic h seh r vie l späte r al s i n Preuße n 
im Königreic h Hannove r de r Staa t de s höhere n Schulwesen s annimmt , steh t a n de r 
Spitze de s 183 0 gegründete n Oberschulkollegium s de r gleich e Mann , de r i n de r 
Provinz Westfale n al s erste r Provinzialschulra t di e Vereinheitlichun g de r westfälische n 
Gymnasien administrati v begonne n hat : Friedric h Kohlrausch , hannoversche r Ober -
schulrat bi s 1866 . Somi t hätt e jed e parallel e Darstellun g hannoversche r Verhältniss e 
ihren Ausgan g vo n de r vorliegende n Schrift , i n de r Verf . wiederhol t au f di e prägend e 
und überal l anerkannt e Wirksamkei t vo n Kohlrausc h eingeht , z u nehmen . Ein e Ge -
schichte de s preußische n Provinzialschulkollegium s z u Hannove r wir d sic h jedoc h 
kaum schreibe n lassen , wi e Verf . e s hie r fü r Münste r geta n hat , wei l de r Zweit e 
Weltkrieg i n Hannove r di e quellenmäßig e Grundlag e dafü r entzoge n hat . Fü r di e 
jüngste Zei t bleib t z u vermerken , da ß wiederu m ei n prominente s Mitglie d de s sei t 
1948 s o benannte n Schulkollegium s vo n Münste r nac h Hannove r übergewechsel t 
ist: de r i n de s Verf . List e de r Präsidente n un d Direktore n de s PS K un d seine r Nach -
folgebehörden zuletz t aufgeführt e Präsiden t E . Möcklinghoff . 

G. 

K I R C H E N G E S C H I C H T E 

S c h i e f f e r , R u d o l f : Di e Entstehun g vo n Domkapitel n i n Deutschland . Bonn : 
Röhrscheid 1976 . 30 9 S . =  Bonne r historisch e Forschungen . Bd . 43 . Kart . 7 8 - DM . 

Nicht de r Köni g un d nich t de r Papst , sonder n di e Domkapite l sin d al s eigentlich e 
Sieger au s de r i m Investiturstrei t umkämpfte n Frag e de r Bischofswah l hervorgegan -
gen. Sei t de m 12 . Jahrhundert , i n de r Zei t nac h de m Wormse r Konkorda t (1122) , ha t 
sich da s ausschließlich e Wahlrech t de r Domkapite l durchgesetzt . De r Verf . diese r be i 
Eugen Ewi g entstandene n Bonne r Dissertatio n geh t vo n de r Frag e aus , i n welche n 

27' 
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historischen Ursache n de r Aufstie g de r deutsche n Domkapite l vo r de m 12 . Jahrhun -
dert begründe t war . Sein e Untersuchunge n bewege n sic h vorwiegen d i m Frühmittel -
alter un d behandel n vo r alle m dre i Problemkreise : di e Abschichtun g de r Domkapite l 
vom übrige n bischöfliche n un d städtische n Klerus , da s gemeinschaftlich e Lebe n i n de r 
Befolgung eine r Rege l un d di e wirtschaftlich e Verselbständigun g vo m Bischof . 

Die gallorömische n Voraussetzunge n fü r di e Entstehun g de r spätere n Domkapite l 
werden i m erste n Kapite l anhan d de r kirchenrechtlichen , literarische n un d archäolo -
gischen Quelle n untersucht . Di e konstitutive n Kennzeiche n de r Kanonike r de s Mittel -
alters wurzel n i n de n Lebensverhältnisse n de r römische n Reichskirche : di e gottes -
dienstliche Gemeinschaf t untereinande r un d mi t de m Bischof , di e unmittelbar e recht -
liche Unterordnun g un d teilweis e auc h scho n di e wirtschaftlich e Versorgun g au s 
Kirchengut un d darau s sic h ergebend e Ansätz e z u eine r gemeinsame n Lebensfüh -
rung. Al s di e äußere n Bedingunge n antike n Leben s entfiele n un d di e Zei t de s germa -
nisch geprägte n Kirchenrecht s begann , bliebe n di e Kanonike r al s „römisch e Rest -
institution11 (S . 123) au f di e civitas  un d di e näher e Umgebun g de r Bischöfe beschränkt , 

Im materialreiche n zweite n Kapite l wir d di e konkrete  Einzelentwicklun g de r Bis -
tümer bi s zu m End e de r Karolingerzei t i m Gebie t de s ostfränkische n Reiche s analy -
siert: di e römisch-fränkische n Bistüme r link s de s Rheins , di e alemannische n Bistümer , 
die Bistüme r de r angelsächsische n Mission , di e bairische n un d schließlic h di e sächsi -
schen Bistümer . Be i de n römisch-fränkische n Bistümer n link s de s Rheins , dere n 
Anfänge noc h i n di e gallofränkisch e Frühzei t zurückreichen , läß t sic h ein e fort -
dauernde Einhei t de s städtische n Kleru s bi s i n di e frühkarolingisch e Zei t beobachten . 
Der Proze ß de r Entstehun g eine r feste n un d dauerhafte n Bindun g vo n Kleriker n a n 
bestimmte Einzelkirche n un d zuma l a n di e Bischofskirch e is t i m 9 . Jahrhundert überal l 
zum Abschlu ß gekommen . Be i de n Bistümer n recht s de s Rhein s is t dagege n kein e 
oder nu r ein e gering e Anknüpfun g a n di e spätrömisch e Kirchenorganisatio n möglic h 
gewesen; dies e Bistüme r sin d wesentlic h durc h di e jeweilige n Forme n de r Missionie -
rung gepräg t un d baue n au f primitivere n Grundlage n i n eine r ländlich-agrarische n 
Umwelt auf . Di e Entstehun g vo n eigenständige n Stiftskirche n un d Domkapitel n läß t 
sich hier ers t i m 10./11 . Jahrhunder t beobachten . 

Diese Zeitverschiebun g trit t besonder s be i de n sächsische n Bistümer n hervor , au f 
die hie r ausführliche r einzugehe n ist . Di e Missionierun g de s Sachsenstamme s unte r 
Karl de m Große n beruh t au f eine r Gemeinschaftsarbei t de r fränkische n Kirch e unte r 
Beteiligung verschiedene r missionarische r Kräfte . Al s ein e angelsächsisc h geprägt e 
Gruppe sin d di e Bistüme r Münster , Breme n un d Halberstad t z u nennen , di e sic h au f 
die rückwärtige n Positione n Utrecht , Echternach , Werde n un d Chälon s stützten . Di e 
Bischofskirchen Lüttich , Würzbur g un d Reim s förderte n di e Gründungsbistüme r Osna -
brück, Paderborn , Hildeshei m un d Halberstadt , währen d di e Klöste r Corbie , Amor -
bach, Fuld a un d Lorsc h be i de n Bistümer n Hamburg/Bremen , Verde n un d Minde n 
Pate standen . Di e sächsische n Bistüme r stehe n noc h a m End e de s 9 . Jahrhundert s 
vielfach unte r äußere n Bedingungen , di e mi t de n Verhältnisse n i m innere n Franken -
reich nu r schwe r vergleichba r sind , un d di e voll e Ausbildun g vo n Domkapitel n erfolg t 
erst i m 11 . Jahrhundert , z.B . i n Hildeshei m maßgeblic h durc h Bischo f Bernwar d unte r 
König Heinric h II. 

Das dritt e Kapite l beschäftig t sic h mi t de r Aachene r Institutio  canonicomm  vo n 816 , 
die de n nichtmonastische n Kleru s de s Frankenreiche s eine r einzige n Nor m i n Liturgi e 
und Lebensführun g unterwerfe n wollte . Di e kritisch e Überprüfun g de r einzelne n 
Reichsgebiete durc h de n Verf . zeigt , da ß währen d de s 9 . Jahrhundert s nu r i n de n 
Bistümern a n Rhein , Maa s un d Mose l vo n eine r wirklic h gesicherte n Geltun g de r 
Aachener Rege l gesproche n werde n kan n (S . 254); nu r hie r ware n di e praktische n 
Voraussetzungen ihre r Anwendung , vo r alle m ei n städtische s Kanonikertum , vor -
handen, währen d si e ers t run d zwe i Jahrhundert e späte r mi t Förderun g de r deutsche n 
Könige auc h i m Norden , Oste n un d Süde n Deutschland s Eingan g findet . Di e Ver -
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bindung de r organisatorische n Absonderun g de r Domkirch e mi t ihre r wirtschaftliche n 
Verselbständigung (Güterteilung) , di e a n de n Stiftskirche n mi t de r Ausbreitun g de r 
Aachener Rege l einherging , schu f di e wichtigst e Voraussetzun g fü r di e Entstehun g 
des Domstift s (4 . Kapitel). I n überzeugende r Auseinandersetzun g mi t Studie n vo n 
Gerhard Kalle n kan n de r Verf . de n Zusammenhan g vo n Güterteilun g un d Aachene r 
Regel erneu t aufweise n un d di e Thes e vo n Arnol d Pösch l (Güterteilun g al s ei n „Wer k 
der Reform" ) bekräftigen . Di e eigentümlich e Phasenverschiebun g vo m 9 . bi s zu m 
11. Jahrhunder t zwische n de n Bistümer n link s un d recht s de s Rhein s gil t sowoh l fü r 
die organisatorisch e al s auc h wirtschaftlich e Verselbständigun g de r einzelne n Stifts -
kirchen. 

Insgesamt is t di e übersichtlich e Gliederun g diese r Dissertatio n hervorzuheben , di e 
aufgrund umfangreiche r Kenntni s de r Quelle n un d Literatu r (allei n 8 0 Seite n biblio -
graphische Angaben! ) geschriebe n un d mi t viele n Anmerkunge n un d zwe i Register n 
ausgestattet ist . De r Sprachsti l is t gut , doc h wir d di e Lesbarkei t de r Arbei t durc h di e 
Fülle de r verarbeitete n Quelle n un d Literatu r un d de n breite n Anmerkungsappara t 
erschwert. De r umfassen d formuliert e Buchtite l könnt e de n Eindruc k erwecken , mi t 
dieser Arbei t sollte n all e Problem e u m de n Entstehungsproze ß de r deutsche n Dom -
kapitel gelös t werden . De r Verf . schein t dies e Gefah r selbs t geahn t z u haben , wen n 
er i m Schlußtei l (S . 289) eigen s di e Einschränkun g macht , kein e „Frühgeschicht e deut -
scher Domkapite l insgesamt " vorzulegen . Di e komplexe n Vorgäng e u m di e Entste -
hung vo n Domkapite l i n Deutschlan d bedürfe n auc h nac h diese r gute n Arbei t noc h 
weiterhin intensive r Forschungen , s o z . B. übe r di e konkrete n Forme n de r vif a com-
munis a n de n Domkirchen , übe r di e Beziehunge n de r Domstift e zu m Königsho f ode r 
vor alle m übe r di e wirtschaftliche n un d soziale n Bedingungsfaktoren  i m Entstehungs -
prozeß de r Domkapitel bi s zu m 11 . Jahrhundert . 

Göttingen Werne r R ö s e n e r 

H a m a n n , M a n f r e d , un d E r i k E d e r b e r g : Di e Calenberge r Klöster . Hanno -
ver: Klosterkamme r Hannove r 1977 . 20 8 S . Tex t m . mehrere n ungez . Abb., 6  ungez . 
Farbtaf. u . 6 2 ungez . Schwarzweißtaf . Lw . 3 8 - DM . 

Der mi t viele n gute n Abbildunge n ausgestattete , ansprechen d gedruckt e Ban d 
wendet sic h a n eine n weite n Interessentenkreis . Di e hie r erstmal s i m Zusammenhan g 
dargestellten Klöste r Barsinghausen , Marienwerder , Wennigsen , Mariense e un d 
Wülfinghausen, di e sei t de r Reformatio n al s evangelisch e Damenkonvent e fortbe -
stehen un d z u de m vo n de r Klosterkamme r Hannove r verwaltete n Allgemeine n 
Hannoverschen Klosterfond s gehören , sin d mi t ihre m umfangreiche n historische n 
Baubestand un d ihre r vielfältige n künstlerische n Ausstattun g z u Unrech t bishe r kau m 
bekannt. Dies e i m meh r ode r wenige r weite n Umkrei s de r niedersächsische n Landes -
hauptstadt gelegene n sog . Calenberge r Klöste r habe n -  nac h de n Einleitungsworte n 
des Präsidente n de r Klosterkamme r al s Herausgebe r -  „imme r ei n weni g i m Schatte n 
ihrer Lüneburge r Schwestern" , de r freilic h ungleic h reiche r ausgestattete n Heide -
klöster, gestanden , s o da ß ein e solch e Publikatio n grundsätzlic h z u begrüße n ist . 
Zwei Autoren , Historike r un d Architekt , habe n sic h i n di e Aufgab e geteilt , di e fün f 
Klöster i n ihre m geschichtliche n Werdegan g un d i n ihre m baulich-künstlerische n Erb e 
vorzustellen. 

Im erste n Abschnit t „Zu r Geschicht e de r Calenberge r Klöster " gib t Manfre d Ha -
mann eine n geschichtliche n Uberblic k vo n de r Gründun g de r Klöste r i n de n Jahr -
zehnten u m 120 0 bi s i n unser e Tage . I m Rahme n diese r Rezensio n is t e s nich t möglich , 
auch nu r di e wichtigste n Statione n i n de r historische n Entwicklun g de r Klöste r an -
deutungsweise nachzuvollziehen , umspanne n si e doc h eine n fas t achthundertjährige n 
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Zeitraum vo n de r dunklen , meh r rekonstrukti v z u erschließende n Anfangszei t übe r 
den allmähliche n Ausbau , de n Ubergan g i n weifisch e Hand , di e Refor m i m 15 . Jahr -
hundert, de n Ubertrit t zu m Luthertum , di e Existenzgefährdun g i m Dreißigjährige n 
Krieg, di e Neuordnun g i n kurhannoversche r Zei t mi t Wiederaufbautätigkei t de r 
Jahrzehnte nac h 1700 , de n späteren , nac h auße n nich t s o deutlic h werdende n Funk -
tionswandel de r Klöste r bi s hi n zu r Neuorientierun g durc h di e jüngst e Klosterord -
nung vo n 1972 . Ein e souverän e Beherrschun g de s Stoffe s un d di e heut e be i Wissen -
schaftlern leide r selten e Gabe , ein e Füll e vo n Fakte n auc h Nichtfachleute n verständlic h 
zu machen , als o mi t Bekannte m wohldosier t z u verbinde n un d i n eine n größeren , 
erläuternden Zusammenhan g z u stellen , kennzeichne n diese n ebens o brillan t un d 
lebendig geschriebene n wi e materialreiche n Beitrag , de r meh r al s nu r ei n Stüc k 
niedersächsischer Klostergeschicht e bietet . 

Der zweit e Tei l de s Buche s is t de r Bau - un d Kunstgeschicht e gewidmet . Eri k Eder -
berg versuch t zunächst , au f wenige n einleitende n Seite n unte r de r Uberschrif t „Zu r 
Baugeschichte de r Calenberge r Klöster " allgemeine n Frage n baugeschichtliche r Ent -
wicklung nachzugehen , eh e e r sic h eingehen d i n Einzelkapitel n mi t de n Kirchen - un d 
Klosteranlagen un d ihre n Kunstwerke n befaßt ; ein e Zusammenfassun g de r „Entwick -
lung de r barocke n Konventgebäude " beschließ t diese n Teil . 

Die fün f Klosterkirche n spiegel n i n ihre r unterschiedliche n Erscheinungsfor m etwa s 
von de r Verschiedenartigkei t de r Gründungsgeschicht e diese r Klöste r wider : S o is t 
die Kirch e i n Marienwerder , da s 119 6 al s Augustiner-Chorherrenstif t gegründe t un d 
bereits i m zweite n Jahrzehn t seine s Bestehen s i n ei n Frauenkloste r umgewandel t 
wird, al s klein e dreischif f ige Basilik a i m Gebundene n Syste m angelegt ; Barsinghau -
sen, da s wenig e Jahr e vo r Marienwerde r al s Augustiner-Doppelkloste r entstand , abe r 
im 13 . Jahrhundert bal d gleichfall s nu r noc h Nonne n beherbergte , zeig t ein e Kirche , 
die fü r Niedersachse n bemerkenswer t frü h al s Hallenba u konzipiert , jedoc h i n star k 
reduzierter For m mi t nu r eine m Langhausjoc h vollende t wird ; Wülfinghausen , vo n 
seinem Anfan g 123 6 a n Augustinerinnenkloster , besitz t ähnlic h wi e da s älter e Marien -
see, da s al s Nonnenkloste r de r Zisterzienserrege l i n de n Jahre n nac h 120 0 gestifte t 
wird, eine n langgestreckte n einschiffige n Kirchenbau ; un d da s i n seine n Anfänge n 
unklare Augustinerinnenkloste r Wennigsen , da s offenba r ältere n romanische n Bau -
bestand i n eine n Kirchenneuba u de s 13 . Jahrhunderts einbezog , läß t durc h erneute n 
eingreifenden Umba u i m 16 . Jahrhundert di e meiste n bauliche n Veränderunge n er -
kennen. 

Die Konventgebäude , vo r alle m i n de n erste n vie r Jahrzehnte n de s 18 . Jahrhundert s 
meist al s schlicht e Putzbaute n meh r ode r wenige r einheitlic h ne u entstanden , nehme n 
das Schem a de r mittelalterliche n vierflügelige n Klausu r mi t Kreuzgänge n u m eine n 
Binnenhof i n eine r modernere n Wohnbedürfnisse n angepaßte n For m wiede r auf . 
Vorbarocke Bausubstan z is t dabe i -  nich t imme r deutlic h erkennba r -  mitverwende t 
worden, größer e Rest e vo r alle m i n Wülfinghause n un d Wennigse n (hie r i n stärkere m 
Maße, al s Ederber g meint) . 

Von de n alte n Wirtschafts - un d Verwaltungsbaute n de r Klöste r is t unterschiedlic h 
viel erhalten . Besonder s eindrucksvol l di e ausgedehnte , vorwiegen d baroc k geprägt e 
Hofanlage i n Wülfinghausen . Insgesam t hätt e ma n ein e eingehender e Behandlun g 
der bishe r vo n de r Baugeschichtsforschun g z u weni g beachtete n klösterliche n Profan -
bauten gewünscht . 

Die bunt e Vielfal t de r imme r noc h reiche n künstlerische n Ausstattun g de r Klöster , 
vor alle m di e vo n de r Romani k bi s i n di e Gegenwar t reichend e sakral e Kunst , kan n 
hier nich t i m einzelne n besproche n werden . Mußt e sic h doc h selbs t de r Verf . häufi g 
mit kurzen , of t nu r andeutende n Erwähnunge n begnügen . Allerding s gerie t e r dabe i 
mitunter i n Gefahr , dort , w o Abbildunge n nich t beigegebe n werde n konnten , ein e fü r 
den Leser weni g nützlich e Aufzählun g z u bieten . 
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Jedoch verfolg t da s Buc h nich t da s Ziel , de n Bestan d a n Bau - un d Kunstdenkmale n 
systematisch z u erfasse n un d ein e eingehend e Begründun g seine r kunstgeschichtliche n 
Zuordnung vorzulegen . Angesicht s de r unterschiedlichen , of t unzulängliche n Vor -
arbeiten ha t de r Verf . offenba r versucht , di e Vielfal t de s Erscheinungsbilde s unte r 
mehr schlaglichtartige r Betonun g de r Besonderheite n de r Klöste r i n eine m aufge -
lockerten Gan g de r Schilderun g fü r sic h spreche n z u lassen : Geschichtlich e un d bau -
geschichtliche Ausführunge n wechsel n mi t teil s summarischen , teil s in s Detai l gehen -
den Beschreibunge n de r Architektu r un d einzelne r Kunstwerke , zuweile n unter -
brochen durc h wertvoll e Mitteilunge n übe r jünger e un d auc h älter e Restaurierunge n 
und durc h Beschreibun g frühere r Zuständ e aufgrun d archivalische r Überlieferun g un d 
älterer Literatur . Ein e solch e Darstellungsweise , ma g sie  auc h ein e gewiss e Unmittel -
barkeit un d Farbigkei t zu r Folg e haben , erschwer t gelegentlic h da s Verständni s de r 
Ausführungen, nich t zuletzt , wei l bildlich e Orientierungshilfe n nich t i m gewünschte n 
Maße gebote n werde n können . 

In diese m Zusammenhan g richte t sic h di e Kriti k indesse n i n erste r Lini e gege n di e 
Redaktion de s Buches . Di e groß e Zah l de r Abbildunge n -  Grundrißpläne , viel e 
Tafelabbildungen, vereinzel t archivalische s Planmateria l un d älter e Ansichte n -  erfüll t 
nur unzureichen d ihre n Dienst , wei l au f ein e Numerierun g de r Bilde r verzichte t 
worden ist , s o da ß auc h Verweis e i m Tex t i n de r Rege l nich t möglic h waren . D a auc h 
die Bildbeischrifte n of t z u knap p un d ungena u (i n eine m Fal l soga r falsch ) sin d un d 
bei einige n Abbildunge n gan z fehlen , wir d di e Lektür e zusätzlic h erschwert . 

Bei de n ältere n Pläne n un d Ansichte n fehl t leide r jede r Quellenhinweis . Be i de n 
Grundrißplänen, fün f Gesamtgrundrisse n un d -  au f S . 18 6 -  eine m Detailgrundriß , han -
delt e s sic h vermutlic h u m Umzeichnunge n vo n gleichfall s ungenannten  (vielleich t 
sogar älteren ) Bestandsplänen . I n de m a m Schlu ß de s Buche s stehenden , offenba r fü r 
beide Teil e geltende n „Literaturverzeichnis " sin d unterschiedslo s ungedruckt e un d 
gedruckte Quelle n un d Literatu r zusammengefaßt ; unte r de m Stichwor t „Niedersäch -
sisches Hauptstaatsarchi v i n Hannover " finde n sic h hie r nich t nu r Hinweis e au f ver -
schiedene Akte n un d di e „Kartensammlung" , sonder n kurioserweis e auc h au f „Geset -
zessammlungen, Staatskalender , Statistisch-landeskundlich e Beschreibunge n un d Hand -
bücher". Di e Literatu r is t i m wesentliche n zutreffen d zitiert ; einig e wenig e Tite l -  wi e 
Reclams Kunstführe r ode r Dehio-Gal l -  sin d durc h Neuauflage n bzw . Neubearbeitun -
gen überholt . Be i de r bau - un d kunstgeschichtliche n Literatu r wär e ein e vo r wenige n 
Jahren fertiggestellt e Dissertatio n übe r di e Klosterkirch e i n Barsinghause n 1  nachzu -
tragen. 

Trotz de r vorstehende n kritische n Anmerkunge n is t de r Gesamteindruc k de s Buche s 
durchaus positiv . Di e meh r ode r wenige r deutlic h erklärt e Absich t de s Buche s 
(Einleitung) wa r es , di e Öffentlichkei t au f di e Calenberge r Klöste r al s Stätte n reiche r 
kultureller Traditio n aufmerksa m z u machen . Die s is t au f ebens o geschmackvoll e wi e 
repräsentative Weis e gelungen . Da ß zugleic h manche s wissenschaftlich e Neu e ode r 
bislang unzureichen d Publiziert e i n de n Abbildunge n un d durc h di e viele n Hinweis e 
im Tex t vorgeleg t wurde , vermerk t auc h de r Kunsthistorike r mi t Dank . Gleichwoh l 
bleibt de r Wunsc h nac h eine r wissenschaftliche n Dokumentatio n de s i n diese m Buc h 
zwangsläufig nu r Angedeutete n weite r bestehen . 

Hannover Konra d M  a  i e r 

1 Richar d B o r g m a n n , Di e Stiftskirch e i n Barsinghausen . Münster , Phil . Diss . 1976 . 
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F ö l l i n g e r . G e o r g : Corvey . Vo n de r Reichsabte i zu m Fürstbistum . Di e Säku -
larisation de r exemte n reichsunmittelbare n Benediktiner-Abte i Corve y un d di e 
Gründung de s Bistum s 1786-1794 . München , Paderborn , Wien : Schöning h 1978 . 
194 S . =  Paderborne r theologisch e Studien . Bd . 7. Kart . 24, - DM . 

Der Wiederaufstie g de r ehemal s ruhmreiche n Benediktinerabte i Corve y nac h de m 
30jährigen Krie g fan d seine n Ausdruc k nich t nu r i n de n umfangreichen , schloßartige n 
Neubauten de r Konventsgebäud e un d de r Kirche , sonder n auc h i n de m sprunghafte n 
Anstieg de r Mitgliederzahlen . Ware n e s i m Jahr e 166 3 nu r 1 3 Mönch e gewesen , di e 
das Kloste r bevölkerten , s o stie g ihr e Zah l zu m End e de s 17 . Jahrhunderts au f übe r 
30. Wi e i n viele n andere n Klöster n schwan d jedoc h de r Mitgliederbestan d allmählic h 
seit de r Mitt e de s 18 . Jahrhunderts . I m Jahr e 177 6 zählt e ma n i n Corve y noc h 
23 Mönche , i m Jahr e 178 6 ware n e s inde s nu r noc h 16 ; di e Zah l de r Neueintritt e wa r 
auf de n Nullpunk t zurückgegangen . 

Diese bedrohlich e Entwicklun g lie ß de n Ab t un d de n Konven t darübe r nach -
sinnen, wi e da s absehbar e End e z u vermeide n sei . Si e mußte n befürchten , da ß ihne n 
das gleich e Schicksa l droht e wi e etw a 70 0 Klöster n i n Österreich , di e Josep h II . al s 
„unnütz" i m Jahr e 178 1 aufhob . Diese r hatte , obwoh l katholisch , dami t ein e aufkläre -
rische Ide e i n di e Ta t umgesetzt , di e i n de n umfangreiche n Säkularisatione n de s 
Westfälischen Frieden s un d i n de n Projekte n Friedrich s II . vo n Preuße n 1741/4 2 un d 
1756/57 ihr e Vorläufer , i n de r Aufhebun g de s Jesuitenorden s durc h di e Kuri e 1773 , 
der Aufhebun g beispielsweis e de s Fraterhause s 177 2 un d de s Überwasserkloster s 177 3 
in Münste r durc h de n Bischo f vo n Münster , i n de n Pläne n Kar l Theodor s vo n Pfalz -
Bayern ihr e zeitlich e Parallel e fand . 

Dieser Hintergrun d mach t de n Entschlu ß de r Corveye r Mönch e verständlich , di e 
Umwandlung ihre s adlige n Reichsstift s i n ei n Bistu m z u betreiben , u m dadurc h de m 
drohenden Untergang zuvorzukommen. Zwa r wa r da s Territorium ziemlic h klein, es um -
faßte lediglic h ein e einzig e Stad t un d 1 6 Dörfe r mi t insgesam t etw a 1 2 000 Einwohnern . 
Aber ma n wollt e verhindern , s o lautet e di e Begründung , da ß be i eine r Auflösun g de r 
Abtei di e Güte r un d Rechte , di e vereinzel t übe r da s Abteigebie t hinau s in s Auslan d 
reichten (Meppen!) , unte r de m Vorwan d de r bona  vacantia  vo n de n angrenzende n 
akatholischen Landesherre n al s Erbe n de r Stifte r eingezoge n würden . Al s di e Plän e 
bekannt wurden , interessierte n sic h den n auc h di e dre i Schutzmächt e Hessen-Kassel , 
Hannover un d Braunschweig dafür . 

Eine Reih e vo n Jahre n dauerte n di e Verhandlungen , di e mi t Paps t un d Kaise r ge -
führt werde n mußten , bi s di e Mönch e i m Jahr e 179 4 endlic h volle n Erfol g ernteten . 
In ihne n spiegelte n sic h di e Auseinandersetzunge n zwische n de m Paps t un d de r 
Reichskirche (Nuntiaturstreit) , di e au f de n Ausba u ihre r Mach t bedachte n Ziel e de r 
Reichsfürsten, di e Auswirkunge n de r Französische n Revolutio n un d noc h einma l da s 
Zusammenwirken vo n Paps t un d Kaise r al s de n oberste n Autoritäte n de s Heilige n 
Römischen Reiches . Erste r Bischo f wurd e de r bisherig e Ab t Theodo r vo n Brabeck , 
dem noc h 179 4 Ferdinan d vo n Lüninck , de r Verhandlungsführe r un d später e Bischo f 
von Münster , nachfolgte . 

Aus de m Fürstab t wa r somi t ei n Fürstbischof , au s de n Mönche n ware n Domkanoni -
ker, au s de r Klosterkirch e wa r ein e Kathedralkirch e geworden . S o schie n de r Fort -
bestand eine r fas t tausendjährige n Traditio n gesichert . Doc h scho n i m Herbs t 180 2 
wurde da s End e diese r Epoch e besiegelt , al s nämlic h de r Prin z vo n Nassau-Oranie n 
Corvey besetze n ließ . Da s Domkapite l wurd e -  endgülti g durc h Köni g Jeröm e 181 0 -
aufgehoben, di e Kathedral e zu r Pfarrkirch e degradiert , da s Priestersemina r nac h 
Fulda verlegt . Di e kirchlich e Neuordnun g beseitigt e einig e Jahr e späte r auc h de n 
geistlichen Sprengel , de r 182 5 a n da s Bistu m Paderbor n überging . 

Mit de r vorliegende n Untersuchun g wir d di e Vorgeschicht e de r „großen " Säkulari -
sation u m ei n wichtige s Kapite l bereichert . Corvey s Geschicht e de r letzte n Jahr e 



Geschichte einzelne r Landesteil e un d Ort e 425 

weist dabe i sowoh l typisch e al s auc h individuell e Züg e auf . Währen d be i de r Erhe -
bung de r Abte i Fuld a zu m Bistu m i m Jahr e 175 2 kirchenpolitisch e Gründ e vorherrsch -
ten, wa s dari n seine n Ausdruc k fand , da ß di e Mönch e weiterhi n eine n Konven t bilde -
ten, ware n be i de r Umwandlun g vo n Corve y de r drückend e Nachwuchsmange l un d di e 
daher drohend e Säkularisatio n da s Hauptmotiv . 

Die Verhandlunge n de r Abte i mi t de m apostolische n Stuh l un d di e Stellungnahm e 
der Reichsinstanze n werde n vo m Auto r ausführlic h geschilder t un d mi t manchma l z u 
langen Zitate n belegt . De n Begrif f „Säkularisation " jedoc h sollt e ma n nich t au f di e 
Umwandlung eine s Kloster s i n ei n Kapite l anwenden , sonder n de r Einziehun g ode r 
Nutzung kirchliche r Hoheitsrecht e bzw . kirchliche n Vermögen s durc h de n Staa t vor -
behalten, selbs t wen n i n de n Quelle n manchma l „Transformation " un d „Säkularisa -
tion" synony m gebrauch t werden . 

Die Arbei t zeig t ferner , da ß di e Herrschafts - un d Vermögenssäkularisatio n un d 
damit verbunde n di e Beschränkun g de r Kirch e au f ihr e seelsorgliche n Aufgabe n i n 
der logische n Konsequen z de r Zeitläuft e lagen . Auc h i n kirchliche n Kreise n wurd e si e 
weitgehend al s notwendi g angesehen . 

Aus diese m Blickwinke l herau s gesehen , is t e s müßig , darübe r z u streiten , o b ma n 
die Aufhebung , wi e E . R . H u b e r (Verfassungsgeschicht e sei t 1789 , Bd . 1, S . 56ff.) , 
als eine n Ak t de r „legale n Revolution " beurteilt , i n de m di e politisch e Notwendig -
keit sic h gegenübe r de r überlieferte n Rechtmäßigkei t durchsetzte , ode r o b man , wi e 
Föllinger, di e geistliche n Staate n al s „Kompensationsobjek t machtpolitische n Kalküls , 
finanzieller Transaktione n un d landesfürstliche n Dünkels " ansieht . „Wahrlich , de r 
deutsche Episkopa t kan n de n Verlust , de n e r i n seine r Verbindun g mi t de m Staa t 
erlitten hat , nich t glückliche r ersetzen , al s durc h di e Wiederbelebun g de r eigene n 
Würde i m Schöß e de r Kirche . Wen n die s nac h Wunsc h gelänge , s o wei ß ic h nicht , o b 
jener Verlus t s o seh r z u betrauer n wäre . De n Verlus t de r weltliche n Herrschaf t 
möchte di e Wiederherstellun g de r aktive n kirchliche n Herrschaf t wei t aufwiegen " 
(aus de m Gutachte n de s J . H . K . vo n Kolbor n vo m 10 . 3. 180 3 fü r Erzbischo f vo n Dal -
berg wege n eine s Konkordates- , vgl . Föllinge r S . 24). 

Hannover Huber t H ö i n g 

G E S C H I C H T E E I N Z E L N E R L A N D E S T E I L E U N D O R T E 

I n v e n t a r d e s f ü r s t l i c h e n A r c h i v s z u B u r g s t e i n f u r t . Regierungs -
sachen de r Grafschafte n Benthei m un d Steinfurt . Beständ e A  Bentheim , A  Steinfurt , 
G. Bearb . vo n Alfre d B r u n s un d Hans-Joachi m B e h r . Hrsg . vo n Alfre d 
B r u n s . Münster : Aschendorf f (1976) . XVI, 54 4 S. , 1 0 Abb . au f 4  Taf . =  Inventar e 
der nichtstaatliche n Archiv e Westfalens . N F Bd . 6. =  Da s Bentheime r Land . Bd . 85. 
Lw. 59, - DM . 

Ein Archivinventa r wir d i m allgemeine n u m s o ehe r ei n breitere s Interess e finden , 
je ausgedehnte r da s Gebie t ist , de m e s Geschichtsquelle n erschließt . Außerde m wir d 
es a n Wer t fü r de n Benutze r (un d de n Käufer ) gewinnen , wen n e s nich t nu r Findbuc h 
ist, sonder n Archivalie n meh r ode r minde r weitgehen d z u ersetze n vermag . Beide s 
trifft i n verhältnismäßi g hohe m Grad e au f de n neue n Ban d de s nac h bestimmten , zu m 
Teil besonderen , bemerkenswerte n Grundsätze n bearbeitete n Inventar s zu , welche s 
das Archi v de r Fürste n z u Bentheim-Steinfur t sei t 197 1 durc h Alfre d Brun s al s Her -
ausgeber un d -  jedenfall s bishe r -  Hauptbearbeite r erhäl t (vgl . übe r de n vorange -
gangenen Ban d dies e Zeitschrif t 44 , 1972 , S . 377 f.) . Wen n di e beide n Grafschafte n 
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Bentheim un d Steinfur t auc h räumlic h getrenn t ware n un d nu r zeitweis e gemeinsa m 
regiert wurden , s o is t e s doc h vo n de n archivische n un d historische n Zusammenhänge n 
her sinnvoll , da ß di e i m Staatsarchi v Osnabrüc k liegende n einschlägige n Archivalie n 
der Grafschaf t Benthei m hie r wi e scho n i n de n vorige n Ban d einbezoge n worde n sind . 

Das 180 5 un d i n de n folgende n Jahre n angelegt e gemeinsam e Repertoriu m de r 
beiden Archivteile , da s de r Neuinventarisierun g zugrund e geleg t wird , ha t sic h bei m 
Fortgang de r Arbei t i m Hinblic k nich t nu r au f di e Verzeichnun g de r Archivalien , 
sondern auc h au f de n Aufba u de s Archiv s al s zwa r ausreichende , abe r unvollkommen e 
Grundlage erwiesen . Ih m folgen d ware n i m vorausgegangenen Ban d di e „allgemeinen' ' 
(gemeinsamen) „Regierungssachen " de r Grafschafte n Benthei m un d Steinfur t erfaß t 
worden, währen d de r vorliegend e Ban d di e „Regierungssachen " erschließe n sollte , 
die jede r Grafschaf t eigentümlic h ware n (Beständ e „ A Bentheim " un d „ A Steinhart") . 
„Regierungssachen" finde n sic h allerding s noc h i n weitere n Beständen . Di e inzwi -
schen festgestellt e weitgehend e inhaltlich e Uberschneidun g de s Bestande s G  (Domä -
nenverwaltung) sowoh l mi t de n getrennte n al s auc h mi t de n „allgemeinen " Re -
gierungssachen ha t de n Herausgebe r abe r veranlaßt , dies e betreffgleiche n Teil e de s 
Bestandes G  i n de n vorliegende n Ban d aufzunehmen , de r infolgedesse n stattlic h aus -
gefallen ist . De r Benutze r sollt e deshal b fü r all e Fäll e imme r beid e Bänd e un d de n 
zweiten gan z heranziehen . De r de m Ban d beigegeben e Inde x de r Personen , Ort e un d 
Sachen erleichter t ih m das . I m übrige n stamm t da s Teilverzeichni s de s Bestande s G 
und da s Verzeichni s de s Bestande s „ A Steinfurt " vo n Alfre d Bruns ; de n teil s i n 
Burgsteinfurt un d teil s i n Osnabrüc k liegende n Bestan d „ A Bentheim " verzeichnet e 
Hans-Joachim Behr . 

Die vo m alte n Gesamtverzeichni s übernommen e Mischun g vo n Urkunde n un d 
Akten, nu r i n de r Lagerun g aufgegeben , bewahr t gerad e de n neue n Ban d davor , 
lediglich ei n gedruckte s Findbuc h z u sein . Vo n de n meh r al s 40 0 Urkunden , di e e r 
enthält, besitz t außerde m ei n gute r Tei l vo r alle m i m Bestan d A  Steinfur t „west -
fälische Bedeutung " (S . XIII) un d wir d deshal b ode r auc h wege n besondere r örtliche r 
Bedeutung i m Wortlau t wiedergegeben . Dami t werde n u . a. vielfac h fas t 15 0 Jahr e 
alte mangelhaft e Druck e ersetzt , di e vo n Josep h Nieser t herrühren . Da s Verdiens t de r 
Bearbeiter wir d indesse n nich t geschmälert , wen n ma n Nieser t zugut e hält , da ß 
ihm selbs t da s Archi v unzugänglic h blie b un d e r au f Abschrifte n eine s andere n 
angewiesen war . Da ß hie r wi e scho n i n andere n Fälle n da s Archivinventa r hinsichtlic h 
des Grade s de r Wiedergab e vo n Urkunde n a n di e Stell e de s woh l noc h imme r ge -
wohnteren Urkundenbuche s tritt , wir d hoffentlic h auc h außerhal b de r engere n Fach -
kreise di e nötig e Beachtun g finden . 

Auch einig e ander e Schriftstücke : Briefe , Aufzeichnunge n übe r Koste n ode r Aus -
sagen, ei n Heberegister , meis t auc h scho n vo n Nieser t fehlerhaf t veröffentlicht , 
werden erneu t abgedruckt . Di e neue n Abdruck e wi e auc h di e Regeste n sin d offenba r 
nach alle n Regel n de r Kuns t gearbeitet . Groß e Sorgfal t zeig t beispielsweis e di e 
Wiedergabe de r Privilegienbestätigun g fü r Burgsteinfur t vo n 134 7 (S . 276 ff.) . Ein e 
Beschreibung de r Akten , ihre r äußere n Merkmal e un d Komposition , wir d nich t 
gegeben, un d s o is t de m Rez . auc h nich t kla r geworden , welch e Ar t de r Unterteilun g 
zweiteiligen Signature n wi e 1/1 2 au f S . 257 (vgl . auc h z.B . S . 243 , 259 , 267 , 270f. ) 
zugrunde liegt . Erneu t z u rühme n sin d di e Hinweis e au f Archivalie n gleiche n Inhalt s 
in andere n Archive n ode r Beständen , welch e de n Verzeichnisse n viele r Betreffs -
gruppen vorangestell t sind . Konkordanzen  erleichter n di e Benutzun g de r Urkunde n 
und andere r i m Wortlau t veröffentlichte r Schriftstücke . Nich t nu r wege n seine s grö -
ßeren, beeindruckende n Umfang s übertriff t de r vorliegend e Ban d seine n Vorgänge r 
an Ertra g fü r di e politisch e Geschicht e sowi e di e Verfassungs - un d di e Wirtschafts -
geschichte de s nordwestliche n Westfalens . 

Lechenich Jörg F ü c h t n e r 
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D i e K  un s  t d e n k m ä 1 e r d e r S t a d t B o d e n w e r d e r u n d d e r G e -
m e i n d e P e g e s t o r f i m R e g i e r u n g s b e z i r k H i l d e s h e i m . Bearb . 
von Herman n B r a u n unte r Mitw . vo n Joachi m Bühring . Hannover : Niedersächs . 
Landesverwaltungsamt 1976 . XII , 10 0 S , Text , 17 0 Abb . au f Taf . =  Di e Kunstdenk -
mäler de s Lande s Niedersachsen . Bd . 36. Lw. 3 0 - DM . 

Der Lese r stell t zunächs t irritier t fest , da ß sic h hinte r de m Tite l de s Buche s auc h 
die Kunstdenkmäle r de s ehemalige n Kloster s Kemnad e verbergen . Au f de n erste n 
Blick schein t ih m dies e Zusammenfassun g willkürlich , zuma l Pegestor f genann t wird , 
und e r erinner t sich , i n de m Bildban d vo n T h ü m m l e r / K r e f t , „Weserbaukuns t 
im Mittelalter" , Hamel n 1970 , da s Stichwor t Bodenwerde r vergeblic h gesuch t z u haben , 
dafür is t abe r dari n di e Benediktinerkirch e Kemnad e gleic h mi t 4  Aufnahmen , davo n 
3 ganzseitige n (Abb . 10-12 ) nebs t Grundri ß (S . 208) vertreten . I n Reclam s Kunstführe r 
Bd. 4 , Niedersachsen , Hansestädte , Schleswig-Holstein , Hessen , 1960 , finde t ma n eben -
falls wede r da s Stichwor t Bodenwerde r noc h Pegestorf , i m neue n „Dehio " Bremen -
Niedersachsen vo n 197 7 wir d unte r „Kemnade " immerhi n au f da s Stichwor t „Boden -
werder-Kemnade" verwiesen , de m soga r meh r Tex t al s Bodenwerde r gegönn t wir d 
(S. 15 6 f.). Abe r wi e Landeskonservato r Hans-Herber t Mölle r i m Vorwor t de s vorlie -
genden Bande s feststellt , is t dies e vermeintlich e Hintanstellun g Kemnade s „beding t 
durch ein e verwickelt e Geschicht e de r territoriale n Herrschaft" . Tatsächlic h wurd e 
Kemnade ers t 197 3 i n Bodenwerde r eingemeindet . „I n de r isolierte n Bearbeitun g vo n 
Kemnade la g de r Grun d fü r manch e Fehlinterpretation. " 

Um de r Wahrhei t di e Ehr e z u geben : Kemnad e tauch t scho n au f Seit e 3  unsere s 
Buches i n de r Uberschrif t „Zu r Stadtgeschicht e vo n Bodenwerde r un d Kemnade " auf . 
Im übrige n wir d de r Ortstei l Kemnad e keinesweg s stiefmütterlic h behandelt . E s wir d 
nicht nu r de r Bestan d de r Klosterkirch e vo n 197 4 (Außenaufnahme n 80-82 , Innen -
aufnahmen 8 9 un d 96 ) sichtba r gemacht , sonder n ma n zeig t auc h di e instruktive n 
Rekonstruktionszeichnungen vo n H . Pfeiffe r vo n 189 9 sowi e de n Situationspla n de s 
Klosters vo n 175 9 un d eine n Grundri ß nebs t Querschnit t vo n 1907 . Darübe r hinau s 
wird di e Ausstattun g de r Kirch e einschließlic h Altargerä t eingehends t gewürdig t un d 
gezeigt (Abb . 91-120). Dabe i stich t di e Genauigkei t hervor , mi t de r di e Inschrifte n de r 
Epitaphien un d Grabmäle r wiedergegebe n werden , wa s auc h fü r di e Inschrifte n au f 
den Schwelle n un d Torstürze n de r Fachwerkhäuse r gilt . De m Ganze n is t ei n Abri ß 
„Zur Stadtgeschicht e vo n Bodenwerde r un d Kemnade " vorangestellt , wonac h di e 
Geschichte vo n Bodenwerde r au f da s engst e mi t de m run d 25 0 Jahr e ältere n Kloste r 
Kemnade verbunde n ist . 

Die Stad t Bodenwerde r ist , abgesehe n vo n de r Klosterkirch e Kemnad e un d de n 
Resten seine r spätmittelalterliche n Stadtbefestigung , seine r Nicolaikirch e un d seine m 
Rathaus, de m schlichte n ehemalige n Herrenhaus e de s Münchhausengute s i m Stil e de r 
späten Weserrenaissance , nich t reic h a n große n Bau - un d Kunstdenkmälern . Sei n 
eigentlicher Schat z is t di e erhalten e Altstad t mi t ihre n zahlreiche n giebelständige n 
Fachwerkhäusern, ganze n Fachwerkstraßenzeilen , di e überwiegen d au s de m 18 . Jahr -
hundert stammen . Bodenwerde r gehör t z u de n geschlossenste n un d reizvollste n Städ -
ten de s Wesergebietes . Trot z Zerstörun g un d bedenkliche r Eingriff e i n wertvoll e 
Bausubstanz dürft e da s heutig e Stadtbil d wenigsten s i n de n Bereiche n de s Münch -
hausengutes mi t Schulenbur g un d Gertrudenkapell e sowi e i n de r Homburg - un d 
Weserstraße nu r weni g vo n de m ursprüngliche n abweichen . Di e späte r entstandene n 
Bürgerhäuser (19 . un d 20 . Jahrhundert) werden , wei l of t durc h Ladeneinbaute n ent -
stellt, kau m berücksichtigt . I m Gegensat z hierz u werde n bei m Ortstei l Kemnad e nebe n 
einigen Fachwerkhäuser n auc h mehrer e Kunstdenkmäle r de s späte n 19 . un d de s be -
ginnenden 20 . Jahrhunderts beschrieben , darunte r di e Vill a Hamelne r Straß e 1  de s 
Dr. med . Theobald (Abb . 135 ) mi t Jugendstilfachwerk vo n 1907 . 
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Besondere Sorgfal t widme t de r Bearbeite r de n profane n Baudenkmälern , vo r alle m 
den Fachwerkhäuser n (dahe r di e Rekonstruktione n vo n Weserstraß e 9  un d 10 , Abb . 
13, 1 4 i m Tex t un d 78 , 79) , un d e s ist , sozialgeschichtlic h betrachtet , gewi ß kei n Fehler , 
auch unscheinbar e Häuse r z u berücksichtigen . 

Minden Jürge n S  o  e n k e 

G a r z m a n n , M a n f r e d R . W . : Stadther r un d Gemeind e i n Braunschwei g i m 13 . 
und 14 . Jahrhundert. Braunschweig : Waisenhaus-Buchdruckere i un d Verla g 1976 . 
304 S. , 1  Plan . =  Braunschweige r Werkstücke . Reih e A , Bd . 13 ; de r ganze n Reih e 
Bd. 53. Brosen . 36, - DM. 

Die hie r anzuzeigend e Dissertatio n au s de r Schul e Professo r Jordan s i n Kie l ha t 
sich da s Zie l gesetzt , di e „vielfältige n Beziehunge n zwische n de m Stadtherr n un d de r 
Bürgerschaft Braunschweigs " z u untersuchen . I n eine r seh r gründliche n Arbei t zeig t 
Verf. di e Statione n de r Entwicklun g vo m Stadtrech t un d de m Erwer b de r Vogte i 122 7 
bis zu r innere n Konsolidierun g i m 14 . Jahrhunder t auf , eine r Entwicklung , di e i n 
Braunschweig j a durc h di e unterschiedlich e Entwicklun g un d Entstehun g de r 5  Weich -
bilde noc h weite r komplizier t ist . 

Der Haupttei l de r Arbei t beschränk t sic h seine r Zielsetzun g nac h au f di e verfas -
sungsrechtlichen Aspekt e un d is t hie r seh r detaillier t un d faktenreich , auc h wen n e r 
grundlegend Neue s selbstverständlic h nich t bringe n kann . Dennoc h erschein t e s ei n 
wenig merkwürdig , wen n Verf . S . 26 0 schreibt , da s Verhältni s zwische n Stadtherre n 
und Bürgerschaf t -  übrigen s wir d Bürgerschaf t offenba r gleic h Gemeind e gesetzt , 
was aber , wi e Verf . a n andere r Stell e durchau s schreibt , vo m Rechtsinhal t seh r unter -
schiedliche Begriff e sin d -  se i durc h „größtmöglich e Kooperatio n un d gegenseitig e 
Respektierung" geprägt , obwoh l de r Stadtherr , wi e i n andere n Städten , i m Laufe  de r 
Zeit „au f gewaltsame m ode r legale m Wege " (S . 259) sämtlich e öffentlich e Hoheits -
rechte a n di e Stad t verliert , vo n eine m Harmonieschem a mithi n nich t gesproche n 
werden kann . 

Verf. heb t i n seine r Zusammenfassun g z u Rech t gerad e di e Gleichförmigkei t de r 
Entwicklung Braunschweig s mi t de r vergleichbare r Städt e hervor , wa s naturgemä ß 
den Wer t seine r Untersuchun g begrenzt . Hinz u kommt , da ß a n de n Stellen , w o Verf . 
den verfassungsgeschichtliche n Rahme n verläßt , leich t Ungenauigkeite n entstehen . 
Wenn e r schreib t (S . 96), da ß de r Bürgerausschu ß de s 12 . Jahrhunderts imme r di e 
Interessen de r Gesamthei t wahrgenomme n habe , s o triff t die s woh l allenfall s de n 
ideologisch fixierte n Anspruc h ebe n diese r Herrschaftsgrupp e un d kan n zumindes t 
in diese r Allgemeinhei t nich t stehe n bleiben . 

Weitaus gravierende r ist , be i de r Untersuchun g de r soziale n Struktu r de r Ge -
meinde, di e Feststellung : „Normalerweis e legte n di e Geschlechte r nu r eine n geringe n 
Prozentsatz ihre s beachtliche n Vermögen s i m Hande l selbs t an , indesse n de n über -
wiegenden Tei l i n verschiedene n nutzbare n Rechten , vorzugsweis e sowoh l i n Rente n 
als auc h i n städtische m un d ländliche m Grundbesitz" . Hie r wir d ein e ganze  Problema -
tik, di e ers t noc h eingehen d thematisier t werde n müßte , mi t eine m Sat z abgetan . 
Pikant is t dabei , da ß di e Arbeite n de s Rez . -  ungerechtfertigt , wi e beton t werde n 
muß -  al s Bele g angeführ t werden . Da s (noch ) ungedruckt e Testamen t de s Wand -
schneiders Ghysek e va n Adensted e 140 3 weis t übrigen s ehe r au f da s Gegentei l hin . 

Kleinere Fehle r schleiche n sic h auc h be i de r Untersuchun g de r Braunschweige r 
Aufstände ein . S o schreib t Verf . S . 253 , de r Meiste r Ludele f Valberg , Teilnehme r de s 
Aufstands vo n 1374 , se i woh l kau m „au s de r Handwerkerschaft" . E r hätt e i n de r 
Arbeit de s Rez . (Sozialstruktur , S . 22 ) nachlese n können , da ß Meiste r Ludele f Valber g 
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ursprünglich Zimmerman n war , seine n Söhne n abe r scho n 2  „Wantbuden " vererbe n 
konnte, als o de n Absprun g i n de n Tuchhandel gefunde n hatte . 

Den Wer t de r Untersuchun g könne n dies e Anmerkunge n allerding s nich t beein -
trächtigen; vielmeh r is t mi t diese r Arbei t di e früh e Verfassungsentwicklun g Braun -
schweigs erschöpfen d behandelt , ma n wir d unte r diese m Aspek t Garzmann s Arbei t 
als zukünftige s Standardwer k ansehe n müssen . 

Stade Jürge n B o h m b a c h 

S p i e s , G e r d : Alte s Braunschweig . Grafisch e un d malerisch e Darstellunge n au s 
fünf Jahrhunderten . Frankfurt : Weidlic h (1977) . 7 2 S . m . 79 , teil s färb . Abb . Lw . 
45 - DM . 

In de r Reih e de r Bildbänd e au s de r Vergangenhei t deutsche r Städt e ha t jetz t ver -
hältnismäßig spä t auc h Braunschwei g Berücksichtigun g gefunden . De r Bearbeiter , 
Direktor de s Städtische n Museum s un d sei t lange m mi t de r Materi e vertraut , beton t 
nachdrücklich, da ß i m Rahme n de s Bande s nu r ein e verschwinden d klein e Auswah l 
an Ansichte n gebote n werde n kann . Da s is t be i de m große n Umfan g a n Bildmaterial , 
der gerad e au s diese r Stad t überliefer t ist , ei n schwierige s Unterfangen . Dankenswer t 
erscheint, da ß ein e Reih e weni g bekannter  Blätte r wiedergegebe n ist . Di e Auswah l 
folgt weithi n de n fü r derartig e Bildbänd e geläufige n Kriterien , beginnen d mi t eine r 
Anzahl chronologisc h angeordnete r Gesamtansichten . Di e meiste n Darstellunge n stam -
men au s de r erste n Hälft e de s 19 . Jahrhunderts. E s wir d ei n ausgesproche n „schönes " 
und beschauliches Bil d de r Stad t gegeben . Ma n vermiß t hingege n Zeugniss e de r frühe n 
Industrialisierung, wi e si e vergleichbar e Werk e enthalten . De r Bearbeite r betont , da ß 
bei de r Bildauswah l „de r Akzen t au f künstlerische n Darstellungen " gelege n hat . D a 
erscheint e s besonder s bedauerlich , da ß ei n Tei l de r farbige n Original e nu r schwarz -
weiß wiedergegebe n is t un d di e Qualitä t de r Bildwiedergabe n nich t i n alle n Fälle n 
heutigen Ansprüche n genügt . Sorgfältig e Kommentar e erläuter n di e Abbildungen . 
Leider is t au f di e i n derartige n Bände n übliche n Kurzmonographie n de r Künstle r ver -
zichtet worden. 

Braunschweig Mechthil d W i s w e 

S p i e s , G e r d : Braunschweig . Da s Bil d eine r Stad t i m 18 . Jahrhundert. Arbeite n 
der Braunschweige r Kupferstecherfamili e Beck . Braunschweig : Waisenhaus-Buch -
druckerei un d Verla g (1976) . 22 6 S . mi t zahlreiche n Abb. , darunte r 1 1 farbigen, 
sowie eine m Stadtplan . Brosen . Vergr . 

Braunschweig ha t bereit s sei t Begin n de s 18 . Jahrhunderts -  un d dami t frühe r al s 
die meiste n norddeutsche n Städt e -  sein e Bilddokumentar e gefunden . De r au s Augs -
burg gebürtig e Kupfersteche r Johan n Geor g Beck , vo r alle m sei n Soh n Anto n August , 
aber auc h desse n Stiefvate r Johan n Geor g Schmidt , de r ebenfall s au s Augsbur g 
stammte, habe n au f diese m Gebie t gearbeitet . Wichtige r al s di e Gesam t ansichten de r 
Stadt vo n ihre r Han d sin d di e zahlreiche n Darstellunge n vo n öffentliche n Gebäude n 
und Privathäusern . Uberkomme n sin d nich t nu r ausgeführt e un d i n Kupfe r gestochen e 
Blätter, sonder n auc h zahlreich e Entwürf e un d Skizzen , darunte r auc h di e vo n bereit s 
im 18 . Jahrhundert verschwundene n Bauwerken , etw a vo n de n ehemalige n Rathäuser n 
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und Stadttoren . Anto n Augus t Beck , de r ei n starkes , freilic h weithi n unreflektierte s 
historisches Interess e besaß , ha t di e Darstellunge n durc h historisch e Notize n ange -
reichert. S o bilde n di e Arbeite n au s de r Becksche n Werkstatt , di e künstlerisc h vo n 
nur bescheidene r Qualitä t sind , ein e unschätzbar e Quell e fü r di e wissenschaftlich e 
Erforschung de s Braunschweige r Stadtbilde s auc h de r ältere n Epochen . 

Das wurd e bereit s i m vorige n Jahrhunder t erkannt . Jedoc h bietet  Spies ' Buc h di e 
Darstellungen erstmal s i m Zusammenhan g dar . Di e baulich e Gestaltun g Braunscfaweig s 
während de s 18 . Jahrhundert s un d ihr e damalige n Veränderunge n sin d au f de m 
Hintergrund de r wirtschaftliche n un d politische n Entwicklun g de r Stad t geschildert . 
Den größte n Tei l de s Bande s nehme n di e mi t kurze n Kommentare n versehene n 
Abbildungen ein . Spie s wende t sic h offenba r i n erste r Lini e a n de n interessierte n 
Laien. Dennoc h wär e zumindes t fü r di e Einleitun g ei n Anmerkungsappara t erwünsch t 
gewesen sowi e z u de n Abbildunge n di e Nennun g de r Signature n de r Original e un d 
nicht nur de r Institute , i n dene n dies e verwahr t werden . 

Der Waisenhaus-Buchdruckerei , di e übrigen s Darstellunge n vo n Bec k bereit s i m 
18. Jahrhundert fü r di e damalig e Zeitun g verwandte , is t di e drucktechnisc h beispiel -
hafte Qualitä t de r Abbildunge n z u danken . 

Braunschweig Mechthil d W i s w e 

H i c k e l , E r i k a : Apotheken , Arzneimitte l un d Naturwissenschafte n i n Braun -
schweig 1677-1977 . Hrsg . vo n de r Hagenmarkt-Apothek e i n Braunschwei g 1977 . 
80 S . mi t zahlr . Abb . Stei f brosch . i n Schube r 10, - DM. 

Zum 300jährige n Bestehe n de r Braunschweige r Apothek e a m Hagenmarkt , dere n 
Geschichte bereit s 195 9 vo n Rober t B o h l m a n n d . J . veröffentlich t wurde , ha t di e 
Verf., Pharmaziehistorikeri n a n de r T U Braunschweig , ein e Festschrif t unte r de m 
obigen anspruchsvolle n Tite l vorgelegt . Si e wil l de n übliche n schönfärbende n Cha -
rakter solche r „Firmen-Jubiläumsschriften " vermeiden , di e of t nu r „di e dürr e Dar -
stellung de r Genealogi e de r Geschäftsinhaber " enthalten . Dafü r solle n di e Entwicklun g 
des Apothekerstande s un d de r kulturgeschichtlich-politisch e Hintergrun d de n Rahme n 
dieser Schrif t bilden , di e Gesundheitswesen , Wirtschaf t un d Naturwissenschafte n i n 
ihr Blickfel d einbeziehe n möchte , Auc h di e „Lokalgeschichte " wil l di e Verf . bereichern , 
da dor t di e entsprechende n Felde r „weitgehen d ausgespart " seien . Di e Thronbestei -
gung de r Weife n i n Großbritannie n biete  zude m Ausblick e au f di e unterschiedlich e 
Arzneimittelversorgung vo n Braunschwei g i m Spannungsfel d zwische n Preuße n un d 
Hannover/England. Sowei t di e gut e Absich t de r Verf . 

Das 1 . Kapite l „Braunschwei g al s Residenzstad t 1677-1745 " beginn t allerding s mi t 
einem falsche n Tritt . De r ortsgeschichtliche n Literatur , di e i m Anhan g „Schrifttum " 
verzeichnet ist , wär e unschwe r z u entnehme n gewesen , da ß Braunschwei g ers t 1753/5 4 
durch Ubersiedlun g de s Hofe s vo n Wolfenbütte l nac h hie r Residen z geworde n ist . 
Auch di e ältest e Abbildun g de r Hagenmarktapothek e („u m 1700" ) is t falsc h datiert ; 
sie entstan d u m 1740 , de r angegeben e Steche r Anto n Augus t Bec k wurd e ers t 171 3 
geboren. Di e „Provisores " de r Apotheke n sin d di e vo m Ra t verordnete n Apotheken -
herren, nich t di e Apothekerherren , wi e scho n di e 196 0 vo n D . A r e n d s un d 
W, S c h n e i d e r bearbeitete n Apothekenregiste r ausweisen . Dies e sin d übrigen s 
nicht vo n 150 6 bi s 1671 , sonder n bi s 167 3 i m Stadtarchi v Braunschwei g überliefert . 
Schließlich stell t da s S . 1 3 teilfaksimiliert e Privile g ga r nicht , wi e angegeben , da s fü r 
den Apotheke r Happ e 167 7 ausgestellt e un d be i Bohlman n S . 1 0 ff. abgedruckt e dar , 
sondern nu r ei n Transsump t fü r de n Nachfolge r Drögemülle r au s de m Jahr e 1699 . 
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Die weiter e Gliederun g de r Arbei t erfolg t nac h Wirtschaftsepochen : Braunschwei g 
im Zeitalte r de s Merkantilismu s 1745-1790 , de s Liberalismu s 1790-1835 , de r Industriali -
sierung 1835-187 1 un d Braunschwei g al s Industriestad t 1871-1977 , wobe i ma n i m 
einzelnen di e zeitliche n Akzent e natürlic h auc h etwa s ander s setze n könnte.  Au s de r 
Darstellung erhellt , da ß vie r Apotheken , nämlic h di e spätmittelalterlich e Ratsapotheke , 
die Hagenmarktapothek e vo n 1677 , di e Hofapothek e vo n 172 0 un d di e Aegidien -
apotheke vo n 1750 , bi s zu m Jahr e 1889 , al s neu e Apotheke n gegründe t wurden , di e 
Stadt mi t Arzneimittel n versorg t haben . Leide r fehl t hie r ei n Hinwei s au f di e wichtig e 
Relation de r Apotheke n zu r Bevölkerungszah l i n diese m Zeitraum . 

Die Braunschweigisch e Medizinalordnun g vo n 1721 , di e gleichzeitig e Arzneitax e 
und da s vorausgehend e Gutachte n übe r di e Lag e de r Apotheke n gebe n eine n gute n 
Überblick übe r de n scho n damal s vie l z u umfangreiche n Arzneischat z un d kennzeich -
nen di e staatliche n Bemühunge n u m di e Verbesserun g de s Gesundheits - un d Apothe -
kenwesens, insbesonder e di e Beseitigun g de r Kurpfuscher , Quacksalbe r un d de r 
Winkelapotheken. Unte r Kar l I . wurde n 174 7 endlic h auc h i n Braunschwei g al s Auf -
sichtsbehörde ei n Collegiu m medicu m geschaffe n un d 177 7 ein e eigen e Pharmakopo e 
(Arzneibuch) eingeführt . Ein e Besonderhei t wa r hie r di e Verstaatlichun g de r bishe r 
als „bürgerlich e Privat-Unternehmen " (sie! ) betriebene n Apotheke n vo n 175 0 bi s 
1770, di e sic h jedoc h nich t bewährte , sowi e unte r englische m Einflu ß di e Einrichtun g 
eines Zentrallaboratoriums . 

Nach 180 0 ebnete n di e besondere n Leistunge n einzelne r Apotheke r au f de m Gebie t 
der Naturwissenschafte n (Chemie , Botani k etc. ) langsa m de n We g zu r akademische n 
Ausbildung un d zu r Entwicklun g de r Pharmazi e al s Universitätsfach . Besonder s das 
Braunschweiger Collegiu m Carolinum , a n de m sei t de r Refor m vo n 183 5 auc h Pharma -
zie gelehr t wurde , un d Wissenschaftle r wi e Sprengel , Ott o sen . e t jun , un d Beckurt s 
sind hie r rühmen d z u erwähnen . Uberörtlich e Tagunge n sei t 184 1 machte n Braun -
schweig al s pharmazeutische n Forschungsschwerpunk t schließlic h weite r bekannt , 
woraus anfang s auc h gewiss e wirtschaftlich e Impuls e fü r di e Stad t au f de m Gebie t 
des Verlagswesen s (Vieweg ) un d de r Industrialisierun g (A . W. Kahlert ) erwachse n 
waren. Mi t eine m Blic k au f „Neu e Aufgabe n fü r di e Apothek e i m 20 . Jahrhundert " 
schließt di e anregende , journalistisc h flot t geschrieben e Arbeit , di e angesicht s de r 
heutigen industrielle n Arzneimittelfertigun g di e Apothek e zukünfti g al s „Gesund -
heitszentrum" un d de n Apotheke r al s Arzneimittelberate r sehe n möchte. 

Ein kritische s Wor t mu ß noc h z u de r textliche n Wiedergab e de r zahlreiche n Facsi -
milia gesag t werden ; den n hie r is t di e Verf . noc h keinesweg s sicher : S o lasse n sic h 
etwa fü r di e abgebildete n Archivalie n de s 18 . Jahrhunderts Dutzend e vo n Lesefehler n 
nachweisen. Auc h sons t gib t e s be i de r Textwiedergab e z u vie l Beliebige s un d 
Inkonsequentes. Gewi ß is t di e jung e Pharmaziegeschicht e al s interdisziplinäre s Fac h 
eine schwierig e Wissenschaft , di e eigentlic h zwe i voll e Studiengäng e erforder n sollte , 
doch we r kan n da s scho n vorweisen ? U m s o meh r is t dahe r be i de r Quellenbehand -
lung, mi t de r all e ernsthaft e Geschichtsschreibun g anfängt , äußerst e Sorgfal t ange -
bracht, sons t könnte n Fehlinterpretatione n -  zuma l be i ältere n Quelle n -  di e Folg e 
sein un d di e Pharmaziegeschicht e be i de n Historiker n -  auc h durc h voreilig e Wer -
tungen -  i n Mißkredi t bringen . 

Die vorliegend e Arbei t is t i m übrige n seh r reic h un d elegan t ausgestattet . Da s 
Layout überwältig t geradez u durc h Illustratione n un d eigenwillige , asymmetrisch e 
Typographie. Trot z manche r Vorbehalt e is t de r Hagenmarktapothek e fü r di e Heraus -
gabe ihre r neuartigen , interessante n Jubiläumsschrif t Dan k z u sagen . 

Braunschweig Richard M o d e r h a c k 
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B r a n d t , K a r l H e i n z : Ausgrabunge n i m Breme r St.-Petri-Do m 1974-76 . Ein  Vor -
bericht. Mi t Beiträge n vo n P . B e r g h a u s, W . H e n k e , M . N o c k e r t , D . O r t -
l a m , I . P e t r a s c h e c k - H e i m , E . S e y l e r un d Herber t S c h w a r z w ä l -
d e r . Bremen : Rove r (1977) . 17 0 S . m . 65 , 9 , 8 , 5  u . 6  gez . Abb . u . 1 3 Farbtaf . = 
Monographien de r Witthei t z u Bremen. Bd . 12 . Lw . 36, - DM. 

Die früh e Baugeschicht e de s Breme r Domes , de r fü r di e Missionsgeschicht e Nord -
westdeutschlands s o bedeutsame n Bischofskirch e un d spätere n Metropolitankirch e 
des Erzbistum s (Hamburg-JBremen , wa r bishe r weitgehen d ungeklärt . Da s beste -
hende Gotteshaus , desse n bauliche s Erscheinungsbil d i m wesentliche n vo m 11 . bi s zu m 
16. Jahrhundert gepräg t wurde , ermöglicht e kein e Rückschlüss e au f di e Lage , di e 
Ausdehnung un d di e Baugestal t vorangegangene r Kirchenbauten , übe r di e i n de n 
Schriftquellen meh r ode r minde r verläßlic h berichte t wird . Außerde m bestande n 
Widersprüche i n de r bisherige n baugeschichtliche n Literatu r übe r di e baulich e Ab -
folge de r romanische n Bauteile . Deshal b durfte n wichtig e baugeschichtlich e Auf -
schlüsse vo n de n Ausgrabunge n erwarte t werden , di e i n de n Jahre n 1974-197 6 i m 
Dom durchgeführ t wurden . 

Anlaß z u diese n Untersuchunge n gabe n umfangreich e Baumaßnahmen , di e offenba r 
- wi e leide r häufi g -  ohn e di e be i solche n Baudenkmale n unerläßlich e Beteiligun g 
von Bauhistoriker n geplan t worde n waren . Obwoh l kurzfristi g un d ohn e ausreichend e 
Vorbereitung begonnen , stande n di e Grabunge n anscheinen d unte r eine m besonder s 
günstigen finanzielle n Stern , s o da ß ih r Leiter , de r Breme r Landesarchäolog e Kar l 
Heinz Brandt , ein e Reih e vo n Fachwissenschaftler n un d wissenschaftliche n Institu -
tionen hinzuziehe n konnte . Un d „scho n wenig e Woche n nac h Beendigun g de r .  .  . 
Grabungen" (Waschzettel ) la g di e hie r anzuzeigend e Publikatio n i m Druc k vor : ei n 
fast luxuriö s ausgestattetes , au f schwere m Kunstdruckpapie r gedruckte s Buch , be i 
dem ma n e s sic h leisten  konnte , beinah e sämtlich e Farbtafel n auc h noc h einma l i n 
kleineren Schwarzweißbilder n z u wiederhole n -  äußerlic h zumindes t meh r al s das , 
was ma n gemeinhi n unte r eine m „Vorbericht " versteht 1. Bereit s vo r diese r Publikatio n 
waren aufsehenerregend e Presseartike l erschienen , i n dene n di e Fund e mittelalter -
licher Bischofsgräbe r i m Vordergrund de s Interesse s standen . 

Den Haupttei l de s vorliegende n Buche s bildet , etw a di e Hälft e de s Gesamtumfang s 
ausmachend, de r Berich t de s Archäologen . Sein e Untersuchunge n waren , sowei t si e 
die Baugeschicht e betreffen , vo n eine r Vielzah l mittelalterliche r un d nachmittelalter -
licher Bestattunge n i m Grabungsbereich , de r i m wesentliche n da s Mittelschif f de s 
heutigen Dome s zwische n West - un d Ostkrypt a umfaßte , erheblic h erschwert . Zwa r 
ließen sic h unte r diese n Grabstätte n viel e fü r di e Geschicht e -  un d indirek t auc h fü r 
die Baugeschicht e -  de s Dome s wichtig e (Erz-)Bischofsgräbe r nachweisen . Doc h ware n 
andererseits durc h di e Bestattunge n di e stratigraphische n un d architektonische n Zu -
sammenhänge de r hie r aufgefundene n Baurest e weitgehen d zerstört . Au s diese m 
offenbar großenteil s rudimentäre n Befun d erschließ t Brand t sech s Bauperiode n vo n 
Steinbauten, fü r di e kein e Fund e vorliegen , „di e ein e absolut e Fixierun g auc h nu r 
andeutungsweise ermöglichten " (S . 32) . Gleichwoh l häl t e r ein e Parallelisierun g de r 
Perioden I—II I mi t de r Zei t Bischo f Willerich s (805-838 ) un d de r Period e V I mi t de m 
1041 abgebrannte n Do m fü r einigermaße n gesichert , beton t abe r (S . 76 ) de n „lediglic h 
provisorischen Charakter " de r bisherige n Erkenntnisse  „sowoh l i m baugeschichtliche n 
Bereich al s auc h i n verschiedene n Nebenbereichen" . De m Lese r freilic h komme n 
zusätzliche Bedenken , den n de r dokumentarisch e Wer t de s baugeschichtliche n Teile s 
des Berichte s is t äußers t gering . Di e fü r jed e Urteilsbildun g notwendige n Detail -
zeichnungen de s Grabungsbefunde s fehlen . Veröffentlich t is t lediglic h ei n kleinmaß -

1 Di e Beiträg e vo n K . H . B r a n d t un d M . N o c k e r t sin d unveränder t bereit s 
als Ban d 7  de r Breme r Archäologische n Blätter , Breme n 1976 , erschienen . 
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stäblicher übersichtsplan , i n de m wede r di e Grabungsgrenze n wiedergegebe n sin d 
noch ein e grob e Unterscheidun g de s Baubefunde s nac h Mauer - un d Fundamentreste n 
und Fundamentgrube n vorgenomme n ist ; auc h vermiß t ma n i m Grundrißpla n ein e 
annähernde Lokalisierun g de r verschiedenen , fü r einzeln e rekonstruiert e Baute n de n 
einzigen Bele g bildende n Estrichschichten . Di e verhältnismäßi g zahlreiche n Detailfoto s 
sind weni g aussagekräftig , wei l au s de m Zusammenhan g gerissen . S o melde n sic h 
methodische Zweife l insbesonder e be i de r Frag e de r Mehrschiffigkeit , di e Brand t vo r 
allem fü r de n vorletzte n vorromanische n Ba u (V ) aufgrun d eine s nu r punktuelle n 
Baubefundes i m heutigen südliche n Seitenschif f annehme n möchte . 

Es gäb e jedoc h ei n schiefe s Bild , wollt e ma n verschweigen , da ß Brand t zusätzlich e 
Argumente fü r sein e baugeschichtliche n Hypothese n au s de r überlieferte n -  un d jetz t 
von ih m archäologisc h teilweis e bestätigte n -  Lokalisierun g vo n Bischofsgräber n 
bezieht. Dabe i spiel t fü r di e karolingisch-ottonisch e Sepultu r ein e nu r al s Abbildun g 
erhaltene, ehemal s i n Hannove r aufbewahrt e Lageskizz e de s letzte n Viertel s de s 
12. ode r de s beginnende n 13 . Jahrhunderts (Han s Goetting ) ein e nich t unwesentlich e 
Rolle. Di e Feststellun g de r Lag e un d Identitä t überlieferte r Bestattunge n -  allei n 
schon ein e archäologisc h interessant e Aufgab e -  nimm t zusamme n mi t de r Darstellun g 
der Grabbefunde , vo r alle m abe r de r reiche n Einzelfund e de n größere n Tei l i n 
Brandts Berich t ein . I n de n romanisch-gotische n Bestattunge n fande n sic h unte r ande -
rem Kelch e un d Patenen , Bischofsring e un d Bischofsstäb e sowi e Textilie n vo n teil -
weise beträchtliche m Wert . 

Der zweit e Tei l de r vorliegende n Publikatio n enthäl t Beiträg e de r vo m Archäolo -
gen al s Hilfswissenschafte n herangezogene n Disziplinen . Margaret a Nocker t vo n de r 
Textilabteilung de s schwedische n Zentralamte s fü r Denkmalpfleg e i n Stockhol m be -
richtet übe r di e mittelalterliche n Textilfunde , di e vo r Abschlu ß de r eingehende n 
Untersuchungen un d Restaurierunge n i n vorläufiger , au f Datierunge n verzichtende r 
Form charakterisier t werden . Immerhi n komm t sie  dabe i z u de r Feststellung , da ß di e 
gefundenen Textilie n „Breme n zentral e Bedeutun g au f de m Gebie t de r Textilfor -
schung" verleihe n (S . 86) . Die „Textilie n au s Gräber n de r Neuzeit " behandel t Ingebor g 
Petrascheck-Heim, Wien , i n eine m zusammenfassende n Bericht . Ein e Zusammenstel -
lung de r Fundmünze n ohn e Abbildunge n gib t Pete r Berghau s vo m Landesmuseu m 
Münster; hervorzuhebe n al s seltenst e Münz e ei n Gittelde r Pfenni g de r zweite n Hälft e 
des 11 . Jahrhunderts (Nr . 2). D . Ortla m un d E . Seyle r vo n de r Außenstell e Breme n 
des Niedersächsische n Landesamte s fü r Bodenforschun g referiere n übe r umfangreiche , 
im Zusammenhan g mi t de n Grabunge n durchgeführt e geowissenschaftlich e Unter -
suchungen, di e unte r andere m bodenkundlich e un d paläopedologisch e Untersuchungen , 
1 4C-Datierungen sowi e paläomagnetisch e un d radioaktiv e Messunge n umfaßten ; i n 
baugeschichtlicher Hinsich t interessiere n vo r alle m di e Bodenuntersuchunge n de s 
Dünenzuges, au f de m de r Do m errichte t ist , sowi e di e 1 4 C-Datierung eine s verkohlte n 
Holzbalkenrestes i n de m Zeitrau m zwische n 61 5 un d 700 . Winfrie d Henk e vo m 
Anthropologischen Institu t de r Universitä t Main z liefer t eine n Beitrag , de r sic h mi t 
der anthropologische n Bearbeitun g de r Skelettfund e befaßt ; nebe n allgemeine n osteo -
logischen Aussage n nehme n i n diese m -  ausdrücklic h al s „Vorbericht " apostrophier -
ten -  Beitra g Ausführunge n z u pathologische n Veränderunge n de s Knochenmaterial s 
breiten Rau m ein . A m Schlu ß de s Buche s steh t ei n Beitra g mi t de m Tite l „Di e 
Baugeschichte nac h historische n Quelle n vo n 78 0 bi s 1100 " vo n de m Breme r Historike r 
Herbert Schwarzwälder . Dari n werde n erstmal s all e Quelle n zu r Geschicht e de s Bre -
mer Dome s bi s etw a 110 0 i m Zusammenhan g dargestell t un d kritisc h bewertet . Dies e 
verdienstvolle Zusammenstellun g wir d forta n methodisch e Voraussetzun g jede r wei -
teren -  auc h archäologische n -  Auseinandersetzun g mi t de r Baugeschicht e de s Dome s 
sein. 

Zusammenfassend wir d ma n de m vorliegende n Buc h trot z seine r bestechende n 
äußeren Aufmachun g i m wesentliche n de n Charakte r eine s „Vorberichtes " attestiere n 

28 Nds . Jahrb . 
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müssen. Di e Erwartungen , di e besonder s de n Bauhistorike r bewegen , richte n sic h nu n 
auf di e z u erhoffend e ausführlich e Dokumentatio n de r scho n jetz t s o ergebnisreiche n 
Untersuchungen. 

Hannover Mari a K e i b e l - M a i e r 

M e y e r , H a n s H e r m a n n : Di e vie r Goh e u m Bremen . Zu r Verfassungsstruktu r 
städtischer Territorie n vo m 16 . bi s zu m 18 . Jahrhundert. Bd . 1 : Text . Bd . 2 : An -
hänge, Anmerkunge n un d Schrifttumsverzeichnis . Hamburg , Phil . Diss . 1975 . 74 1 S . 

Die Hamburge r Dissertatio n vo n H . H. Meye r schließ t a n ein e stattlich e Zah l ver -
fassungs- un d verwaltungsgeschichtliche r Arbeite n übe r di e Entstehun g un d di e 
politische Sicherun g vo n Landgebiete n deutsche r Städt e wi e a n ein e ganz e Reih e 
von siedlungsgeographische n un d historische n Untersuchunge n zu r Verfassungsstruk -
tur de s Breme r Landgebiete s an . Di e „vie r Goh e u m Bremen " sin d nich t nu r wege n 
des Interesse s vo n Forscher n au s de r Stad t Breme n mehrfac h un d intensi v zu m 
Gegenstand vo n Untersuchunge n gemach t worden ; si e verdiene n trotz  de r Klein -
räumigkeit de s Untersuchungsgebietes , wi e di e vorliegend e Arbei t erneu t eindringlich 
zeigt, ei n überregionale s Interesse . Vo n hervorhebenswerte r Bedeutung , beispiels -
weise fü r di e nordalbingisch e un d ostelbisch e Kolonisationsgeschichte , sin d einerseit s 
die präzise n Inhalt e de r fü r da s Gebie t de r „vie r Gohe " überlieferte n Urkunde n de s 
hochmittelalterlichen Landesausbaus , andererseit s di e spätmittelalterliche n Urkunde n 
und di e reiche n neuzeitliche n Aktenbeständ e de s Staatsarchiv s de r Freie n Hanse -
stadt Bremen , di e gena u datierbar e un d lokalisierbar e Angabe n fü r ein e anschaulich e 
Darstellung de r Größe , de r Organ e un d de r Aufgabe n eine r ältere n Landesgemeind e 
sowie Auskünft e zu r Beantwortun g de r Frag e nac h de r Ar t ihre r Selbstregierun g un d 
nach de r Bedeutun g de r Erfexe n al s Grundherre n un d Träger n de r Landesverfassun g 
enthalten. De r Vorgan g de r Bindun g de r Gohgemeinde n a n de n Ra t de r Stad t Breme n 
ist ebenfalls  vo n eine m allgemeine n Interesse , wei l e r anhan d langfristi g verfügbare r 
Daten de n Integrationsvorgan g plausibe l hervortrete n läßt , durc h de n da s grund -
herrliche Gohgräfenam t i n ein e werdend e Landesherrschaf t eingeglieder t wurde . 

Im Jahr e 159 8 wurde n di e Gohgräfschafte n Hollerlan d un d Blocklan d unte r Beibe -
haltung de r bi s 167 8 getrenn t gehaltene n Landgericht e un d be i eine r Fortsetzun g 
der bi s 181 1 vo n jeweil s eigene n Landesgeschworenenkollegie n getrenn t vorgenomme -
nen Schauunge n zusammengelegt . Da s Vielan d wurd e i n zwe i Gohgräfschafte n zerlegt , 
und da s Werderland , da s bi s 1666  au s zwe i Landesgemeinde n un d Landesgeschwo -
renenkollegien de s Werderlande s i m engere n Sinn e un d de s Landgerichte s vo n Wall e 
und Gröpelinge n bestand , blie b ein e einzig e Gesamtgohgrafschaf t wi e i m Mittelalte r 
(S. 38-86) . Wege n de r i m Verlauf e de s Spätmittelalter s un d de r Frühe n Neuzei t 
mehrfach wechselnde n Regionalbezeichnunge n einzelne r getrenn t besiedelte r un d 
durch ih r Grabensyste m auc h optisc h voneinande r abgehobene r Landesgemeinde n 
wurden häufi g Ort e un d Institutione n i m Landgebie t nördlic h de r Wese r Ausgangs -
punkt z u falsche n Schlüssen . Di e Herstellun g eine r zeitlic h un d räumlic h plausible n 
Zuordnung de r umstrittene n Bezeichnunge n is t ei n wichtige s un d neue s Ergebni s de r 
vorliegenden Dissertation . Sein e mi t Hilf e eine s Vergleich s viele r Aktenexzerpt e be -
gründeten Lösungsvorschläg e weise n de n Verf . al s eine n gründliche n Kenne r de r 
Landesnatur un d al s eine n umsichtige n Interprete n historische r Belegstelle n aus. 

Die anschauliche n Kenntniss e übe r di e Größe , di e Organ e un d di e Aufgabe n de r 
älteren Landesgemeinde n verdanke n wi r de m Umstand , da ß de r Ra t de r Stad t Breme n 
als Landesher r i m 16 . un d 17 . Jahrhundert di e Gohverfassun g nich t durc h ein e Amts -
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Verfassung, wi e i n großflächige n Territorie n üblich , ersetzte , sonder n sic h mi t eine r 
Einsetzung vo n Ratsherre n z u Gohgräfen , mi t eine r Bestellun g vo n Untervögte n un d 
mit de r Einrichtun g vo n Sauvegarde n begnügte , obwoh l das  Interess e de s Rate s a n 
einem Ba u un d eine r Instandhaltun g vo n Steindämme n al s Anfan g un d End e de r 
von un d nac h Breme n führende n Handelsstraßen , a n eine m vo r Sturmflute n ge -
schützten Land e durc h ein e Verstärkun g de r Deichverbände , a n eine r bessere n Ab -
wässerung durc h ein e effektiver e Verwaltun g de r Siel e un d Fleet e un d a n einem 
konfliktfreien, militärisc h gesicherte n Umlan d 159 8 z u eine r Abschaffun g de r Goh -
gräfenwahlen un d gleichzeiti g z u de r obe n besprochene n Neugliederun g de r Goh -
gräfschaften führte , durc h di e ein e besser e Verteilun g de r durc h de n Ba u de r Stein -
dämme anfallende n Laste n erreich t werde n sollt e (S . 72-82). 

Da di e stadtbremische n Gohgräfe n al s Leite r de r Landesgemeinde n un d al s Richte r 
im Landgerich t de n Vorsit z nac h mittelalterliche m Modu s bi s 167 8 fortführte n un d d a 
Plenarversammlungen zu r Abhaltun g vo n Not - un d Halsgerichte n bi s i n da s 17 . Jahr -
hundert, zu r Abhaltun g vo n Deichgerichte n bi s i n da s 19 . Jahrhundert überliefer t 
sind, entstande n Aktenbestände , di e auc h fü r di e mittelalterlich e Verfassun g de r 
landrechtlichen Institutione n wi e fü r di e Grundintentione n vo n Schauungen , Muste -
rungen un d Rügunge n ei n aussagefähige s Materia l enthalten . Unte r de n Träger n de r 
Landesverfassung, welch e dies e i n Teilbereiche n bi s i n da s 18 . Jahrhundert aufrecht -
erhielten, konnt e de r Verf . dahe r insbesonder e di e Landesgeschworene n (S . 215-268), 
die Landesoffizier e (S . 269-293) un d di e Landeswirt e un d Krüge r (S . 293-326) behan -
deln. Di e Burschaften , di e bi s 167 8 al s Folgeverbänd e de r Landesgemeinde n fungierte n 
und di e nac h eine r vo n Hau s z u Hau s un d unte r Berücksichtigun g de r Ländereie n 
aufgestellten „Reihe " (S . 235-257) meisten s j e eine n Landesgeschworene n stellten , 
ließen sic h al s „Einwohnerkonvente " (S . 328) bzw . Bauernkonvent e qualifizieren , di e 
Streitigkeiten un d Aufgebotspflichte n regelte n un d di e al s Markgenosse n eine s 
Flurnutzungsverbandes (S . 325-329) di e Gemeinheite n nutzte n un d di e gemeinsam e 
Bauarbeit a n Deichen , Gräbe n un d Wege n organisierten . 

Der Verf . behandel t schließlic h Ansätz e z u speziellen , j a de r Intentio n nac h gene -
rellen Grundherrenkonventen , di e au s de m mittelalterliche n Assoziationswese n her -
vorgingen un d di e i m Rahme n eine s städtische n Herrschaftsbereich s einig e charakte -
ristische Züg e erkenne n lassen . Wege n de r Abschaffun g de r Gohgräfenwahle n 159 8 
verloren di e Erfexe n de r „vie r Gohe " da s Institu t de r Selbstregierun g ihre r Landes -
gemeinden. Si e mußte n sic h innerhal b ihre r eigentümliche n „Grundherrenkonvente " 
mit eine r Mitverwaltun g nebe n de r stadtbremische n Landesregierun g zufriedengeben . 
Dennoch is t da s Strebe n de r Grundherre n nac h eine r Mitregierun g de r „vie r Gohe" , 
wie e s noc h End e de s 17 , Jahrhundert s i n de m Wunsch e nac h eine r korporations -
rechtlichen, gesamtständische n Verbandsbildun g mi t eine r geistliche n un d eine r welt -
lichen Ban k (S . 359) i n Erscheinun g tritt , deutlic h erkennbar ; abe r de r Ra t begrenzt e 
diese Bestrebunge n au f Zusammenkünft e zu r Wah l vo n „Baumeistern " un d „Inspek -
toren" de r Sielverbände . 

Der Wer t diese r gewissenhaf t gearbeitete n Dissertatio n besteh t nebe n de r material -
gesättigten Darstellun g un d nebe n de r Bindun g de r Belegstelle n durc h di e Frage -
stellung de s Kräftespiel s zwische n Obrigkeit , Grundherrschaf t un d bäuerliche r Ge -
nossenschaft i n einem  materialreichen , etw a 9 0 Druckseite n umfassende n Anhang , de r 
Quellendrucke, Listen , Diagramme , Karte n un d Bilde r enthält . Trot z viele r Vorarbeite n 
vermochte de r Verf . bishe r ungelöst e lokalgeschichtlich e Detailfrage n aufzuspüre n un d 
einer Lösun g zuzuführen . Di e Arbei t hätt e abe r a n Eindrucksfähigkei t gewonnen , 
wenn de r Verf . sein e Einzelfrage n sorgfältige r allgemeine n Bezüge n zugeordne t un d 
die Relevan z seine r Themati k nachdrückliche r hervorgehobe n hätte . 

Hamburg Ludwi g D  e i k e 

2ä* 
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S c h e p e r , B u r c h a r d : Di e jünger e Geschicht e de r Stad t Bremerhaven . Bremer -
haven: Magistra t de r Stad t Bremerhave n 1977 . 51 5 S. t 5 2 S . Anhang , 5  Farbtaf . 
4°. Lw . 49,5 0 DM . [Auslieferun g durc h da s Kulturam t de r Stad t un d J . H. Schmal-
feld, Bremen. ) 

Burchard Schepe r legt e zu m 150jährige n Geburtsta g vo n Bremerhave n ein e Ge -
schichte de r Stad t vor , di e erstmal s ein e zusammenfassend e Darstellung  de r Entwick -
lung de r dre i Teilstädt e Bremerhaven , Leh e un d Geestemünd e gibt . Bremerhave n 
wurde 182 7 vo n de r Stad t Breme n al s ih r Vorhafe n a n de r Unterwese r gegründet . I n 
der Nachbarschaf t bestan d bereit s da s übe r tausendjährig e Kirchdor f Lehe . 184 5 ent -
stand al s Konkurrenzgründun g de s Königreiche s Hannove r z u Bremerhave n da s dritt e 
urbane Zentru m Geestemünde . Beschwerlic h wa r de r We g de s Zusammenschlusse s die -
ser Tripoli s zu r 194 7 geschaffene n Seestad t Bremerhaven , di e seitde m Tei l de s Bundes -
landes Breme n ist . 

Der Verf . legt e das  Schwergewich t au f di e Darstellun g de r Zei t sei t etw a 1914 ; 
seit de m 1 . Weltkrie g beganne n sic h allmählic h di e fü r di e später e Entwicklun g de r 
Unterweserstädte entscheidende n Ereigniss e abzuzeichnen . De n dre i di e jünger e Ge -
schichte betreffende n Kapitel n „Vo m Kaiserreic h zu r Republi k vo n Weimar -, „I m 
Dritten Reich " un d „De r neu e Anfang " ha t Schepe r da s einführend e Kapite l „Anfäng e 
und Strukturen " vorangestellt . I n letztere m ha t de r weitgespannt e Zeitrau m vo n de r 
Vor- un d Frühgeschicht e bi s zu r Gründun g un d Stadtentwicklun g vo n Bremerhave n 
und Geestemünd e seine n Niederschla g gefunden . All e Kapite l konnt e de r Verf . z u 
einer rech t geglückte n Gesamtdarstellun g verbinden . Obwoh l sic h da s Buc h al s ein e 
„jüngere Stadtgeschichte " ausweist , sin d doc h auc h bezüglic h de r Frühzei t all e wesent -
lichen politischen , wirtschaftliche n un d städtebauliche n Gegebenheite n de r dre i 
Teilstädte berücksichtig t worden . 

Rez., selbs t mi t geschichtliche n Arbeite n übe r ein e i m vergangene n Jahrhunder t 
begründete Hafenstad t betraut , di e gleichfall s au s mehrere n Gemeinde n ehemal s 
unterschiedlicher Staatszugehörigkei t hervorgegange n ist , ha t de m Buc h seine s Bre -
merhavener Kollege n manch e Anregun g entnommen . E s is t meh r al s ein e lokal e 
Stadtgeschichte un d wir d andernort s manche m Chronisten , de r sic h mi t de n Probleme n 
von Nachbarstädte n befaßt , wertvoll e Hinweis e geben . 

Immer wiede r spür t ma n da s Bemühe n de s Verf. , übe r da s enger e Blickfel d vo n 
Bremerhaven un d seine r Nachbarstädt e hinau s ihr e Entwicklun g i m politische n Span -
nungsfeld benachbarte r Kräfte , wi e de r Stad t Breme n un d de s preußische n Staates , 
darzustellen. Mi t de r 192 4 vollzogene n Verschmelzun g vo n Leh e un d Geestemünd e 
zur preußische n Stad t Wesermünd e beganne n di e leidenschaftlic h geführte n Ausein -
andersetzungen u m di e Bildun g eine r gemeinsame n Stadt . Schepe r beschreib t da s 
Wirken un d di e persönliche n Schicksal e de r beide n Kontrahenten : Oberbürgermeiste r 
Dr. Walter Deliu s i n Wesermünd e al s Anwal t de r preußische n Lösun g un d Oberbürger -
meister Waldema r Beck e i n Bremerhave n al s Vertrete r eine r Gemeinschaf t mi t Bre -
men. Da s geschickt e Handel n de s Dr . Delius , de m 193 9 di e Eingliederun g vo n Bremer -
haven (ohn e di e be i Breme n verbleibende n Hafengebiete ) gelang , is t ei n Beispie l fü r 
die Möglichkeit , eigen e Vorstellunge n i m Rahme n eine r Neugliederun g de s Reiche s 
durchzusetzen -  selbs t be i Zurückhaltun g gegenübe r de n derzeitige n politische n 
Gegebenheiten. Di e vorliegend e Chroni k is t ei n treffende s Beispie l dafür , da ß sic h 
der Historike r keinesfall s scheue n muß , de n nachfolgende n Generatione n di e „dunk -
len Zeiten " de r Geschicht e nahezubringen . Schepe r stellt e i n de n Mittelpunk t seine r 
Darstellungen diejenige n Persönlichkeiten , di e i n de n schwierige n Zeite n fü r ihr e 
Uberzeugung zu m Wohl e de r Bürge r eintraten . 

Gleiches gil t auc h hinsichtlic h de r Fortführun g de r geschichtliche n Ereigniss e i n di e 
Nachkriegszeit. E s beeindruckt , daß sic h z u Zeiten, als das Leben i n Deutschland noc h vo n 
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der Sorg e u m di e bloß e Existen z bestimm t wurde , scho n wiede r stark e Kräft e regten , 
die sic h be i de n Militärregierunge n Gehö r fü r ihr e politische n Vorstellunge n ver -
schaffen konnten . De r wirtschaftlich e Aufschwun g de r Stad t Bremerhave n gib t de r 
Auffassung de r damal s maßgebliche n Persönlichkeite n Recht , di e de n We g i m gemein -
samen Zusammengehe n mi t Breme n suchten . 

Reichliche Bildausstattun g i m Tex t ergänze n di e geschichtliche n Darstellunge n un d 
erleichtern de m nich t mi t de r Materi e vertraute n Lese r da s Verständnis , Einig e allge -
mein di e nationalsozialistisch e Zei t kennzeichnend e Abbildunge n scheine n allerding s 
entbehrlich. 

Wilhelmshaven Waldema r R e i n h a r d t 

S c h w a r z w ä l d e r , H e r b e r t un d I n g e : Bremerhave n un d sein e Vorgänger -
gemeinden. Ansichten , Pläne , Landkarten . 157 5 bi s 1890 . (Bremerhaven : Stadt -
archiv 1977. ) 27 4 S . m . 45 0 Abb . =  Veröffentlichunge n de s Stadtarchiv s Bremer -
haven. Bd . 2. 

In etw a 2 0 Bibliotheken , Musee n un d Archive n i n Norddeutschland , Skandinavie n 
und Englan d sowi e i n einige n deutsche n Privatsammlunge n habe n di e Bearbeite r die -
ses Bildbande s wei t übe r 60 0 Ansichten , Plän e un d Karte n aufspüre n können , di e sic h 
auf da s Gebie t de r heutige n Stad t Bremerhave n beziehen : ein e erstaunlich e Anzahl , 
wenn ma n bedenkt , da ß Bremerhave n ein e relati v jung e Gründun g ist . Noc h meh r 
überrascht dies e Materialfüll e angesicht s de r Tatsache , da ß di e Sammlun g sic h au f 
Stücke beschränkt , di e al s Zeichnung , Gemäld e ode r Aquarel l bzw . al s Kupfer- , Stahl -
und Holzstic h ode r al s Lithographi e überliefer t sind . Erzeugniss e de r Fotografi e un d 
der vo n ih r abgeleitete n Druckverfahre n wurde n bewuß t ausgeklammert . Innerhal b 
dieser Begrenzun g habe n di e Bearbeite r -  sowei t erreichba r -  Vollständigkei t ange -
strebt. Wiedergegebe n i m Druck sin d mehr al s 40 0 der erfaßte n Stücke . 

Die Ausstattun g de s Bandes , di e Qualitä t de r Tafel n -  auc h be i extreme r Ver -
größerung kleinformatige r Vorlage n -  sowi e di e Anordnung , Beschreibun g un d 
Kommentierung de s Material s sin d vorbildlich . Di e technische n Date n (Herstellungsart , 
Größe, Lagerungsor t un d Signatu r de r einzelne n Blätter ) wurde n au s Gründe n de r 
Übersichtlichkeit nich t z u de n Abbildungen , sonder n i n Listenfor m a n de n Schlu ß 
des Bande s gesetz t -  auc h die s ein e glücklich e Lösung . Da ß be i de n Karte n au f Maß -
stabsangaben verzichte t wurde , fäll t nich t weite r in s Gewicht . 

Hauptgegenstände de r erhaltene n bildliche n Darstellunge n un d Karte n au s de r 
Zeit vo r 182 7 sin d Lehe , di e Lehe r Schanz e un d vo r alle m di e Carlsburg , jen e kurz -
lebige schwedisch e Festung , di e nac h de n Vorstellunge n ihre r Plane r einma l al s 
Stadt ausgebau t werde n sollte . Nach  182 7 stehe n di e aufblühende n Hafenstädt e 
Bremerhaven un d Geestemünd e i m Mittelpunkt . Dabe i dominiert , wi e nich t ander s 
zu erwarten , lang e Zei t di e kartographisch e Uberlieferung . Ers t a b etw a 184 0 nimm t 
die Dicht e de s Bildmaterial s zu . Damal s komme n di e sogenannte n „große n Blätter " 
auf, di e ein e vo n kleinere n Einzelbilder n umgeben e Gesamtansich t zeigen . De r vorlie -
gende Bildban d demonstrier t eindringlich , da ß ohn e dies e de r Trivialkuns t zuzurech -
nenden Ansichtenblätte r e s heut e mi t de r Kenntni s manche r nich t meh r vorhandene n 
„Sehenswürdigkeit" schlech t bestell t wäre . Mi t gute m Erfol g ausgewerte t werde n 
konnten auc h illustriert e Zeitunge n de s 19 . Jahrhunderts. 

Mit diese m Wer k habe n Herber t un d Ing e Schwarzwälde r Maßstäb e gesetzt , a n 
denen ma n Publikatione n ähnliche r Ar t i n Zukunf t messe n wird . E s wär e z u wün -
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sehen, da ß ih r Vorschlag , al s Ergänzun g eine n Ban d folge n z u lassen , de r Bremer -
haven un d sein e Vorgängergemeinde n i n alte n Fotografie n zeigt , sic h i n absehbare r 
Zeit verwirkliche n ließe . 

Hannover Jör g W a l t e r 

V ö l k e r , P e t e r : Wahle n un d politisch e Parteie n i m Rau m Cell e vo n 186 7 bi s 
1972. 2  Teile . Hannover , Diss . de r Fakultä t fü r Geistes - un d Sozialwiss . 1976 , 
XXXV, 50 5 S. ; 3 8 ungez . S . m . Schaubildern u . Kt. 

Bei de r vorliegende n Arbei t handel t e s sic h u m ein e Dissertation , di e au f Anregun g 
eines Politologe n entstan d un d vo n eine m Historike r mi t betreu t wurde . Di e hie r 
praktizierte eng e Zusammenarbei t zweie r benachbarte r Wissenschafte n erwie s sic h al s 
geeignet be i eine m Gegenstand , de r fü r beid e interessan t ist , auc h wen n vo n beide n 
unterschiedliche Frage n un d Erwartunge n a n ih n herangetrage n werden . S o geh t e s 
dem Historike r darum , rückblicken d de r Vergangenheit angehörende s Wählerverhalte n 
zu analysieren , währen d de r Politolog e stärke r dara n interessier t sei n dürfte , früher e 
Entwicklungen zu r Grundlag e fundierte r Prognose n fü r künftig e Wählerentscheidun -
gen z u machen . 

Die vorliegend e Untersuchun g nu n is t nac h Fragestellun g un d Method e eindeuti g 
eine historisc h erklärende . Mi t zwe i eingang s vorangestellte n Zitate n wir d di e 
Verbindung zu m Historismu s hergestellt , allerding s mi t de m bezeichnende n Akzent , 
daß e s daru m gehe , i m Besondere n da s Allgemein e aufzuspüren ; un d die s schein t de m 
Verf. nu r möglich , wen n e r de m Zusammenwirke n vo n sozialen , politische n un d 
persönlich-individuellen Komponente n nachgeh t un d di e s o gewonnene n Aussage n 
über de n Rau m Cell e imme r wiede r au f de m Hintergrun d un d i m Zusammenhan g mi t 
der Entwicklun g au f Landes - un d Reichs - bzw. Bundeseben e interpretiert . 

Aufgrund umfangreiche n Akten - un d vo r alle m erschöpfende n statistische n Material s 
unter ergänzende r Hinzuziehun g vo n Aussage n lebende r Politike r un d unte r Aus -
wertung vo n Lokalzeitunge n gib t de r Verf . -  aufbauen d au f wichtige n einschlägige n 
Untersuchungen -  ein e empirisch-statistisc h gründlic h fundiert e Darstellun g de r 
Wahlen un d de r Parteienentwicklun g i m Rau m Cell e übe r meh r al s 10 0 Jahre . 
Einsetzend mi t de n Wahlen zu m Konstitutionelle n Norddeutsche n Reichsta g i m Februa r 
1867, als o unmittelba r nac h de r preußische n Okkupatio n Hannover s un d noc h währen d 
des sog . Ubergangsjahres , wir d di e Entwicklun g i n eine m begrenzte n Gebie t übe r 
Kaiserzeit, Weimare r Republi k un d di e Zäsure n 1918/1 9 un d 194 5 hinwe g bi s i n di e 
70er Jahr e de r Geschicht e de r Bundesrepubli k hinei n verfolgt . Zwa r kan n V . dabe i 
an di e Arbeite n vo n Ehrenfeuchter , Flathmann , Leinert , G . Franz , Leffler , Prilo p u . a. 
anknüpfen. Be i ihne n lieg t jedoc h de r Schwerpunk t au f de r Zei t bi s 1918 , un d sie 
behandeln vo r alle m größer e Einheiten . Ne u a n de r vorliegende n Arbei t is t di e 
Konzentrierung au f eine n kleine n Raum , de r dafü r mi t u m s o größere r Akribi e un d 
einer enorme n Füll e a n Detailinformatione n durchleuchte t wird . Die s geschieh t mi t 
einer Präzisio n un d eine r methodische n Sorgfalt , di e vorbildlic h ist . Ne u is t auch , da ß 
die Untersuchun g bi s i n di e allerjüngst e Vergangenhei t durchgezoge n wird . 

Die Füll e de r Einzelinformationen , di e hie r nich t einma l andeutungsweis e wieder -
gegeben werde n kann , wir d kla r un d gu t lesba r dargebote n un d i n eine r gu t propor -
tionierten un d durc h häufig e Zwischenresümee s übersichtlic h gegliederte n Darstellun g 
dem Lese r präsentiert . Daz u komm t ei n Tei l I I mi t insgesam t 7  Karten , 1 4 Schau -
bildern un d 1 3 Ubersichten , i n dene n di e verarbeitet e Zahlenmass e visuel l anschaulic h 
dargeboten wird . 

Die aufschlußreichste n un d wichtigste n Ergebniss e bring t di e vergleichend e Zu -
sammenschau übe r de n gesamte n Zeitraum . De r Verf . kan n de n Rau m Cell e al s 
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Spiegelbild de r gesamte n deutsche n Parteienentwicklun g mi t charakteristischen  Bre -
chungen bezeichnen . Wa r e r noc h -  wi e e r i n de r Einleitun g schreib t -  a m Begin n 
seiner Untersuchun g vo n de r relati v grobe n Vorstellun g „norddeutsch " ausgegangen , 
so kan n e r al s abschließende s Ergebni s de n Ty p Cell e genaue r beschreibe n al s eine n 
„nord-niedersächsischen (evangelischen ) Wahlkrei s mi t lange r un d lebendige r Tradi -
tion eine r (antipreußischen ) Regionalparte i un d durchau s mittelständische r un d länd -
licher Prägung " (S . 499). Hier vo r allem , nämlic h di e Weifenparte i al s Besonderhei t die -
ses Raume s betreffend , bring t di e Arbei t weiter e neu e Aufschlüsse , a n dene n sic h auc h 
das kompliziert e Verhältni s vo n Sozialstruktur , Ideologi e un d Wählerverhalte n deut -
lich mache n läßt . A m Beispie l de r Weife n läß t sic h nämlic h nachweisen , da ß di e 
Struktur, di e sons t ei n ideale s Wählerreservoi r fü r di e NSDA P abgab , nämlic h 
norddeutsch, protestantisch , mittelständisch , konservati v un d gege n di e bestehend e 
Ordnung gerichtet , dan n nich t ausreichte , da s Wahlverhalte n z u bestimmen , wen n ein e 
feste ideologisch e Uberzeugun g vorhande n war . Da ß als o be i alle r Bedeutun g de r 
immer z u berücksichtigende n un d hie r berücksichtigte n Sozialstatisti k dies e i m 
Einzelfall nich t ausreicht , u m Wahlergebniss e schlüssi g z u erklären , sonder n da ß 
darüber hinau s da s vorhanden e Traditions - un d Normengefüg e un d ggf . subjektiv e 
Faktoren fü r di e Analys e herangezoge n werde n müssen . Die s mach t de r methodisc h 
sehr reflektier t arbeitend e Verf . mi t alle r Deutlichkei t klar . 

Historisch besonder s interessan t schein t di e Beobachtung , da ß be i weitgehende r 
Kontinuität de r sozialstatistische n Faktore n übe r di e Zusammenbrüch e hinau s nac h 
1918 un d 194 5 jeweil s parallel e Entwicklunge n mi t de r typische n regionale n Variant e 
der weifische n Komponent e festzustelle n sind . Z u Begin n de r dre i Phase n -  unmittel -
bar nac h 1866 , nac h 191 8 un d nac h 194 6 -  jeweil s ein e Bi-Polarität : Nationalliberal e 
contra Weifen , SP D contr a DHP , SP D contr a NLP . Di e Zersplitterun g de s bürgerliche n 
Lagers ga b scho n bal d di e Voraussetzun g fü r de n Aufstie g eine r anfänglic h nich t 
oder nu r i n Ansätze n vorhandene n politische n Richtung , worau f al s Endpunk t de r 
Entwicklung sic h di e Dominan z de r jeweil s modernste n Parte i herauskristallisierte : 
1912 wa r da s di e SPD , 193 3 di e NSDA P un d z u Begin n de r 70e r Jahr e nac h verspä -
teter Wandlun g de r Erwerbsstruktu r di e CDU . De r weifisch e Gedanke , de r „übe r de n 
politischen Zusammenbruc h de s Jahre s 191 8 un d di e demographische , wirtschaftlich -
soziale un d politisch e Katastroph e de s Jahre s 194 5 hinwe g bestimmt e politisch e 
.Grundwerte* de r Mitt e de s 19 . Jahrhunderts nich t nu r bewahrte , sonder n erstaun -
licherweise dami t gerad e i n de n Zeite n vo n politische n ,Identitätskrisen ' (1866-1871 ; 
1919-1924; 1946-1953 ) ein e beträchtlic h hoh e Zah l vo n Anhänger n mobilisierte " 
(S. 49 6 f.), scheint heut e nu r noc h ein e kulturelle , heimatkundliche , nich t abe r politisch e 
Funktion meh r zu haben . 

Um di e vorzüglich e Arbeit , di e bishe r nu r al s Dissertatio n i m Xerokopierverfahre n 
broschiert übe r Bibliotheke n z u erhalte n ist , eine m breitere n Interessentenkrei s zu -
gänglich z u machen , is t z u wünschen , da ß sie  demnächs t -  möglicherweis e i n eine r 
einschlägigen Reih e -  i m Druc k erscheint . Dan n sollte n abe r besse r di e eingang s un d 
am Schlu ß angestellte n seh r allgemeine n Reflexionen , di e mi t de m Gegenstan d 
unmittelbar nicht s z u tu n haben , wegfallen . 

Hannover Heid e B a r m e y e r 

N i s s e n , W a l t e r , un d W a l d e m a r R . R ö h r b e i n : Göttinge n -  s o wi e e s 
war. Düsseldorf : Drost e 1975 . 10 4 S. , 16 8 Abb . Lw . 3 2 - DM . 

Die Flu t de r Bildbänd e übe r einzeln e Städt e ha t i n de n letzte n Jahre n ständi g 
zugenommen. Au s kommerzielle n Gründe n komme n dies e Bilderbüche r au f de r Well e 
der Nostalgi e gleic h i n lange n Reihe n nac h de m Geset z de r Seri e au f de n Markt . 
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Das Layou t wir d einma l festgelegt , un d dan n roll t di e Herstellun g billi g weiter . 
Besonders belieb t al s Bildvorlage n sin d Ansichtskarte n un d alt e Fotos , di e ma n 
ziemlich beque m i n de n örtliche n Archive n un d Musee n vorfinde n kann . Dan n wir d 
irgend jeman d -  beileib e nich t imme r de r best e Kenne r -  al s Autor gesucht , de r einige n 
Text z u de n Bilder n z u schreibe n vermag , un d mi t gekonnte r Routin e wir d schließlic h 
das fertig e Buc h möglichs t a n eine m repräsentative n Or t de r Öffentlichkei t feierlic h 
vorgestellt, u m sein e Seriositä t z u beweisen . Gut e wi e schlecht e Text e gelange n s o 
gleichermaßen au f de n Markt , au f de n e s de n Hersteller n abe r allei n anzukomme n 
scheint. 

Göttingen ha t da s Glück , zwe i gut e Kenne r de r örtliche n Topographi e un d de r Lokal -
geschichte al s Autoren des vorliegenden Bildbandes gefunden z u haben. (In Braunschweig 
z. B. wa r e s leide r anders. ) De r ehemalig e Stadtarchiva r un d de r früher e Museums -
leiter i n Göttinge n habe n au s reiche m Fotomateria l ein e vielseitig e Auswah l getroffe n 
und eine n Tex t volle r Detail s daz u geschrieben , s o da ß ma n ein e Vorstellun g vo n 
Göttingens Geschicht e sei t de m letzte n Jahrhunder t bekomme n kann . Erfreulic h wirkt , 
daß ma n kein e Festpauk e verfaßt , sonder n manch e Göttinge r Unzulänglichkei t selbst -
kritisch bei m Name n genann t hat . Nich t zuletz t wir d da s Stadtbil d i n Hinsich t au f 
seine Urbanitä t un d desse n Beeinträchtigun g durc h Bausünde n kritisc h beleuchtet . Mi t 
Vorliebe fließ t Anekdotische s i n de n Text , un d daz u biete t ein e kleiner e bi s mittler e 
Universitätsstadt mi t ihre m eigenartige n soziale n Gefüg e genu g Stoff , wi e di e 
Autoren j a überhaup t sozial e wi e politisch e Kriti k keinesweg s ausgespar t haben . 
Mit Schmunzel n wir d andererseit s vie l Menschlich-Allzumenschliche s berichtet . I m 
ganzen gesehe n als o ei n informativer , sympathische r Tex t z u reiche r zeitgeschichtliche r 
Bilddokumentation. De n kunterbunte n „Kleine n Ploet z vo n Göttingen " a m Schlu ß 
des Buche s hätt e ma n de m Lese r vielleich t erspare n sollen . (Ein e Kleinigkeit : S . 4 2 
lies Hug o Eckener. ) 

Braunschweig Richar d M o d e r h a c k 

H i l l e b r a n d , W e r n e r : Goslar . Da s Bil d de r Stad t i m 19 . un d 20 . Jahrhundert. 
Eine Photodokumentation . Goslar : Selbstverla g de s Geschichts - un d Heimatschutz -
vereins Gosla r 1975 . 12 3 S . m . 10 4 Abb . = Beiträg e zu r Geschicht e de r Stad t Goslar . 
H. 30. Lw. 18, - DM . 

In de n vergangene n Jahre n erschiene n i n rasche r Folg e ein e Reih e vo n Bildbänden , 
die meh r ode r wenige r umfänglic h un d anspruchsvol l i n Aufmachun g un d Zielsetzun g 
die „gut e alt e Zeit " de r Städt e vo r un d zwische n de n Weltkriege n de n Uberlebende n 
und Nachfahre n diese r Jahrzehnt e i n alte n Foto s vo r Auge n führten . De r schmal e 
Band, i n de m W . Hillebran d au s de r Füll e de s vorhandene n Material s 10 4 Aufnahme n 
des alte n Stadtkern s Goslar s au s de r Zei t vo n 186 8 (Begin n de r Renovierun g de r 
Kaiserpfalz) bi s ca . 195 0 auswähl t un d -  vo n Ausnahme n abgesehe n -  kur z un d 
aussagekräftig erläuter t vorlegt , gehör t i n dies e Reih e un d heb t sic h doc h au s ih r 
heraus. Den n angesicht s de r weitgehen d erhaltene n Bausubstan z de s alte n Gosla r 
ruht da s Schwergewich t de r Dokumentatio n nich t au f de r Herausstellun g vernichtete r 
baugeschichtlicher Kostbarkeiten , sonder n au f de r Darbietun g de s Stadtbilde s un d de r 
Bauten i n ihre m Wande l i n de m o . a. Zeitraum . H . ha t diese n Aspek t de r Dokumen -
tation -  Fotografi e al s Geschichtsquell e -  einleiten d selbs t hervorgehobe n un d di e 
einzelnen Phase n i n de r Veränderun g de s Stadtbilde s sei t Anfan g de s 19 . Jahrhun-
derts wi e auc h i m Bewußtwerde n eine r notwendige n Pfleg e de r Bausubstan z knap p 
skizziert. I m Bildtei l wir d de r Wande l de s Stadtbilde s un d de r zeitgebundene n An -
schauungen vo n Erhaltun g un d Pfleg e de r Baute n freilic h wenige r a n einzelne n Bau -
ten un d Bauensemble s deutlic h al s i n de r Wiederkeh r bestimmte r charakteristische r 
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Merkmale {Ladenfenster , Fassadenverkleidung , Türeinbaute n u . ä.) a n de n gezeigte n 
Beispielen insgesamt . Zugunste n eine r breitere n Auswah l verzichtet e H . sowoh l dar -
auf, mehrfach e baulich e Veränderunge n einzelne r Baute n z u dokumentiere n un d 
exemplarisch auszuwerte n -  Ausnahmen : Kaiserpfalz , Marktplat z mi t Rathaus , Bäcker -
gildehaus -  wi e auc h darauf , di e denkmalpflegerische n Tendenze n un d Bemühunge n 
der Zei t nac h 195 0 aufzuzeigen , z . B. a n de m Mönche - ode r Siemenshau s bzw . de n 
Häusern a n de r Burgstraß e ode r a n de r Gose . Dieser  Verzich t bleib t meh r z u be -
dauern al s di e fehlend e Abbildun g diese r ode r jene r Baulichkeit . Dennoc h verma g da s 
Bändchen i n seine r begrenzte n Zielsetzun g seh r woh l de n Blic k de s Betrachter s fü r 
Details a n Baute n z u schärfen , da s Verständni s fü r di e städtebaulich e Entwicklun g 
zu vertiefe n un d dürft e woh l au f jeden , de r Gosla r kenn t un d liebt , seine n Rei z nich t 
verfehlen. 

Wennigsen/D. Kari n G i e s c h e n 

K r e i s L a n d H a d e l n . Geschicht e un d Gegenwart . Hrsg . vo n Rudol f L  e m b c k e  . 
Otterndorf: Krei s Lan d Hadel n 1976 . 226 , 7 0 S . m . 6 6 färb . Wappe n au f Taf. , 
1 Topogr . Kt . 1  :  100 000 al s Anl . 4° . Lw . 38, - DM. 

Ein Jah r vo r seine r Auflösun g i m Zug e de r Gebiets - un d Verwaltungsrefor m ha t 
der ehemalig e Landkrei s Lan d Hadel n ein e vielseitig e Dokumentatio n seine s Kreis -
gebietes veranlaß t un d dami t Tatsache n un d Problem e au s Geschicht e un d Gegenwar t 
festgehalten, di e da s Wese n de s a n de r Niederelb e gelegene n Landkreise s ausmach -
ten. Natürlich e Grundlage n (Geologie , Landschaft , Pflanzen - un d Tierwelt ) werde n 
beschrieben, ebens o di e Entwicklun g de r Bevölkerun g un d Wirtschaft , Wasserwirt -
schaft, Landwirtschaft , Straßen , Fremdenverkehr , Sparkasse n un d Banken . Au f de m 
kulturellen Sekto r werde n Schulen , Natur - un d Landschaftsschutz , Bau - un d Kunst -
denkmale un d Einrichtunge n de r Heimatpfleg e behandelt . Ur - un d Frühgeschicht e 
sowie di e geschichtlich e Entwicklun g i n de n folgende n Jahrhunderte n bi s zu r Jetztzei t 
werden eingehen d dargestellt . Di e vielseitige n Aufgabe n de s Kreise s un d sein e wich -
tigsten un d neueste n Einrichtunge n (Krankenhaus , Alten- , Pflege - un d Kinderheime , 
Psychologische Beratungsstelle , Kreisschirrmeisterei ) werde n i n Sonderbeiträge n de m 
Leser vorgestellt , ebens o Tatsache n übe r Recht , Gericht , Verfassung , Bauernwappe n 
u. a. De n Abschlu ß bilde n Beschreibunge n de r 5  Samtgemeinde n un d de s Patenkreise s 
Labiau/Ostpreußen, einig e statistisch e Angaben , ei n Verzeichni s de r Landrät e un d 
Oberkreisdirektoren sowi e ei n Schrifttumsverzeichni s un d verschieden e Register . De r 
Text wir d durc h 17 0 gu t ausgewählt e Foto s un d wenig e Karte n illustriert . Ei n zweiter , 
angehängter Tei l zeig t au f 7 0 Seite n di e fertige n Wappe n de s Landkreises , de r 
5 Samtgemeinde n un d 5 8 Gemeinde n (mi t Beschreibun g un d Begründung) , wobe i auc h 
die bereit s 196 8 i n größer e Einheitsgemeinde n aufgegangene n Gemeinde n un d di e 
1970-1972 nac h Cuxhave n eingemeindete n Gemeinde n sowi e da s Wappe n de r ehem . 
Kreisstadt Labia u gebrach t werden . Ein e wertvoll e Beigab e is t ein e vo m Niedersäch -
sischen Landesverwaltungsam t -  Landesvermessun g -  herausgegeben e topographisch e 
Karte 1  :  100 000 mi t aufgedruckte n Gemeinde - un d Samtgemeindegrenze n mi t de m 
Stand vo m 1 . 4. 1974 . 

Unter de r Redaktio n vo n Rudol f Lembck e vereinig t di e Kreisbeschreibun g 3 6 Bei -
träge vo n z . T. namhafte n Vertreter n ihre s Faches , wobe i auc h zahlreich e Verwal -
tungsbeamte beteilig t waren . Si e gebe n unte r Verwendun g neuester , z . T. noc h unver -
öffentlichter Literatu r eine n vielseitige n Uberblic k übe r di e Entwicklun g un d da s 
jetzige Erscheinungsbil d de s ehemalige n Landkreise s Lan d Hadel n i n Struktu r un d 
Dynamik, übe r di e Lebensweis e un d di e Erfolg e de s arbeitende n Menschen , übe r 
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deren stark e Verwurzelun g i n eine r sic h lebendi g gehaltene n Traditio n un d übe r di e 
Leistungen de r Kreisverwaltung . Mi t seine r reiche n Ausstattun g kan n da s Wer k al s 
Baustein zu r Landesgeschicht e un d Landeskund e Niedersachsen s angesproche n wer -
den, da s auc h nac h Aufhebun g de r bisherige n Kreisgrenz e sein e Bedeutun g al s 
Heimatbuch un d Nachschlagewer k behalte n wird . De r Nam e Lan d Hadel n wir d al s 
Landschaftsbezeichnung bestehe n bleiben . 

Einige kritisch e Bemerkunge n betreffe n nu r Nebensächlichkeiten . S o hätt e ein e 
Einarbeitung de s fü r de n Wappentei l gesonder t hergestellte n Register s i n di e Haupt -
register I  a un d I I a (mi t Kursivzahlen ) di e Ubersich t erleichter t un d Überschneidunge n 
vermieden. Be i de r Registerfreudigkei t wär e auc h ei n Sachregiste r angebrach t gewe -
sen. I m Literaturverzeichni s hätt e au f einig e Tite l au s de m überbewertete n geolo -
gischen Schrifttum , da s übe r di e Hälft e de s Literaturverzeichnisse s ausmacht , zugunste n 
von einige n andere n wichtigen , abe r vermißte n Arbeite n übe r da s Kreisgebie t ver -
zichtet werde n können . De r vielversprechend e Anhan g „Au s de r Statistik " umfaß t 
nur ein e Tabell e i n eine r Spalte , di e -  abgesehe n vo n de n Flächenangabe n -  scho n 
auf S . 13 6 z u finde n ist ; einig e weiter e gemeindestatistische  Angabe n au s de m große n 
Reservoir de r amtliche n Statisti k würde n noc h zu r Vertiefun g manche r Tatsache n 
beigetragen haben . De n beachtenswerte n Samtgemeindebeschreibunge n hätt e ma n 
eine einheitlich e Gliederung , di e trotzde m großzügi g sei n konnte , gewünscht . 

Hannover Ott o W i l h e l m 

K r a m e r , M a r g a r e t e : Di e Zensu r i n Hambur g 181 9 bi s 1848 . Ei n Beitra g zu r 
Frage staatliche r Lenkun g de r Öffentlichkei t währen d de s Deutsche n Vormärz . 
Hamburg: Busk e (1975) . 46 3 S . =  Hamburge r Historisch e Studien . Bd . 5. Kart . 
52 -  DM , 

Die i m Dissertationsdruc k ohn e Randausgleic h erschienene , miserabe l gelumbeckt e 
(sie häl t nich t einma l ei n einzige s Durchblätter n aus , ohn e i n ihr e Teil e z u zerfallen) , 
dafür abe r preislic h au f eine m beachtliche n Nivea u angesiedelt e Doktorarbei t vo n 
Margarete Krame r is t i n fün f Teil e gegliedert . Si e geh t vo n de r Situatio n i n Hambur g 
zur Zei t de r Karlsbade r Beschlüss e vo n 181 9 aus , behandel t sodan n dere n Durchfüh -
rung i n Hamburg , versuch t dritten s ein e allgemein e „Beschreibun g de s Hamburge r 
Öffentlichkeitsraumes währen d de r erste n Hälft e de s 19 . Jahrhunderts", geh t schließ -
lich au f di e politisch e „Windstille " de r zwanzige r Jahr e ei n un d behandelt  endlic h 
die Zensur de r dreißige r Jahre . 

Das alle s ist , sowei t wi r erkenne n können , saube r un d ordentlic h au s de n Quelle n 
des Hamburge r Staatsarchiv s aufgearbeitet . Di e Verf . sieh t dabe i di e Zensu r i m Zu -
sammenhang mi t de n wirtschaftlichen , sozialen , kulturelle n un d machtpolitische n Ver -
hältnissen i n de r Stadt . Leide r geh t sie  dabe i abe r erstaunlic h weni g (S . 37-47) au f di e 
Verhältnisse i n andere n deutsche n Staate n ein . Einig e Bemerkunge n fallen , i m An -
schluß a n Koselleck , übe r Preußen , einig e andere , Engelsin g zitierend , übe r Bremen . 
Alles andere , s o auc h Niedersachsen , un d i m engere n Sinne  da s Königreic h Hannover , 
existieren fü r di e Verf . nicht . 

So is t ein e fü r di e hamburgisch e Geschicht e bestimm t nützliche , vielleich t soga r 
nötige Arbei t entstanden , di e abe r fü r Niedersachse n nu r al s allgemeine s Vergleichs -
material zu r Zensurgeschicht e vo n Interess e sei n kann . 

Hannover Carl H a a s e 
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S p i e r , H e i n r i c h : Harzburg-Regesten . Ba d Harzbur g 1975 . S . 79-96 , 19-52 , 
6 Abb . au f 4  Taf . =  Beiträg e zu r Geschicht e de s Amte s Harzburg , hg . vo m 
Harzburger Altertums - un d Geschichtsverein . H , 7 . =  [Sonderdruc k au s Harz -
Zeitschrift, Jg . 22/23 , 1970/71 , Jg . 24/25 , 1972/73 , u . Jg. 26 , 1974. ] 

Die Harzburg , genaue r gesag t di e Bur g de s 11./12 . Jahrhunderts i n ihre m Verhältni s 
zu Pfal z un d Reichsstad t Goslar , gerie t i m Zug e de r Pfalzenforschun g de r 60e r Jahr e 
erneut in s Blickfel d de r Historike r un d Archäologen , di e 197 0 mi t Ausgrabunge n 
begannen. Al s Beitra g daz u wi e al s quellenkundlich e Grundlag e weitere r Untersuchun -
gen legt e H . Spie r 1971-197 4 i n de r Harz-Zeitschrif t 15 3 Harzburg-Regeste n vor , di e 
1975 auc h al s Sonderdruc k erschiene n un d hie r anzuzeige n sind . Vo n de n Quelle n 
abgesehen, di e scho n D e l i u s i n seine r alte n Arbei t (1826 ) übe r di e Geschicht e de r 
Harzburg herangezoge n un d abgedruck t hat , basier t di e Sammlun g vorwiegen d au f 
Materialien, di e W . L  ü d e r s {* ) un d Bearb . selbs t zusammengetrage n haben , dar -
unter viel e unveröffentlicht e Beleg e au s Urkunden , Akten , chronikalische n Aufzeich -
nungen. 

Bearb. glieder t sein e Sammlun g durchau s begründe t nac h de n drei  Phase n de r 
Burggeschichte. Di e Quelle n de r geschichtlic h bedeutsamste n erste n Phas e bi s zu m 
Tode Otto s IV . 121 8 au f de r Harzbur g (Nr . 1-45 ) sin d -  da s Testamen t Otto s IV . 
ausgenommen -  durchwe g chronistische r bzw . annalistische r Art . Si e sin d ebens o 
bekannt wi e di e Fragen , di e sic h a n sie  bzw . a n di e i n ihne n dokumentierte n Ereig -
nisse knüpfen . Da s eigentlich e Verdiens t de r Sammlun g lieg t inde s i n de r Zusammen -
stellung de r reic h fließende n un d meis t unveröffentlichte n Nachrichte n übe r di e 
weifische Zei t de r Bur g 1370-1650/5 1 (Nr . 82-151). Si e vermittel n ei n lebendige s Bil d 
von de n Geschehnisse n u m un d au f de r Burg , de n Rechtsverhältnisse n etc . Dazwische n 
liegt di e Zei t de r Harzbur g al s Reichsbur g unte r de n Wohldenberger n al s Burggrafe n 
- ein e Zeit , di e durc h W . P  e t k e s Arbei t übe r di e Grafe n vo n Wöltingerode-Wohl -
denberg erhell t worde n is t -  sowi e de r Wernigeröde r Grafe n (Nr . 46-81). 

Die Regeste n reiche n inhaltlic h vo n de r schlichte n Erwähnun g de r Harzbur g al s 
Ausstellungsort eine r Urkund e (z.B . Nr . 41, 43 , 49 , 61 ) bi s z u detaillierte n Bestimmun -
gen übe r di e Bur g (z.B . Nr . 81). De r unterschiedliche n Gewichtigkei t de r Beleg e ent -
spricht di e Gestaltun g de r Regesten . Si e entzieh t sic h strenge r Normierung , di e 
wichtigsten Angabe n übe r Ort , Zeit , Signatur , Druc k ausgenommen . Bearb . ha t mi t 
diesen Regeste n ei n nützliche s und , sowei t Stichprobe n ergaben , zuverlässige s Hilfs -
mittel fü r weiter e Arbeite n zu r Geschicht e de r Harzbur g geschaffen . 

Wennigsen/D. Kari n G i e s c h e n 

L i n g e n 9 7 5 - 1 9 7 5 . Zu r Genes e eine s Stadtprofils . Hrsg . vo n Wilfrie d E  h -
b r e c h t . Lingen : (Stadtverwaltung ) 1975 . 27 3 S. , 3 0 Taf., 3  Faltkt . 4°. Lw. 3 6 - DM . 

Das vorliegend e Buch , a n sic h al s Jubiläumsschrif t zu m 1000jährige n Bestehe n de r 
Stadt Linge n i m Jahr e 197 5 erschienen , versteh t sic h al s „unkonventionelle " Stadt -
geschichte. E s wil l -  nac h de n Worte n de s Herausgeber s -  auc h de r historische n Ver -
tiefung aktuelle r Problem e ode r -  umgekehr t -  de r Aktualisierun g historische r Phase n 
der Lingene r Geschicht e dienen , sowei t sie  ebe n fü r da s Verständni s de r heutige n 
Gesellschaft notwendi g sind . 

Der Gedanke , Aktuelle s i n di e Dimensio n de r Zei t einzubinde n un d s o ers t i n seine r 
Besonderheit z u erfasse n un d fü r di e Gegenwar t nutzba r z u machen , is t natürlic h 
nicht neu ; scho n Herodo t un d Thukydide s habe n letztlic h dasselb e Zie l verfolgt , un d 
die philosophisch e Grundlegun g vo n Geschichtswissenschaf t ha t selte n andere s al s 
eben diese n Gedanke n hervorgebracht . Trotzde m wei ß jeder , da ß da s individualisie -
rende, au f di e Besonderheite n jeweilige r vergangene r Gegenwarte n gerichtet e For -
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schungsverfahren de r Histori e eine r Aktualisierun g i n vielfältige r Weis e i m Weg e 
steht. Si e fäll t naturgemä ß eine r ideologisierte n Wissenschaft , welch e di e Vielhei t 
des Geschehen s au f di e Einhei t nich t meh r selbs t problematisierte r Gesetz e zurück -
führen kann , bedeuten d leichter . 

Freilich zeig t ei n Blic k au f di e gelieferte n Beiträge , da ß di e „unkonventionell e 
Stadtgeschichte" -  da s Vorwor t de r Stad t bezeichne t sie  schlich t al s „Chronik " -
durchaus da s enthält , wa s ma n herkömmlic h erwarte n muß . 

Unter „Genes e eine s Stadtprofils " -  s o de r Untertite l de s Bande s -  verstehe n di e 
fast durchwe g a m Institu t fü r vergleichend e Städtegeschicht e i n Münste r tätige n Mit -
arbeiter wesentlic h di e geographisch-soziologische , abe r u m historisch e Komponente n 
bereicherte Entwicklun g de r Stadt . E s is t ei n bunte r Themenstrau ß gebunden , de n al s 
roter Fade n letztlic h doc h di e Chronologi e zusammenhäl t -  vo n de r Eiszei t bi s i n da s 
20. Jahrhundert reiche n di e Beiträge . Nebe n Zentralitäts - un d Konfessionsfragen , nebe n 
Genealogie un d Verfassungsgeschicht e wir d sozialgeographische n Probleme n i n die -
ser urbanistische n Forschungsarbei t breite r Rau m gegeben . 

So wende t etw a Hartmu t K l e i n („Beiträg e zu r geographische n Entwicklun g de s 
Lingener Raume s i m 19 . un d 20 . Jahrhundert") modern e sozialwissenschaftlich e Metho -
den zu r Interpretatio n siedlungsgeographische r Verhältniss e an . Zentralitäts - un d 
sozialtopographische Untersuchungen , mi t Tabelle n un d Karte n belegt , liefer n vie l 
Stoff fü r weiter e historisch e Forschungen . 

Neben zahlreiche n verfassungs- , verwaltungs- , sozial - un d siedlungsgeschichtliche n 
Beiträgen de s Herausgeber s selbs t sowi e vo n Christop h S c h ü t t e , de r mi t seine r 
Studie übe r Vereins - un d Kassengründunge n de s 19 . Jahrhunderts weitgehen d Neu -
land betritt , is t fü r de n Historike r di e gan z au s de n Quelle n -  Akte n de s Staatsarchiv s 
in Osnabrüc k bzw . de s dor t deponierte n Stadtarchiv s Linge n un d zeitgenössische n 
Zeitungen -  gearbeitet e ausgezeichnet e Untersuchun g vo n Wol f Michae l C a t e n -
h u s e n übe r Parteie n un d Wahle n i n Linge n 1871-193 3 vo n Interesse . De r fundiert e 
Beitrag is t reic h a n Zahlen-Angaben , ohn e i n bloße r Statisti k z u ersticken . Vielmeh r 
ist di e Einbettun g i n di e allgemein e Geschicht e sowi e i n di e verfassungsrechtlich e 
Problematik de r Zei t i n For m eine s höchs t lesenswerte n Aufsatze s vollau f gelungen . 
Übrigens behandel t di e Arbeit , wa s fü r di e Zei t vo r 191 8 zwa r verständlic h ist , nu r 
Reichstags- un d Kommunal- , nich t abe r Landtagswahlen . 

Auch di e übrige n Untersuchungen , di e hie r nich t i m einzelne n aufgeführ t werde n 
können, orientiere n -  meis t au f Grun d de r vorhandene n Literatu r -  übe r Einzel -
aspekte de r Lingene r Stadtgeschichte , de r Schlußbeitra g vo n Huber t H ö i n g gib t 
noch einma l au f 1 9 Seite n eine n Gesamtüberblick . Ei n Schrifttums - un d Abbildungs -
nachweis -  de r Ban d enthäl t 3 0 Tafel n sowi e al s los e Beilage n 2  Katasterkarte n vo n 
1874/75 un d ei n Luftbil d de r Altstad t vo n 197 3 -  runde n ein e Aufsatzsammlun g ab , 
die -  auc h ohn e de n i m Vorwor t aufgestellte n Forderunge n i n jede r Hinsich t z u ent -
sprechen -  eine n informative n Uberblic k übe r ei n Jahrtausen d Geschicht e de r Stad t 
Lingen i m Emslan d bietet . 

Hildesheim Heinz-Günthe r B  o r c k 

L ü b e c k 1 2 2 6 . Reichsfreihei t un d früh e Stadt . I m Auftr . de s Vereins fü r Lübeckisch e 
Geschichte un d Altertumskund e hrsg . vo n O . A h l e r s , A . G r a ß m a n n , 
W. N e u g e b a u e r un d W . S c h a d e n d o r f . Lübeck : Hansische s Verlags -
kontor Scheffle r 1976 , 39 9 S . m . zahlr . Abb. , Grundrisse n u . Kt . sowi e 1  Faks . de s 
Reichsfreiheitsbriefes vo n 1226 . Kart . 27,50 , Lw . 3 2 - DM . 

Die Gewährun g de r Reichsfreihei t vo r 75 0 Jahre n durc h Kaise r Friedric h II , ha t de r 
Verein fü r Lübeckisch e Geschicht e un d Altertumskund e 197 6 zu m Anla ß genommen , 
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eine Forschungsbilan z übe r di e Frühgeschicht e de r Stad t vorzulegen . I m Mittelpunk t 
stehen di e Entwicklun g bi s 122 6 un d mi t de r Reichsfreihei t zusammenhängend e Fra -
gen. Z . T. fü r seh r speziell e Problem e de r Lübecke r Stadtgeschicht e werde n di e For -
schungsergebnisse de r letzte n Jahrzehnt e gewürdigt , zusammengefaß t un d gelegent -
lich auc h unte r neue n Aspekte n gesehen . I m Rahme n diese r Besprechun g kan n nu r 
auf Beiträg e vo n allgemeine m Interess e ode r besondere r Bedeutun g fü r di e Geschicht e 
Niedersachsens eingegange n werden . 

Lateinischer Text , Ubersetzun g un d Beschreibun g de s Reichsfreiheitsprivileg s vo n 
1226, verantworte t bzw , verfaß t vo n Antjekathri n G r a ß m a n n , leite n de n Ban d 
ein. Ei n erste r Tei l vo n Aufsätze n is t de m Inhal t de s Privileg s vo n 122 6 gewidmet , 
ein zweite r Tei l befaß t sic h mi t de r Geschicht e Lübeck s un d de s Ostseeraume s i m 12 . 
und 13 . Jahrhundert . Ein e dritt e Grupp e vo n Aufsätze n zu r Bau - un d Kulturgeschicht e 
Lübecks i m 12 . un d 13 . Jahrhundert stell t vo r alle m di e neue n Ergebniss e de r Stadt -
archäologie vor . 

Klaus F r i e d l a n d interpretier t di e Schutzbestimmun g i m Privile g vo n 1226 , 
welche di e Lübecke r Englandfahre r vo n eine r Gebüh r a n di e Kölne r un d Tiele r 
Kaufleutegenossenschaft befreite , un d heb t de n Aufschwun g de s Englandhandel s au s 
dem Herzogtu m Lünebur g sowi e de m Weser - un d Unterelbegebie t hervor , de n e r u . a. 
aus de r Verwandtschaf t Herzo g Otto s vo n Lünebur g mi t de m englische n Köni g 
erklärt. -  Hartmu t B o o c k m a n n untersuch t di e Wirkun g de r Urkund e vo n 122 6 
auf di e später e Geschicht e de r Stad t un d vernein t ein e besonder e verfassungsrecht -
liche Bedeutun g de s 122 6 erstmal s geprägte n Begriff s „Reichsstadt 1* (civitas  imperii) 
im Unterschie d zu r ältere n Bezeichnun g „königlich e Stadt" . Boockman n möcht e di e 
Wirkung un d Bedeutun g de s Privileg s fü r di e Zei t nac h 124 7 i m Gegensat z zu r bishe -
rigen Lübecke r Geschichtsschreibun g relativieren . Fü r ih n is t da s Privile g ei n weitere s 
Exempel fü r di e bekannt e Tatsache , da ß Urkunde n un d Rechtstite l i m politische n 
Kräftespiel fü r sic h genomme n weni g vermögen , wen n da s Durchsetzungsvermöge n 
des Besitzer s z u wünsche n übri g läßt . Da s Beispie l Wien , da s bekanntlic h sein e 
Reichsstandschaft nich t behaupte n konnte , schein t ih m rech t z u geben . Ic h mein e 
jedoch, da ß das  Privile g vo n 122 6 kei n überzeugende s Beweisstüc k fü r di e Frag -
würdigkeit ode r ga r Wertlosigkei t vo n Rechtstitel n un d Privilegierungen , sonder n 
eher fü r di e Gegenthes e ist . Erinner t se i a n di e Unterwerfun g de r beide n große n 
niedersächsischen Hansestädt e Braunschwei g un d Lünebur g unte r di e weifisch e 
Territorialhoheit i m 17 , Jahrhundert , di e de r reichsstadtähnliche n Stellun g de r beide n 
ein End e setzte . Si e konnte n ebe n keine n Reichsfreiheitsbrie f vorweisen . Auc h is t 
Lübeck nich t i n ein e ähnlich e Bedrängni s wi e Hambur g i m 17 . Jahrhunder t durc h de n 
dänischen Köni g gebrach t worden . I m Unterschie d z u Lübec k wa r Hamburg s Reichs -
standschaft nich t unbestritten . Völli g unberücksichtig t läß t Boockman n de n Einflu ß de r 
Reichsunmittelbarkeit au f inner e Verfassung , Innenpoliti k un d politische s Bewußtsei n 
der Bürgerschaft . Diese r Aspek t ha t abe r bi s i n da s 19 . Jahrhundert ein e groß e Roll e 
gespielt. Di e Schlichtun g innere r Konflikt e übertru g de r Kaise r i m 17 . Jahrhunder t 
Reichskommissaren, meis t benachbarte n Fürste n wi e de n Herzöge n vo n Braunschwei g 
und Lüneburg , di e i m Unterschie d z u de n meh r ode r minde r absolu t regierende n 
Territorialherren nu r au f de m Verhandlungsweg e etwa s erreiche n konnten . Währen d 
eines Verfassungskonflikte s mi t de m Ra t 166 8 behauptet e Lübeck s Bürgerschaft , da ß 
Friedrich II . i n seine m Freibrie f vo n 122 6 de r Stad t Privilegien , Freiheite n un d Recht e 
einer Reichsstad t un d dami t di e jura  superioritatis,  di e Staatsgewalt , nich t de m Ra t 
allein, sonder n de m ganze n Vol k un d de r Bürgerschaf t verliehe n habe . Da s Privile g 
von 122 6 dient e de r Bürgerschaf t i n diese m Fal l al s Grundlag e innerstädtische r Frei -
heit, al s Bekräftigun g de r Volkssouveränitätslehre . O b dies e Thes e juristisc h haltba r 
war, brauch t un s hie r nich t z u beschäftigen , Si e offenbar t jedenfall s di e Bedeutun g 
der Reichsfreihei t fü r da s bürgerlich e Selbstbewußtsein . 
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Eine Zusammenfassun g de s bisherige n Forschungsstande s biete n Eric h H o f f m a n n 
(Vicelin un d di e Neubegründun g de s Bistum s Oldenburg/Lübeck ) fü r di e Missions -
geschichte Holsteins , di e durc h di e Persönlichkeite n de s letzte n Billungerherzog s 
Magnus, Lothar s vo n Süpplingenbur g un d de s u m 109 0 i n Hamel n geborene n 
Abodritenmissionars Viceli n mi t Niedersachse n en g verbunde n ist , Kar l J o r d a n 
(Lübeck unte r Gra f Adol f II . vo n Holstei n un d Heinric h de m Löwen ) un d Ulric h 
L a n g e (Di e Grafe n vo n Holstei n un d Lübec k u m 1200) . Ut a R e i n h a r d t unter -
sucht di e Bedeutun g de r Gründun g Lübeck s fü r di e Frühgeschicht e Bardowick s un d 
Lüneburgs. 

Unter de n archäologische n Arbeite n rag t de r „Problem e un d Konzeptionen , Frage -
stellungen un d Ergebnisse " vermittelnd e Aufsat z vo n Günte r P . F  e  h r i n g (Lübeck , 
Archäologie eine r Großstad t de s Mittelalters ) hervor . Mi t Hilf e ihre r sic h verfeinern -
den Arbeitsmethode n konnt e di e Spatenwissenschaf t ein e früh e slawisch e Siedlun g 
im Dombereic h sowi e di e Anfäng e de r Kaufmannssiedlun g i n de r Umgebun g de s 
Marktes, als o wede r i m St.-Petri-Kirchspiel , w o Eric h Keyse r si e gesuch t hatte , noc h 
am Koberg , w o Walte r Schlesinge r sie  vermute t hatte , ausmache n sowi e di e fü r 
Lübeck typischen , tie f durchgebauten , nu r 9-1 0 m  breite n Grundstück e bereit s i n de r 
Periode de r Fachwerkbauweis e (vo r 1276 ) nachweisen . 

Forschungsbilanzen z u eine m s o lebhaf t diskutierte n Them a wi e de r Frühgeschicht e 
Lübecks sin d i n größere n Zeitintervalle n unbestritte n nützlic h un d anregend . Da s gil t 
um s o mehr , wen n e s i n eine r gefälligen , auc h ei n größere s geschichtlic h interessierte s 
Publikum ansprechende n For m geschieht . I n diese m Sinne  wir d ma n de n vorliegenden , 
mit zahlreiche n instruktive n Pläne n un d Abbildunge n zu r Stadtarchäologi e un d Bau -
geschichte großzügi g ausgestattete n Ban d al s gelunge n bezeichne n können . E r hätt e 
noch a n Wer t gewonnen , wen n e r u m ei n umfassende s kritische s Resüme e de r i n 
jüngster Zei t verfaßte n Arbeite n zu r ältere n Lübecke r Verfassungsgeschicht e berei -
chert worde n wäre . 

Hannover Jürge n A s c h 

J o h a n n s e n , C a r l I n g w e r : Da s niederdeutsch e Hallenhau s un d sein e Neben -
gebäude i m Landkrei s Lüchow-Dannenberg . Ein e baugeschichtlich e Untersuchun g 
zur Erfassun g de r vo n 1600-190 0 entwickelte n Forme n un d Konstruktione n de r 
Wohn- un d Wirtschaftsgebäude . Braunschweig , Diss . de r Fakultä t fü r Bauwese n 
1974, 13 4 S. , 3 8 Bildtaf. , 1 9 Aufmaßtaf. , 1  Kt . 

Diese sorgfältig e un d seh r systematisc h angelegt e hauskundlich e Untersuchung , 
deren reich e Ausstattun g mi t Karten , Tabellen , Fotos , perspektivische n Zeichnungen , 
Lageplänen un d Aufmaße n fas t meh r Gewich t ha t al s de r knap p gehalten e Text , befaß t 
sich mi t de m naturlandschaftlic h un d kulturräumlic h formenreiche n Landkrei s Lüchow -
Dannenberg. Diese s marktfern e Agrargebie t a m linke n Ufe r de r Elb e reich t vo n de n 
Elbmarschen übe r Niederunge n mi t Geestinsel n un d übe r nieder e Gees t i m Weste n 
bis zu r hohe n Gees t de s Hohe n Drawehn s a m Ostrand e de r Lüneburge r Heide . Nac h 
Süden un d Südweste n öffne t e s sic h zu r Altmar k un d zu m Brandenburgischen , i m 
weiteren Sinn e zu m fruchtbare n Bereic h de r Magdeburge r Börd e un d de m Harzvorlam d 
mit ihre n altbedeutsame n Städten . De r sic h sei t de m späte n Mittelalte r stärke r aus -
prägende Grenzsau m mitteldeutsch-niederdeutsche r Bau - un d Wohnkultu r (Hallen -
haus-Ernhausgrenze) berühr t de n Südostran d de s Untersuchungsraumes . Vier , z . T 
ehemals nich t unbedeutend e alt e Städt e un d dre i Marktflecke n sin d Zentralort e einte r 
bäuerlichen Siedlungslandschaft , di e vo r alle m wege n ihre r Rundlingsdörfe r früti e 
überregionale Beachtun g be i Historikern , Geographe n un d Volkskundler n fand . Do>c h 
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erst vo r ihre m Untergan g erregte n dies e eindrucksvolle n Dorfforme n di e Aufmerk -
samkeit vo n denkmalpflegerisc h un d städtebaulic h Interessierten . Allgemei n bekannte r 
ist diese s Gebie t al s Hannoversche s Wendland , s o benann t nac h wissenschaftlic h er -
schlossenen ode r vermutete n slawische n Volks - un d Sprachresten . Fü r di e Siedlungs -
formen de s Kreise s is t wichtige r al s de r umstritten e slawisch e un d deutsch e Antei l 
die Tatsache , da ß e s sic h vorwiegen d u m planmäßig e Dor f Siedlungen de s 12.-13 . Jahr -
hunderts handel t (Runddörfe r un d Straßendörfer) . Danebe n gib t e s vo r alle m i m 
Norden un d Weste n locker e Gruppensiedlunge n un d Einzelhöfe . Kulturgeographisc h 
bedeutsam fü r das  Wendlan d erschein t besonder s di e Lag e a m nördliche n Randbereic h 
der ackerbäuerlic h geprägte n spätmittelalterliche n Verdorfun g un d di e Südrandlag e 
im niederdeutsche n Hallenhausbereich . 

Mit eine r flächendeckende n Inventarisatio n un d eine r Baubestandsforschung , di e 
durch Befragun g ortskundige r Auskunftspersone n ergänz t wurde , konnt e Johannse n 
für di e traditionelle n Bestandsschichte n de s 17.-19 . Jahrhundert s di e zeitlic h un d 
räumlich unterschiedliche n Bauforme n bi s z u Einzelheite n erfassen . E r gewan n auc h 
Einblicke i n di e Dynami k de s Wandels , de r i n beharrenden  Landstriche n Phase n de s 
Stagnierens zeige n konnte . U m di e Eigenschafte n de s Untersuchungsgebiete s sichere r 
kennzeichnen un d di e vo n auße n i n de n Rau m hineinwirkende n Kultureinflüss e erken -
nen zu können, führte J. in nordwestlich, westlich un d südwestlic h angrenzenden Gebieten 
vergleichende Bestandserkundigunge n durch . E r nutzt e dabe i auc h veröffentlichte s 
Material. Fü r di e nördlichen , östliche n un d südliche n Nachbarräum e wa r e r gan z au f 
vorliegende Untersuchunge n angewiesen . S o vermocht e Johannse n di e Ablösun g alte r 
Baugefüge, Baukörpe r un d Raumgefüg e sowi e das  Aufkomme n un d Auspräge n regio -
nal abgewandelte r Schmuckgestaltun g i n de n größere n kulturräumliche n Zusammen -
hang z u stellen . Star k bestimmen d sin d südwestliche , südlich e un d südöstlich e Ein -
flüsse. 

Eingehend sind  dies e Untersuchunge n fü r da s Haupthaus , etwa s geraffte r fü r all e 
vorkommenden Nebengebäud e (Scheunen , Stallbauten , Bienenhäuser , Hopfenböden , 
Speicher, Backhäuse r un d Flachsdörröfen ) durchgeführt . E s wir d deutlich , da ß i m 
Norden un d Nordweste n älter e Forme n länge r bewahr t wurden . Da s zeig t sic h 
äußerlich a m auffälligste n i m langdauernde n Bewahre n vo n Zweiständerbaute n mi t 
Walmdach, i n älteste r For m mi t Schleppwal m (Giebelkübbungen ) gegenübe r de m 
Süden mi t seine r schnellere n Folg e vo n Hochwandbaute n (Dreiständer - un d Vier -
ständerbauten) un d de m frühe n Aufkomme n vo n Steilgiebeln , schließlic h i m Aufgebe n 
des niederdeutsche n Längsdeelenhause s gegenübe r de m unte r mitteldeutsche m Ein -
fluß stehende n Querdeelenhaus . Bi s zu m frühe n ode r späte n 19 . Jahrhundert is t aller -
dings dies e Ar t vo n Süd-Nord-Kulturgefäll e ausgeglichen . Hinsichtlic h de s unter -
schiedlichen Bewahren s wesentliche r Bauelement e un d vo r alle m mi t Blic k au f unter -
schiedliche Einzelgestaltung , insbesonder e de r Schmuckgestaltung , unterscheide t J . 
sieben Hauslandschafte n i n seine m Untersuchungsraum . Di e Grenze n diese r kulturel l 
abwandelnden Regione n decke n sic h nu r z , T. mi t Grenze n vo n Naturräumen . 

Johannsen versuch t auc h di e Gründ e fü r di e jeweilige n Wandlungsvorgäng e z u 
erfassen. Wi e imme r sin d e s be i komplexe n Dinge n mehrer e zusammenwirkende . 
Kritisch is t hie r anzumerken , da ß de r Auto r wirtschaftlich e Gründ e z u seh r nac h vor n 
stellt. Un d a n diese r Stell e wir d i n de m vorzügliche n Darstellungswer k Johannsen s 
eine Schwäch e sichtbar , di e viel e Bauernhausforsche r zeigen : Di e starke n Einflüss e 
städtischer Bau - un d Wohnkultu r au f bäuerliche s Baue n un d Wohne n sei t de r erste n 
Blütezeit de r Städte , vo r alle m abe r sei t de m späte n Mittelalter , werde n nich t deutlic h 
genug gesehen . I n diese m Zusammenhan g is t wichtig , da ß bauernnah e Ackerbürger -
städte de s Süden s meh r Einflu ß au f de n Bauer n gewanne n al s di e schnel l bauernfer n 
gewordenen Bürgerstädt e de r Wasserkante . De r Steilgiebe l z . B. is t ohn e Zweife l i n 
mitteldeutschen Städte n ehe r aufgekomme n al s i n niederdeutschen , abe r e r setz t sic h 
mit seine m Fassadencharakte r nac h städtische m Vorbil d a m Bauernhaus  durch , ähnlic h 
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wie da s städtisch e Hochwandhaus . Vorwiegen d au s kulturelle n Gründe n wurd e da s 
Haupthaus aufwendige r mi t seine r reiche r werdende n Schmuckgestaltun g a m Schau -
giebel. 

Für da s Anschaulichmache n de r unterschiedliche n Funktionalstrukture n de r Hof -
anlage hätt e ma n sic h noch einige Hofplän e gewünscht . 

Doch dies e kritische n Hinweis e solle n nich t ein e Untersuchun g schmälern , de r ma n 
neben wissenschaftlic h durchdringende r gründliche r Bestandsforschun g auc h ei n Er -
spüren un d ei n Sicheinsetze n fü r Wert e de r Kulturlandschaf t bezeuge n kann . 

Detmold Jose f S c h e p e r s 

W i t t h ö f f t , H a r a l d : Struktu r un d Kapazitä t de r Lüneburge r Salin e sei t de m 
12. Jahrhundert . In : Vierteljahrschrif t fü r Sozial - un d Wirtschaftsgeschichte , 
Band 63 , Hef t 1 , 1976 , S . 1-117 . 

Verf. ha t sic h i n diese r Abhandlung , di e zugleic h al s Sonderdruc k fü r de n Museums -
verein fü r da s Fürstentu m Lünebur g erschiene n ist , de r mühevolle n Arbei t unter -
zogen, Produktionskapazitä t un d Handelsvolume n de r Lüneburge r Salin e sei t 120 0 
über meh r al s sech s Jahrhundert e hinwe g z u errechnen . Dami t besitze n wi r vo n eine m 
der größte n un d wirtschaftlic h bedeutendste n industrielle n Betrieb e de s Spätmittel -
alters statistische s Material , wi e e s i n diese r Dicht e höchs t selte n ist . 

Zwar konnt e de r Verf . au f mehrer e tüchtig e Arbeite n zu r Geschicht e de r Lüneburge r 
Saline, di e bereit s vorliegen , zurückgreifen . Insonderhei t is t ein e Vielzah l vo n wert -
vollen Date n i n de n hinterlassene n Sammlunge n de s Lüneburge r Historiker s L . A. Geb -
hardi au s de m End e de s 18 . Jahrhunderts überliefert . Indesse n gal t es , diese s Roh -
material nich t nu r z u ergänzen , sonder n auc h i n „einen  statistisch-systematische n 
Zusammenhang11 z u bringen . Voraussetzun g hierfü r wa r di e Aufschlüsselun g de r 
höchst komplizierte n alte n Salz - un d Solemaße ; de n Ansatzpunk t zu m Verständni s 
für da s Maß - un d Gewichtswese n de r Salin e abe r fan d Verf . i n dere n besondere n 
historischen Produktionsbedingungen . Di e Eigenheite n vo n Verfassun g un d Betrie b 
dieses Unternehmens , dene n Verf . i n alle n fü r sein e Berechnunge n relevante n Detail s 
nachging, konnte n Widersprüch e aufklären , di e de r realistische n Einschätzun g de r 
Produktions- un d Handelsmengen bislan g entgegenstanden . 

Im Ergebni s gelang t Verf . z u folgende n Feststellunge n (S . 104 ff.) : U m 120 5 erreicht e 
die Produktionskapazitä t de r Salin e 520 0 t ; sie  stie g i m Verlauf e de s 13 . Jahrhundert s 
um nahez u da s Dreifach e au f 1530 0 t  u m da s Jah r 1300 . Di e steigend e Produktio n 
konnte durc h ein e Veränderun g ältere r Strukture n erreich t werden : Vermehrun g de r 
Pfannenzahl au f jeweil s vie r i n eine r Hütte , Zunahm e de r jährliche n Fluten , de r 
Siedetage eine s Jahres , de r tägliche n Söd e un d de r Anzah l de r Hütte n au f de r Sülze . 
Im 15 . un d 16 . Jahrhundert erfolgt e ei n weitere r Aufschwung , de r zu r Hochblüt e de r 
Saline führte . Verf . errechne t eine n durchschnittliche n Jahresertra g u m 160 0 vo n 
23000 bi s 2470 0 t . Dies e Steigerun g wurd e durc h di e Vergrößerun g de r Pfannenfüllun -
gen un d durc h de n Einba u vo n fünfte n Pfanne n i n eine r Anzah l vo n Häuser n möglich . 
Die sei t de m 17 . Jahrhundert sinkend e Produktio n führt e zuers t z u eine r Abnahm e 
der tägliche n Söd e un d zu r Aufgab e de r fünfte n Pfannen . I m 18 . Jahrhundert erzwan g 
der weite r zurückgehend e Salzhande l da s Fortgieße n geförderte r Sol e un d di e Still -
legung vo n Pfanne n un d ganze n Häusern . Au f de m Tiefpunk t i m Jah r 178 6 la g de r 
Salzabsatz vo n nu r 421 4 t  erheblich unte r de m Nivea u vo n 1205 . 

In de n Zeite n de s Wachstum s ware n di e Produktions - un d di e Handelskapazitä t de r 
Saline i m große n un d ganze n identisch . Ers t mi t de m Rückgan g de s Salzexport s i n de n 
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20er Jahre n de s 17 . Jahrhunderts beganne n dies e auseinanderzuklaffen . E s entstan d 
eine Überproduktion , di e nu r schrittweis e de m sinkende n Absat z angepaß t wurde . 

Die vo m Verf . vorgenommen e Rekonstruktio n de r Kapazitä t de r Lüneburge r Salin e 
rückt di e bisherige n Vorstellunge n weitgehen d zurecht : Di e angenommene n Wert e 
lagen, vo r alle m bezüglic h de r Produktionsmaxima , vielfac h z u hoch . Dagege n ent -
sprechen di e überkommene n Angabe n zu r Handelskapazitä t i n de r Zei t de s Nieder -
gangs zumeis t de n Berechnunge n de s Verf . Z u beachte n is t de r Hinwei s vo n W. , da ß 
entgegen de r verbreitete n Ansich t da s Baiesal z de n Lüneburge r Salzexpor t i n de n 
Ostseeraum übe r zwe i Jahrhundert e hi n nich t beeinträchtig t hat . Mi t de m Sinke n 
des übe r Lübec k betriebene n Ausfuhrhandel s sei t 162 3 übernah m de r Nahmark t ein e 
immer wichtiger e Roll e i m Salzgeschäft . Bi s zu m End e de s 18 . Jahrhunderts wa r da s 
Lüneburger Salzmonopo l i m eigene n Land e ungebrochen , allerding s ohn e da ß durc h 
den Bedar f i m Fürstentu m Lünebur g selbs t da s gesamt e Handelsvolume n vo n 120 5 
erreicht wurde . 

Abschließende Bemerkunge n de s Verf . führe n übe r di e isoliert e Betrachtun g de r 
Lüneburger Verhältniss e hinaus . Di e Relatio n de r i n de n Ostseerau m exportierte n 
Quantitäten Lüneburge r Salze s zu m Volume n de s Schonensche n Heringshandel s 
einerseits wi e z u de n durc h de n Sun d verschiffte n Baiesalzmenge n andererseit s werfe n 
einiges Lich t au f di e Bedeutun g de r Lüneburge r Salin e fü r de n Ostseemarkt . Vo n 
Belang erschein t jedoc h auc h di e Feststellung , da ß verschieden e Einheite n de s Maß -
und Gewichtssystem s de r Lüneburge r Salin e ihr e Entsprechun g finde n i n Größen , di e 
im weitere n Hansische n Rau m i n Gebrauc h waren . E s könnt e z u weiterreichende n 
Ergebnissen führen , solche n Verbindunge n einma l i m größere n Zusammenhan g nach -
zugehen; auc h deshal b finde t de r Hinwei s (vgl . Anm . 110 ) au f de s Verf . i m Erscheine n 
begriffene Arbei t Interesse : Umriss e eine r historische n Metrologi e zu m Nutze n de r 
wirtschafts- un d sozialgeschichtliche n Forschun g (1979) . 

Dortmund Gusta v L u n t o w s k i 

P l e s s , H e l m u t C : Lünebur g 45 . Nordost-Niedersachse n zwische n Krie g un d Frie -
den. Lüneburg : Verla g de r Landeszeitun g (1976) . 19 2 S . m . zahlr . Abb . un d Kt . 
29,80 DM . 

Es gib t kau m Schwierigeres , al s di e Ereigniss e de s Jahre s 194 5 au s de r lokale n un d 
regionalen Uberlieferun g historisc h aufzuarbeiten . Wa s i n de r Verallgemeinerun g al s 
deutsche Geschicht e diese r Zei t klare n Abgrenzunge n un d Wertunge n unterliegt , sieh t 
sich i m vereinzel t persönliche n Erlebe n un d i n de r Vielfal t de r i n eine m überschau -
baren Gebie t z u registrierende n Nuance n menschliche r Handlunge n un d Schicksal e 
differenzierter an . Dabe i habe n sic h di e keinesweg s reichhaltige n Beständ e de r Archiv e 
den Erinnerunge n z u stellen , di e di e Miterlebende n au s de n verschiedenste n Perspek -
tiven herau s bewahr t haben . De r Auto r ha t -  nac h eigene m Bekunde n -  gemeinsa m 
mit Herber t Ahler s vo r meh r al s zwanzi g Jahre n dami t begonnen , „Zeuge n un d 
Zeugnisse z u sammeln , Dokumente , Quellenmateria l un d Aussage n z u eine m düstere n 
Kapitel i n de r Chroni k de s Lüneburge r Bezirks" . Darau s wurd e ein e Zeitungsfolg e 
(1975), di e ei n große s Ech o auslöste , Korrekture n un d Erweiterunge n ermöglicht e un d 
nunmehr al s Buc h vorgeleg t wird . 

Lüneburg (3 8 000 Einwohne r 1939 ) wa r ein e Stad t wi e viel e ander e un d ha t mi t de n 
Städten un d Gemeinde n de s Bezirk s ei n Schicksa l erfahren , da s Aufstie g un d Nieder -
gang de r nationalsozialistische n Herrschaf t nahez u exemplarisc h widerspiegelt . Si e 
wurde Gauhauptstadt , wa r Garnisonsstad t mi t eine m Fliegerhors t un d eine m tradi -
tionsreichen Jagdgeschwader , wurd e Augenzeug e de r Zerstörun g Hamburg s (1943 ) 

29 Nds . Jahrb . 
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und selbs t Zie l vo n Luftangriffe n (1944/45) . Al s Ker n de s Lüneburge r Verteidigungs -
ringes sollt e di e Stad t helfen , da s Vordringe n de r englische n Truppe n i n Richtun g au f 
die Elb e südlic h Hamburg s aufzuhalten , wurd e abe r zu r offene n Stad t erklär t un d 
unverteidigt eingenommen , währen d di e Elbgemeinde n zwische n Hoopt e un d Blecked e 
unter de n letzte n Kriegshandlunge n i m April/Ma i '4 5 schwe r z u leide n hatten . I n un d 
nahe Lünebur g etablierte n sic h di e Stäb e Feldmarschal l Montgomery's , kapitulierte n 
die deutsche n Streitkräft e i n Nordwestdeutschland , Dänemar k un d Hollan d (4 . Mai), 
nahm sic h Himmle r da s Lebe n (23 . Mai), star b de r ehemalig e Gauleite r Telscho w 
(31. Mai), lie f zwische n de m 17 . Septembe r un d de m 16 . November de r Bergen-Belsen -
Prozeß ab . Di e Stad t mi t nunmeh r 8 2 000 Einwohner n steh t a n de n Grenze n alle r 
Möglichkeiten de r Versorgun g mi t Wohnraum , Arbeit , Lebensmittel n un d Heizmate -
rial. Ebens o di e umliegende n Landgemeinden , di e vo n Flüchtlinge n überflute t werde n 
und unte r dene n Bardowic k noc h i m Ma i da s Schicksa l erleidet , zwangsgeräum t un d 
zu eine m Lageror t fü r Displaced  Persons  gemach t z u werden . 

Die Berührunge n mi t de r „großen " Geschicht e sin d vielfältig , abe r da s Wesentlich e 
dieses Buche s sin d di e lokale n un d regionale n Quellen , au s dene n de r Auto r schöpft . 
Er schreibt , wa s Einzelne n un d Familien , wa s Städte n un d Dörfern , wa s Einheimische n 
und Flüchtlingen , wa s Deutsche n un d auc h wa s Engländer n widerfuhr . Di e Ereigniss e 
und Erlebniss e sin d a n jederman n bekannt e Plätz e gebunden , nich t selte n au f di e 
Minute gena u festzulege n un d mi t de m Name n de s Chroniste n z u bezeugen . S o 
könnte dan n da s gemeinsam e deutsch e Schicksa l diese r Jahr e i n de n Hintergrun d tre -
ten, wen n e s nich t imme r wiede r i n gu t angelegte n Exkurse n al s di e größer e Bühn e 
des begrenzte n Lüneburge r Geschehen s i n Erinnerun g gerufe n würde . Ei n verantwort -
lich geschriebenes , gute s historische s Buch , da s ohn e Zweife l ein e Vielfal t vo n Uber -
lieferungen festhält , di e i n Vergessenhei t z u gerate n drohten . Gu t auc h deshalb , wei l 
es lesbar , j a au f sein e Weis e spannen d ist , ohn e dabe i di e Ereigniss e unangemesse n 
zu dramatisiere n ode r sie  mi t eine r ihne n nich t gemäße n Bedeutun g z u beladen . 

Der Auto r bring t jedoc h de n Historike r auc h i n Verlegenheit . Geglieder t i n 5 8 Ka -
pitel vo n jeweil s etw a 2  Seiten , a m Rand e begleite t vo n Quellenauszüge n al s „Tage -
buch" un d seh r gu t un d ausführlic h bebildert , dominiere n di e Einzelszenen , treffe n 
die Uberschrifte n nich t imme r de n Inhalt , werde n Erwartunge n geweckt , di e ers t 
Kapitel späte r eingelös t werden , finde n sic h Aussage n gereiht , di e z u eine m zusam -
menhängenden Bild e z u addiere n ode r ga r mi t eine r Wertun g z u belege n de m Lese r 
überlassen bleibt . Da s Mitte l de r knappe n Szenen , de r impressive n Reihun g vo n 
Aussagen un d de r stete n Rückblende n ode r Vorausgriff e träg t sicherlic h daz u bei , di e 
Masse de r Fakte n lesba r un d da s Geschildert e al s zusammenhängende s Ganze s ver -
stehbar z u machen . Aber : e s hinder t de n Lese r zugleich , di e Fakte n i n ein e eigen e 
Ordnung z u bringen . Möcht e e r sic h ei n Bil d vo m chronologische n Ablau f de r Ereig -
nisse machen , dan n mu ß e r da s Buc h i n große n Sprünge n lesen . U m e s noc h einma l 
zu sagen : Di e Ereigniss e de s Jahre s 194 5 au s de n lokale n Quelle n aufzuarbeite n 
gehört z u de n schwierigsten , abe r auc h notwendigste n Arbeite n de s Historikers . Da s 
vorliegende Buc h erfüll t di e gestellt e Aufgab e un d erreich t zugleic h di e Leser , di e e s 
angeht. 

Siegen Haral d W i t t h ö f t 

B r e b b e r m a n n , A d o l f : Lünebur g i n alte n Ansichten . Zaltbommel : Europäisch e 
Bibliothek 1976 . 16 0 ungez. S  m . 15 7 Abb . 21,5 0 DM . 

Die i n diese m Band e a n mehrere n Stelle n angezeigte n Bildbänd e niedersächsische r 
Städte signalisiere n ein e Well e de s Interessse s a n de m durc h di e Fotografi e natur -
und detailgetre u festgehaltene n Städtebil d de s 19 . un d beginnende n 20 . Jahrhunderts. 
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Nicht all e dies e zumeis t i n Reihe n erscheinende n Werk e könne n i n diese r Zeitschrif t 
berücksichtigt werden . E s sol l jedoc h mi t de m obe n genannte n Tite l au f ein e vo n 
dem niederländische n Verla g „Europäisch e Bibliothek " herausgebracht e Reih e auf -
merksam gemach t werden , i n de r zahlreich e niedersächsisch e Städt e un d Gemeinde n 
Aufnahme gefunde n haben 1. 

Brebbermann konnt e be i de r Zusammenstellun g seine s besonder s sorgfälti g ange -
legten Bande s au f eine n große n Fundu s fotografische n Materials , woh l ausschließlic h 
alte Ansichtskarten , i m Lüneburge r Museu m zurückgreifen , wi e G . Körner i m Vor -
wort mitteilt . Di e Füll e de s Gebotene n reich t vo n de r di e Stadtsilhouett e erfassende n 
Weitwinkelperspektive bi s zu m Detai l de s älteste n erhaltene n Hausnummernschildes , 
von Platz - un d Straßensituatione n bi s zu m Interieu r eine s Cafe s vo n 1905 , vo n allei n 
die Baulichkei t erfassende n Ansichte n bi s z u Aufnahme n konkrete r historische r 
Ereignisse, wi e z . B. de s Besuche s Kaise r Wilhelm s I L i n Lüneburg , Imme r wiede r 
beeindruckend un d durc h Verschiedenartigkeit de r Ausschnitte un d de r Zeitdifferenz de r 
Aufnahmen z u Vergleiche n anregen d sin d di e Ansichte n vo n de n beide n berühmte n 
Plätzen Lüneburgs : de m Mark t un d de m Sand . I n de n Blic k komm t jedoc h nich t nu r 
das mittelalterlich e Stadtbild , sonder n auc h di e damal s modern e Architektu r de r 
Neugotik. Di e sorgfälti g recherchierte n Erläuterunge n setze n de n Betrachte r übe r 
Situation un d Zei t (sowei t möglich ) in s Bild . Ohn e sie  wär e de m mi t de m heutige n 
Stadtbild Vertraute n i n manche n Fälle n ein e Orientierun g woh l kau m meh r möglich . 

G. 

W e s t f ä l i s c h e s U r k u n d e n b u c h . Ban d X : Di e Urkunde n de s Bistum s Min -
den 1301-1325 . Bearb . vo n Rober t K r u m b h o l t z . 2 . verb . u . erg . Aufl . vo n 
Joseph P r i n z . Münster : Aschendorf f 1977 . XVIII , 45 4 S. , 5  Taf . =  Veröffent -
lichungen de r Historische n Kommissio n fü r Westfalen . I , 10 . Kart . 5 9 - DM . 

Der zehnt e un d vorers t letzt e Ban d de s brei t (fü r ein e Weiterführun g woh l z u 
breit) angelegte n Westfälische n Urkundenbuch s erschie n i n erste r Auflag e i m Jahr e 
1940 un d wurd e a n diese r Stell e vo n O . G r o t e f e n d angezeig t (Bd . 18, 1941 , S . 317). 
Seine groß e Bedeutun g auc h fü r di e niede i sächsische Landesgeschicht e lieg t au f de r 
Hand; den n wen n e r auc h i n erste r Lini e räumlic h au f da s ehemalig e Fürstentu m 
Minden abgestell t is t (nich t au f di e gesamt e Diözes e also , wi e de r Tite l vermute n 
lassen könnte) , s o erfaß t e r doc h darübe r hinau s i n Regeste n ode r i m Vollabdruc k 
- j e nac h de r inhaltliche n Bedeutun g -  ebenfalls  solch e Urkunden , i n dene n di e 
Mindener Bischöf e un d di e Mitgliede r de s Domkapitel s erwähn t werden , se i e s al s 
Aussteller, Empfänge r ode r Zeugen . D a di e Mindene r Kirch e innerhal b ihre s wei t 
nach Oste n übe r di e Lein e hinau s un d bi s i n di e Lüneburge r Heid e sic h erstreckende n 
Sprengeis natürlic h ein e Füll e vo n geistlichen , grund - un d lehnsherrliche n Rechte n 
besaß, is t i n de n übe r 100 0 Nummer n beträchtliche s Materia l auc h zu r Geschicht e 
der Grafschafte n Hoy a un d Schaumburg , de r Fürstentüme r Calenber g un d teilweis e 
auch Cell e erfaßt . Darunte r befinde t sic h manche s Stück , desse n Vorlag e i m letzte n 
Kriege verlorengegange n ist . Di e Neuauflag e de s Bande s is t dahe r dankba r z u be -
grüßen, zuma l de r größt e Tei l de r Erstauflag e de n Bombe n zu m Opfe r fie l un d da s 
Werk i n de n Bibliotheke n entsprechen d dün n gestreu t war . 

Die zweit e Auflag e biete t sic h i m Ker n al s ei n unveränderte r fotomechanische r 
Nachdruck dar . Jedoc h ha t Josep h Prinz , de r bereit s a n de r Drucklegun g de r erste n 

1 Beispielsweis e seie n noc h genannt : Jürge n H u c k , Elz e i n alte n Ansichten . Ebd . 
1978. Günte r M e r l , Northei m i n alte n Ansichten . Ebd . 1977. Margaret e S c h i n d -
l e r , Buxtehud e i n alte n Ansichten . Ebd . 1978 . 

29* 
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Auflage -  dere n Erscheine n de r Bearbeite r Rober t Krumbholt z nich t meh r erlebt e -
beteiligt gewese n war , di e Gelegenhei t genutzt , di e vo n ih m gesammelte n Ergänzun -
gen un d Berichtigunge n z u fas t 10 0 Nummer n i n eine m Nachtra g abzudrucken . (Z u 
ergänzen wär e hierbe i noc h z u Nr . 73 0 di e korrekt e Schreibun g de s Kloster s Nendorf , 
statt Nenndorf. ) Außerde m ha t e r el f Regeste n vo n Urkunde n de s Kloster s Möllenbec k 
(nach de m Möllenbecke r Urkundenbuc h vo n E n g e l un d L a t h w e s e n ) „wege n 
seiner starke n lippische n Beziehungen " hinzugefügt , womi t übrigen s de r vo n 
Krumbholtz gesteckt e Rahme n gespreng t wird : Möllenbecke r Urkunde n hätte n danac h 
allenfalls i n eine r Neuausgab e de r „Lippische n Regesten " vo n P r e u s s un d F a l k -
m a n n ihre n Plat z gehabt . 

Als nich t glücklic h gelös t erschein t mi r di e Einordnun g de r Prinz'sche n Zusätz e i n 
den Band . Di e „Berichtigunge n un d Ergänzungen " sin d zwische n Texttei l un d Registe r 
der Erstauflag e eingeschoben , di e Nachträg e z u de n Register n a n dies e angehäng t 
(ihnen folge n dan n noc h di e Siegeltafel n mi t Erläuterungen) . Da s ha t zu r Folge , da ß 
die Paginierun g bi s S . 363 au s de r Erstauflag e übernomme n ist , danac h abe r vo n ih r 
abweicht, ohn e da ß di e alte n Seitenzahle n hinzugefüg t sind . Besse r wär e e s woh l 
gewesen, di e beide n Einschüb e a n de n Schlu ß de s Bande s z u stellen . Da ß da s anfäng -
lich woh l auc h beabsichtig t war , deute t i n de n Nachträge n z u de n Register n di e -  be i 
der jetzige n Anordnun g sinnlos e -  Verweisun g au f di e Seitenzahle n de s Register s 
der erste n Auflag e an . Hie r wi e be i einige n kleinere n Versehe n (i m Vorwor t zu r 
zweiten Auflag e is t vo m neunte n stat t vo m zehnte n Ban d di e Rede ; be i Nr . 2 7 a  de r 
Ergänzungen is t kei n Datu m ausgeworfen ) hätt e ein e etwa s sorgfältiger e Schluß -
redaktion de m Ban d gutgetan . Nützlic h gewese n wär e ei n Hinwei s darauf , da ß sämt -
liche Handschrifte n un d Kopiar e un d ei n Tei l de r Originalurkunde n de s Hauptstaats -
archivs Hannover , au s dene n Krumbholt z noc h i n reiche m Maß e hatt e schöpfe n kön -
nen, 194 3 verbrann t sind . 

Hannover Diete r B r o s i u s 

Z w i s c h e n D o m u n d R a t h a u s . Beiträg e zu r Kunst - un d Kulturgeschicht e de r 
Stadt Minden . Hrsg . vo n Han s N  o  r d s i e k .  (Minden : Stad t Minde n 1977) , 36 8 S . 

Anlaß fü r da s Entstehe n diese s großzügi g mi t Abbildunge n ausgestattete n Sammel -
bandes wa r da s Gedenke n a n da s Markt- , Münz - un d Zollprivileg , da s Kaise r Ott o II . 
dem Mindene r Bischo f Mil o i m Jahr e 97 7 fü r seine n Diözesansit z gewährte . Jedoc h 
nicht diese m fü r di e Stadtwerdun g grundlegende n Ak t ode r de r durc h ih n ausgelöste n 
rechtlichen, wirtschaftliche n un d soziale n Entwicklun g sin d di e meiste n de r 2 2 Beiträg e 
der Festschrif t gewidmet ; de n vo m Herausgebe r gesteckte n Rahme n bilde t vielmeh r 
das kulturell e un d geistig e Leben , da s sic h i n Minde n au f de n vo r tausen d Jahre n 
geschaffenen materielle n Grundlage n entwickelte . Di e i m Spannungsfel d zwische n 
Niedersachsen un d Westfale n gelegen e Stad t ha t j a durc h di e territorial e Entwicklun g 
in de n letzte n dre i Jahrhunderte n erheblich e Verlust e a n zentrale n Funktione n hin -
nehmen müsse n un d droht e dan k ihre r Randlag e be i de r jüngste n Gebietsrefor m 
sogar de n Kreissit z einzubüßen . D a is t e s verständlich , wen n di e Herausstellun g de r 
kulturellen Traditione n zugleic h al s ei n Versuc h verstande n werde n will , da s durc h 
die Unguns t de r Geschicht e i n Frag e gestellt e Selbstverständni s de r Stad t z u stärken , 
dem Provinzialitätsdenke n entgegenzuwirke n un d z u verstärkte m Bemühe n u m Pfleg e 
wenigstens de s ideelle n Erbe s eine r glanzvollere n Vergangenhei t aufzurufen . 

Wie reic h dies e Vergangenhei t gewese n ist , belege n di e Beiträg e des . Bande s i n 
eindrucksvoller Weise . Si e glieder n sic h i n zwe i Gruppen , entsprechen d de n beide n 
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bestimmenden Kräfte n de r mittelalterliche n Stadt : de r bischöfliche n Residen z un d de r 
sich weitgehen d selbs t verwaltende n Bürgergemeinde . I m Mittelpunk t de s erste n Teil s 
steht de r Mindene r Do m al s bedeutendste s Zeugni s fü r de n Repräsentationswille n de s 
geistlichen Stadtherrn . Klau s G ü n t h e r informier t übe r di e Ergebnisse , welch e di e 
noch nich t abgeschlossene n Grabunge n au f de m Domho f i n de n letzte n dre i Jahre n 
gebracht haben ; sie  erlaube n konkreter e Vorstellunge n al s bishe r vo n Umfan g un d 
Bebauung de r Dombur g i n karolingische r un d ottonische r Zeit , bedürfe n abe r noc h 
ergänzender Untersuchungen . Han s Gerhar d M e y e r analysier t di e Gestaltun g de r 
als Schaufron t de r Stad t zugewandte n gotische n Langhausnordseit e de s Dom s un d 
fragt nac h Vorbildern , di e e r vo r alle m i n de r Kathedral e vo n Reim s findet . De m 
romanischen Kruzifi x al s wertvollste m Stüc k de r Ausstattun g widme t Han s B u t z -
m a n n ein e Betrachtung , di e besonder s sein e Funktio n i n de r Karfreitagsliturgi e 
herausstellt. Hors t M ü l l e r - A s h o f f beschreib t di e imme r noc h beachtliche n 
Reste de r Dombibliothek , dere n kostbarst e Handschrifte n 168 3 nac h Berli n verbrach t 
wurden. Weiter e Aufsätz e gelte n de m vo n de n Mindene r Oberhirte n bi s in s H.Jahr -
hundert getragene n Rational e (Klemen s H o n s e l m a n n ) un d eine r Porträtbüst e 
eines Mindene r Geistliche n au s de m 15 . Jahrhundert (Thoma s M i c h e l s ) . I n di e 
Wirtschaftsgeschichte hinübe r führ t Pete r 1 1 i  s c h s kritisch e Untersuchun g de r 
Mindener Münzprägunge n de s 11 . Jahrhunderts , di e erfreulic h kla r herausstellt , wi e 
vorsichtig ma n angesicht s de s schmale n Material s un d de r vielfac h noc h ungesicherte n 
Zuschreibungen mi t statistische n Auswertunge n un d mi t Folgerunge n fü r di e wirt -
schaftliche Bedeutun g de s Prägeort s sei n muß. 

Auch de r zweite , de m bürgerliche n Minde n gewidmet e Tei l beginn t mi t eine m 
archäologischen Beitrag : Gabriel e I s e n b e r g gib t eine n Einblic k i n ihr e Grabun g 
an de r untere n Bäckerstraße , a m Rand e de s älteste n Stadtkern s bereit s i m Uber -
flutungsbereich de r Wese r gelegen . Rech t un d Verfassung , wirtschaftlich e un d sozial e 
Probleme werde n berühr t i n Abhandlunge n übe r da s Stadtsiege l de s 13 . Jahrhundert s 
(Rainer K a h s n i t z ) , übe r da s Am t de s Wichgrafe n al s bischöfliche n Beamte n i n 
der Stad t (Diete r S c r i v e r i u s ) , übe r ei n Stadtbuc h vo n 137 6 mi t Neubürgerlisten , 
rechtlichen un d geschäftliche n Eintragunge n (Johan n Kar l v o n S c h r o e d e r ) , 
über di e 181 3 erfolgt e Aufhebun g de s sei t de m 16 . Jahrhundert vo n de r Stad t i n An -
spruch genommene n Stapel s (Hans-Joachi m B e h r ) un d übe r di e Mindene r Apothe -
ken i m 16 . un d 17 . Jahrhundert (Wilhel m K o h l ) . Doc h da s Schwergewich t lieg t auc h 
hier au f de r Kunst - un d Kulturgeschichte . Sinnbildhaf t deutlic h wir d de r Niedergan g 
der Stad t sei t de m späte n Mittelalte r a n de n beide n baugeschichtliche n Beiträgen : 
Bestimmte bi s zu r Reformatio n vo r alle m de r bürgerlich e Bauwill e da s äußer e Bil d 
der Stad t (Jürge n S  o  e nk e  übe r di e Backsteinhäuse r de r Spätgotik) , s o kan n Ludwi g 
S c h r e i n e r , de r di e Bautätigkei t de s Klassizismu s untersucht , ausschließlic h au f 
militärische, Verwaltungs - un d Schulgebäud e verweisen . Ebens o is t e s woh l nich t 
zufällig, da ß di e Aufsätz e zu m geistige n Lebe n i n Minde n di e beide n dunkelste n 
Jahrhunderte aussparen : Nac h de r Umbruchszei t de r Reformation , de r sic h Rober t 
S t u p p e r i c h widmet , entwickelt e sic h ers t nac h de m End e de s Ancien  regime 
wieder ein e bürgerlich e Kultur , getrage n vo n Männer n wi e de m Arz t un d Goethe -
Korrespondenten Nicolau s Meye r ode r de m Verlege r J , C . C. Bruns , mi t dene n sic h 
Hans N o r d s i e k un d Helg e B e i d e r W i e d e n beschäftigen . 182 4 wurd e ein e 
„Westphälische Gesellschaf t fü r vaterländisch e Cultur " gegründet , dere n Tätigkei t bi s 
zur Auflösun g 186 6 Friedric h Car l B  a t h verfolgt . Fü r Bildungsbemühunge n unsere s 
Jahrhunderts steh t di e 192 0 in s Lebe n gerufen e Kant-Gesellschaft ; Johanne s 
O r  z s c h i g umreiß t ih r Wirke n un d ihr e Ziele . I n aktuell e Strukturproblem e führ t 
schließlich di e Untersuchun g de r Stellun g Minden s innerhal b seine s Umlande s sei t 
dem 18 . Jahrhundert durc h Han s Heinric h B l o t e v o g e l ;  sein e Feststellung , da ß e s 
in de n letzte n Jahrzehnte n gelunge n sei , de n kontinuierliche n Bedeutungsschwun d 
der einstige n Bischofs - un d Hansestad t aufzuhalten , setz t eine n erfreuliche n Schluß -
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punkt unte r dies e gelungen e Festgabe , welch e di e Mindene r Stadtgeschicht e u m ei n 
gutes Stüc k vorangebrach t hat . 

Hannover Diete r B r o s i u s 

L i n d e m a n n , H a n s : Olper . Di e Geschicht e eine s Braunschweige r Pfahldorfes . 
Mit eine r geologische n Einführun g vo n Günte r K ü h l e . Braunschweig : Waisen -
haus-Buchdruckerei u . Verlag 1977 . 24 0 S . Text , 5 7 S . Abb . Hlw . 36, - DM. 

Wenn ma n di e nich t gerad e bescheide n aufgemacht e Dorfgeschicht e au s de r Han d 
legt, dränge n sic h unabweislic h grundsätzlich e Frage n auf . Waru m ma g de r Auto r 
sie geschriebe n haben , fü r we n sol l si e bestimm t sein ? Frag t ma n auc h noc h danach , 
ob di e Wissenschaf t darau s Nutze n ziehe n kann , s o berühr t ma n wiede r jene s Dis -
kussionsthema, übe r da s i n diese m Jahrbuc h scho n einma l mi t Eife r gestritte n wurde . 
L. selbs t gewähr t solche n Überlegunge n nu r knappe n Raum . E r meint , de n letzte n 
Augenblick erhasch t z u haben , i n de m da s Überliefert e un d Besonder e de s Bauern -
dorfes gerad e noc h festzuhalte n wa r un d ih m älter e Einwohne r au s frühere n Tage n 
berichten konnten . Weiterhi n sol l nac h L . ein e Dorfgeschicht e meh r al s nu r ein e 
Ansammlung belanglose r Begebenheite n sein ; den n i n ih r spiegel t sic h da s Lebe n vo n 
Generationen. Schließlic h is t nac h L . di e Geschicht e de s Dorfe s al s ei n Stüc k de r 
Geschichte de r Stad t Braunschwei g aufzufassen . 

Geht ma n diese n Zielsetzunge n de s Autor s i m Buch e nac h un d prüft , i n welche m 
Umfang e r ihne n entspricht , is t ma n enttäuscht . Nach  solche m Ankündige n wär e ehe r 
eine Arbei t z u erwarte n gewesen , dere n Schwerpunk t i n di e Zei t nac h de r Mitt e de s 
vorigen Jahrhundert s geleg t worde n wäre , al s Braunschwei g zu r Industriestad t heran -
wuchs un d da s Umlan d stärke r al s j e zuvo r i n seine n Bannkrei s einbezog . Ma n hoff t 
unwillkürlich au f ein e Beschreibun g de s noc h rei n agrarisc h geprägte n Dorfes , da s i n 
den folgende n Jahrzehnte n -  besonder s nac h de m Zweite n Weltkrie g -  imme r meh r 
seine Eigenar t verlier t un d z u eine r Stadtrandsiedlun g mi t völli g andere r Sozial -
struktur umgeform t wird . Diese r Wandlungsproze ß wir d jedoc h meh r al s knap p be -
handelt, meh r al s ei n Achte l de s Inhalt s is t ih m nich t zuzuordnen , Gerad e e r wär e 
für di e Betroffene n i m Rückblick , fü r di e Neuhinzugezogenen , abe r auc h fü r di e 
wissenschaftliche Forschun g vo n erhebliche m Interess e gewesen . Mi t ih m hätt e da s 
Buch Quellenwer t gewonnen . 

L. geh t jedoc h woh l ehe r persönliche n Neigunge n nac h un d beschäftig t sic h einge -
hend mi t de n längs t vergangene n Tage n de s ehemalige n Pfahldorfes . Wa s e r macht , 
ist -  überspitz t formulier t -  da s Ausbreite n vo n archivalische n Quelle n unte r de m 
Stichwort „Olper" . Natürlic h versuch t e r auc h Schlüss e z u ziehe n un d da s of t spröd e 
Zahlenmaterial zu m Spreche n z u bringen . Be i diese n Versuche n stöß t ma n jedoc h 
auf eine n nich t geringe n Mangel . Wil l ma n da s Besonder e de s Pfahldorfe s Olpe r 
erkennen un d de n Leser n vermitteln , mu ß ma n da s Allgemein e kennen . Be i de r Sied -
lungs- un d Agrargeschicht e is t da s mi t Sicherhei t nich t de r Fall . S o enthäl t da s 
Literaturverzeichnis auc h nu r ei n Standardwer k beide r Gebiete . L ü t g e un d W i t -
t i c h , u m nu r di e zwe i wichtigste n Autore n z u nennen , fehle n dagegen . S o entgehe n 
dem Auto r wesentlich e Züg e de r frühe r i n Olpe r geübte n Grundherrschaft . Be i de r 
Siedlungsgeschichte allei n di e Dissertatio n vo n U . O b e r b e c k - J a c o b s un d di e 
Arbeit vo n K . M a ß b e r g al s einschlägig e Fachliteratu r bezeichne t z u sehen , be -
fremdet den n doch . S o könne n auc h di e Folgerunge n fü r di e Flurgenes e nich t sonder -
lich überzeugen . 

Recht unbefriedigen d is t de r Abschnit t „Au s de m kulturelle n Leben" , i n de m Schul e 
und Kirch e abgehandel t werden . Ein e Reihun g vo n Quelle n un d Notizen , un d di e 
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Abschnitte übe r beid e Institutione n ende n praktisc h u m 1820 ! Hie r wurd e gan z sicher -
lich ein e Gelegenhei t vertan . E s nütz t niemandem , wen n einfac h di e Fix a un d Akziden -
tien de s Schulmeister s genann t werden . Di e Zahle n lasse n sic h ers t abwägen , wen n 
sie mi t de n Einkünfte n andere r Dorfbewohne r ode r andere r Lehre r vergliche n wer -
den. S o stehe n sie  isolier t un d wecke n kei n Interess e a n de r Geschichte . Wi e hie r 
das Schicksa l vo n Generatione n Gestal t gewinne n soll , is t nich t ersichtlich . Da s be -
stätigt de r Abschnit t „Sitte n un d Gebräuche " i m Umfang e vo n 1 3 Seiten . Allei n 4 
davon entfalle n au f 2  Ehestiftungen , di e mi t Sitte n un d Gebräuche n kau m etwa s z u 
tun habe n un d be i dene n auc h z u frage n wäre , o b si e fü r Olpe r repräsentati v sind . 
Die Verein e müsse n sic h insgesam t mi t eine r knappe n Seit e bescheiden , nu r di e 
Freiwillige Feuerweh r erfähr t ein e zweiseitig e Würdigung . 

Der Historike r wär e a n eine r Besonderhei t Olper s interessier t gewesen , di e da s 
bisherige Geschichtsbil d i n wertvolle r Weis e hätt e ergänze n können : nämlic h di e 
Gerichtsherrschaft de r Stad t Braunschwei g übe r sei n Pfahldorf . Si e komm t bi s zu m 
Jahre 167 1 i n etliche n Punkte n eine r „Landesherrschaft " gleich . Meh r al s ei n Hinwei s 
aber is t de m Buch e nich t z u entnehmen . Bedenk t ma n zude m di e viele n Schlüsse , di e 
auf andere n Gebiete n gezoge n werde n un d nich t s o rech t überzeugen , s o könnt e ma n 
abschließend dara n zweifeln , o b überhaup t Dorfgeschichte n geschriebe n werde n soll -
ten. Bereit s au s de m Braunschweigische n wir d de r Gegenbewei s vo n eine m Auto r 
geliefert, de r diese r Gattun g selbe r kritisc h gegenübersteht . Ma n brauch t nu r a n di e 
Dorfchroniken vo n Fümmels e un d Remlingen z u erinnern , di e H . W i s w e verfaßte . 

Ein letzte s Wor t mu ß noc h z u de n Abbildunge n gesag t werden . Ihr e Zah l is t einfac h 
verblüffend, un d e s dürft e s o rasc h kei n zweite s Dor f gefunde n werden , da s s o of t i m 
Bild erscheint . Zu m Tei l sin d di e Bilde r i m Text , vo r alle m i m Anhang , ein e wahr e 
Fundgrube. Leide r kan n ma n dies e positiv e Würdigun g nich t au f di e Qualitä t aus -
dehnen. Auc h Photo s au s de r Gegenwar t weise n offenkundig e technisch e Mänge l au f 
und ihr e Wiedergab e gereich t de m Verla g nich t zu r Ehre . Di e gleiche , nich t meh r 
zeitgemäße Qualitätsstuf e wa r scho n be i de r „Braunschweigische n Landesgeschicht e 
im Überblick" z u bemängeln . 

Diekholzen-GÖttingen Walte r A c h i l l e s 

W r e d e , G ü n t h e r : Geschichtliche s Ortsverzeichni s de s ehemalige n Fürstbistum s 
Osnabrück. 2  Bände : A - K un d L-Z . Hildesheim : La x 197 5 un d 1977 . 36* , 32 3 un d 
319 S . 4° , 2  Faltbll . =  Veröffentlichunge n de r Historische n Kommissio n fü r Nieder -
sachsen un d Bremen . XXX : Geschichtliche s Ortsverzeichni s vo n Niedersachsen . 3 . 
Kart. 4 8 - un d 98,- DM. 

Wenn di e Zeiche n nich t trügen , dan n is t de r Aufwind , de n di e Kärrne r de r geschicht -
lichen Landeskund e i n de n 60e r Jahre n verspürten , inzwische n verweht . Damal s 
gab e s Kolloquie n un d publiziert e Richtlinie n zu r Bearbeitun g Historische r Orts -
lexiken (HOL ) bzw . Geschichtliche r Ortsverzeichniss e (GOV ) (vgl . Bll.f.dt.Ldgesch . 102 , 
1966, S . 69-82) . Is t e s Zufal l ode r Trend , da ß stat t desse n inzwische n di e Bearbeitun g 
der regionale n Städtebüche r un d Städteatlante n vorangetriebe n worde n ist ? Jeden -
falls is t e s bedauerlich , da ß di e Lücke , di e i m Bereic h de r Ortslexika-Arbeite n offen -
sichtlich durc h di e Emeritierun g Fran z Petri s un d Walte r Schlesinger s entstande n 
ist, noc h nich t wiede r geschlosse n werde n konnte.  Ma n kan n dahe r z . Z. nu r hoffen , 
daß de r hie r anzuzeigende , vo n Günthe r Wred e noc h kur z vo r seine m Tod e fertig -
gestellte Teilban d Osnabrüc k de s Geschichtliche n Ortsverzeichnisse s vo n Nieder -
sachsen sic h nich t al s Ausläufe r eine r i n de n 50e r Jahre n wiede r erstandene n Orts -
lexikawelle erweise n wird . 
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Das Geschichtlich e Ortsverzeichni s de s ehemalige n Fürstbistum s Osnabrück , nac h 
den 196 4 un d 1967/6 8 erschienene n Bände n Breme n un d Braunschwei g de r 3 . Teilband 
des niedersächsische n Gesamtunternehmens , umfaß t di e „vie r bi s l.Jul i 197 2 be -
stehenden Landkreis e Bersenbrück , Melle , Osnabrück , Wittlag e sowi e de n Stadtkrei s 
Osnabrück" (S . 7*). Der Teilban d Osnabrüc k enthäl t insgesam t 160 8 ( + zwe i a-Nr. ) fort -
laufend gezählt e Stichworte , vo n dene n 117 8 au f heut e noc h bestehend e Siedlunge n 
(907 Wohnplätze , 26 2 Landgemeinden , 9  Städte) , (nur ) 3 6 au f Wüstungen , 20 6 au f 
geistliche un d weltlich e Verwaltungsbezirke , 5 0 au f Naturgebild e (Berg - un d Ge -
wässernamen) sowi e 14 0 au f sonstig e Stichwort e entfallen . Hinz u komme n 284 9 (! ) 
Verweise (be i insgesam t 161 0 Stichworten) . Hie r scheint , zuma l noc h ei n Registerban d 
folgt, de s Gute n doc h zuvie l geschehe n z u sein . S o verma g ma n au f manche n Seite n 
vor laute r Verweise n kau m di e Stichwörte r z u finde n (vgl . etwa Bd . 1, S . 10 6 f.) 

Dem eigentliche n Texttei l stehe n 8  Seite n „Hinweis e fü r di e Benutzung " voran , 
deren genaue s Studiu m Voraussetzun g fü r da s Verständni s de s Gesamtwerke s ist . Hie r 
finden sic h abe r auc h -  allz u versteckt , un d deshal b se i die s besonder s vermerk t -
Ergebnisse de r Materialauswertun g de s jeweilige n Stichwortes , wen n etw a be i 1  b 
(mundartliche Namensformen ) festgestell t wird , „da ß da s Alte r de r heutige n mund -
artlichen Forme n i m allgemeine n nich t übe r da s 16 . Jahrhunder t zurückreicht " 
(S. 12*) . De r Hinweis , da ß di e durc h di e Gebietsrefor m ne u entstandene n „Groß -
gemeinden weitgehen d de m Umfan g de s alte n Kirchspiel s entsprechen " (S . 13*), 
kann übrigen s durc h vergleichbar e Feststellunge n i m Landestei l Nordrhei n de s Landes 
Nordrhein-Westfalen bestätig t werden . Interessan t is t auc h di e Bemerkung , da ß 
der „Ausba u de s Pfarreinetze s gege n End e de s 15 . Jh. beende t war " (S , 13*). I n 
Ergänzung z u de n vo n de r Historische n Kommissio n fü r Niedersachse n un d Breme n 
für di e Bearbeitun g de r Ortsverzeichniss e entwickelte n Richtlinie n ha t Wred e auc h 
„älteste Nachrichte n übe r da s Volksschulwesen " sowi e al s völli g neu e Rubri k de n 
Titel „3 f (Fürsorgewesen) - (S . 14* ) eingeführt . Di e Bitte , da ß di e Bearbeite r de r 
übrigen Teilbänd e diese m Beispie l folge n mögen , se i hie r nachdrücklic h geäußert . 
Hervorzuheben is t auc h di e Beobachtung , da ß di e bäuerliche n Lehe n sei t End e 
des 15 . „Jahrhundert s überwiegen d i n di e Eigenbehörigkei t de s Adels" , abe r auc h 
„städtischer Bürgergeschlechter " übergegange n sin d un d dahe r „diese s grundherr -
schaftliche Verhältnis " fü r di e vo n Wred e untersuchte n Ortsgeschichte n ein e „vie l 
gewichtigere Rolle " gespiel t hat , „al s da s LehnsVerhältni s zwische n Landesher r 
und Adel " (S . 14*) . Be i de n Angabe n übe r di e „langfristige n Grundherrschaften " 
konnten zwe i Stichjahr e ermittel t werden , u m 160 0 un d fü r 177 2 (S . 14*). Da s Ver -
zeichnis vo n 177 2 gib t zude m di e „erst e vollständig e Bevölkerungsübersicht " (S . 15*). 
Besonders se i au f di e Bemerkunge n z u Abschnit t „7 b (Bäuerlich e Besitzklassen) " 
(S. 15* ) verwiesen , di e eine r äußers t komprimierte n ländliche n Sozialgeschicht e nich t 
nur de s vo n Wred e untersuchte n Gebiete s entsprechen . Hie r werde n besonder e 
Interessen de s Verf . sichtbar , ohn e di e auc h ei n GO V nich t erarbeite t werde n kann . 
Als äußers t nützlic h erweise n sic h di e vo n Wred e erstmal s aufgenommene n Ver -
zeichnisse de r benutzte n Amtsregiste r un d Kartenwerk e (S . 23*-25*). Wenige r er -
freulich sin d dagege n einig e (i n Zukunf t leich t z u glättende ) Unebenheite n i m Ab -
kürzungsverzeichnis. S o is t S . i m GO V Braunschwei g =  Sancti , sancta e un d i m GO V 
Osnabrück (wi e allgemei n üblich ) =  Süde n sowi e E  be i Kleina u —  End e un d be i 
Wrede =  Erbe . 

Schließlich seie n hie r noc h einig e au f di e Gestaltun g de s Gesamtwerke s zielend e 
Bitten wiederholt , di e bereit s be i de r Rezensio n de s GO V Braunschwei g i n diese r 
Zeitschrift geäußer t worde n sin d (Bd . 40, 1968 , S . 229). Di e au f S . 11 * geboten e „Stoff -
gliederung de r einzelne n Stichworte " wär e besse r -  u m da s häufig e Zurückblätter n 
zu erspare n -  zusamme n mi t de m ausklappbare n Abkürzungsverzeichni s gedruck t 
worden. De r i n Spalte n gesetzt e eigentlich e Texttei l würd e durc h Ordnun g de r ins -
gesamt immerhi n neu n Gliederungsziffer n i n eigen e Abschnitt e (vgl . hierz u de n 
Textteil de s Rheinischen Städteatlas ) doc h wesentlich übersichtlicher . 
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Gemessen a n de r wissenschaftliche n Bedeutun g eine s GOV , möge n dies e gestalteri -
schen Verbesserungsvorsdüäg e sekundä r erscheinen ; doc h sollt e auc h ei n GOV , desse n 
Text nich t nu r durc h di e zahlreiche n Abkürzunge n un d Sige l scho n schwe r zugänglic h 
ist, noc h lesba r sein ! 

über ein e einma l eingeführt e Stoffgliederun g kan n ma n zwa r diskutieren , abe r 
zu ändern , da s ha t di e Erfahrun g gezeigt , verma g ma n si e nich t mehr ; di e Beschrän -
kung au f einige , de n Rez . besonder s interessierend e Fragenkomplexe , erschein t dahe r 
sinnvoller. 

Eine durchau s nich t leich t z u lösend e Aufgab e be i de r Bearbeitun g de s GO V is t 
die Frag e de r Abgrenzun g z u de n Städtebücher n bzw . de r Formulierun g de r Städte -
artikel i m GOV . Wred e hatt e insgesam t immerhi n neu n Städt e (Bersenbrück , Bramsche , 
Dissen, Fürstenau , Ba d Iburg , Melle , Osnabrück , Quakenbrück , Ba d Rothenfelde ) z u 
bearbeiten, wobe i vie r vo n diese n i n de m 195 3 erschienene n Niedersächsische n 
Städtebuch nich t enthalte n sind , wei l si e de n Stadttite l ers t unmittelba r vo r bzw . 
nach Erscheine n de s Bande s erhalte n habe n (Bersenbrüc k 1956 , Disse n 1951 , Ba d 
Iburg 1959 , Ba d Rothenfeld e 1951) . Fü r zwe i diese r Städte , nämlic h fü r Disse n un d 
Bad Iburg , sin d abe r oppidum - sowi e cives - un d oppidani-Beleg e au s de r 2 . Hälft e 
des 13 . Jahrhunderts überliefert ; si e sin d Wikbolde bzw . Flecke n gewesen . 

Was Wred e i m Vergleic h z u de n Bearbeiter n de r Städtebuchartike l geleiste t hat , 
wird scho n durc h ein e Gegenüberstellun g de r i n Anspruc h genommene n Seiten -
zahlen deutlich . Di e fün f auc h i m Städtebuc h enthaltene n Artike l umfasse n dor t 
insgesamt 1 3 Seiten . Wred e ha t i n seine r -  auc h i m Satzspiege l vergleichbare n -  Publi -
kation fü r di e Darstellun g diese r Städt e insgesam t 3 5 Seite n benötigt . Bei m Artike l 
Osnabrück wir d da s Mißverhältni s -  1 7 z u 5V * Seite n -  besonder s deutlich . Un d den -
noch (di e be i de r Bearbeitun g de s Rhein . Städteatlasse s gewonnene n Erfahrunge n 
erlauben diese s Urteil) : ma n verma g au f wenige r Rau m kau m meh r z u sagen . De r 
Artikel Osnabrüc k de s GO V is t ein e äußers t komprimiert e Kurzgeschicht e de r Stad t 
Osnabrück, di e de n (auc h eine m Nicht-Niedersachse n schwac h erscheinenden ) Artike l 
im Städtebuc h glat t vergesse n läßt . Wred e ha t sic h mi t diese m Beitra g i n Osnabrüc k 
ein bleibende s Gedächtni s gesichert , un d ma n wir d be i de r bevorstehende n Neu -
auflage de s Niedersächsische n Städtebuche s gu t dara n tun , sic h diese r jüngste n 
Osnabrücker Untersuchun g z u erinnern . 

Insgesamt gil t auc h fü r di e Städteartike l de s GO V Osnabrück , wa s scho n be i de r 
Rezension de s GO V Braunschwei g gesag t worde n ist . Währen d di e Artike l de r 
Städtebücher de r topographische n Entwicklun g groß e Aufmerksamkei t widmen , fehle n 
diese Angabe n i m GO V Osnabrüc k -  de n Richtlinie n entsprechen d -  weitgehend . 
Statt desse n sin d di e auc h fü r di e Sozialstruktu r s o wichtige n un d i n de n Städte -
büchern durchwe g unberücksichtig t gebliebene n grund - un d lehnsherrlichen  Besitz -
verhältnisse äußers t gründlic h untersuch t un d aufgeführt . S o is t den n insbesonder e 
der Abschnit t 4  (Besitzverhältnisse ) de r Städteartike l auc h de s GO V Osnabrüc k al s 
eine i n Zukunf t unbeding t z u berücksichtigend e Ergänzun g z u de n entsprechende n 
Artikeln de s Niedersächsische n Städtebuche s z u werten . 

Versucht ma n de n Leistunge n de r beide n Bearbeite r de r GO V vo n Braunschwei g 
und Osnabrüc k gerech t z u werde n (woz u i m Detai l be i de r Besprechun g de s hoffent -
lich bal d erscheinende n Osnabrücke r Registerbande s noc h etwa s z u sage n sei n 
wird), s o bleib t di e Feststellung , Herman n Kleina u un d Günthe r Wred e habe n ein e 
Lücke hinterlassen , di e auc h i n Niedersachse n s o schnel l nich t z u schließe n sei n 
wird. Beide r Lebenswer k wir d auc h i m 21 . Jahrhundert noc h mi t Gewin n benutz t 
werden. 

Kleve Klaus F l i n k 
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M a a c k , U r s u l a : Di e Flurname n de s Schaumburgische n Wesertals . Rinteln : Bö -
sendahl 1974 . X , 40 5 S . m . 2 3 Kt . =  Schaumburge r Studien . H . 32 . Brosen . 27, - DM . 

Mit de r umfangreiche n Untersuchun g vo n Ursul a Maac k werde n di e Arbeite n zu r 
Flur- un d Flußnamenforschun g i n Niedersachse n fortgesetz t Untersuchungsgebie t 
ist de r Abschnit t de s Wesertale s zwische n de n Städte n Hamel n un d Vloth o (südwest -
lich vo n Hannover) . E s handel t sic h u m ein e „geschlossen e natürlich e Siedlungsland -
schaft" (S . 3), di e hie r vo n de r Wese r i n Ost-West-Richtun g durchflösse n wird . Geo -
graphisch gehör t da s Gebie t zu m Weserbergland , sprachgeographisc h läuf t mitte n 
durch di e Landschaf t i n Nord-Süd-Richtun g di e Grenzlini e zwische n westfälische n un d 
ostfälischen Dialekten . 

Die Arbei t vo n U . M. is t zwa r kei n Torso , abe r si e is t auc h nich t völli g ausgereift , 
wie H . W  e  s c h e i n eine m Vorwor t z u diese r Untersuchun g schreibt . Si e sollt e be i 
ihm i n Göttinge n al s Dissertatio n eingereich t werden . De r plötzlich e To d vo n Ursul a 
Maack ( f 1968 ) lie ß e s nich t daz u kommen . Da s ziemlic h wei t gediehen e Vorhabe n is t 
dann vo n Walte r Maac k (de m Vate r de r Verf.) , eine m verdiente n Man n u m di e 
Geschichte de r alte n Grafschaf t Schaumburg , weitergeführ t worden . Ein e Überarbeitun g 
im Sinn e vo n Erweiterun g un d Ergänzun g de s Manuskript s vo n U . M. wa r durc h 
ihren Vate r nich t geplant , woh l abe r ein e Überprüfun g de s Ganze n mi t de m Ziel , 
eine druckfertig e Vorlag e z u liefern . I m erste n Arbeitsgan g is t da s geglückt , abe r 
dann nah m de r To d auc h W . Maac k di e Fede r au s de r Han d (1971) . E s bestan d ein e 
Zeitlang Unsicherhei t darüber , o b di e i m Grund e nich t vollendet e Arbei t gedruck t 
werden sollt e ode r nicht . Mi t Rech t is t dan n di e Entscheidun g fü r de n Druc k gefallen . 
Es gib t nämlic h fü r Niedersachse n noc h nich t s o viel e gut e Flurnamen-Untersuchungen , 
wie sie  di e Arbei t vo n U . M. darstellt . 

Das Buc h glieder t sic h nebe n Vorwor t un d Einleitun g i n dre i Teile , hinz u komme n 
die Verzeichniss e fü r Karte n un d Tabellen , fü r Quelle n un d Literatu r sowi e fü r di e 
Abkürzungen. -  Tei l I  (S . 3-15) führ t i n da s Untersuchungsgebie t ei n un d gib t kurz e 
Auskünfte z u Topographie , Geologie , Bodenbeschaffenheit , Geschichte , Kirchenbezirke , 
Mundart un d zu r Quellenlage . -  I m Tei l I I (S . 17-355) , de m Haupttei l de r Arbeit , 
werden zuers t di e Ortsname n (worunte r Orts- , Wüstungs - un d Hofname n verstande n 
werden [S . 17-41] ) behandelt . E s sin d di e Name n vo n zwe i Städte n (Rinteln , [Hessisch ] 
Oldendorf), 2 7 Dörfern , ach t Höfe n un d 1 3 Wüstungen . Di e Artike l fü r di e Ortsname n 
bestehen au s de r Nennun g de r urkundliche n Namenformen , eine r kurze n Beschrei -
bung vo n Topographi e un d Geschicht e sowi e eine r ausführlichere n Deutun g de s 
jeweiligen Namens . -  I n eine m zweite n Abschnit t werde n di e Flurname n (FlurN ) i n 
alphabetischer Reihenfolg e aufgeführ t (S . 42-312). Wi e be i de n Ortsname n werde n 
auch hie r i n verdienstvolle r Weis e di e mundartliche n Forme n be i denjenige n Name n 
genannt, be i dene n sie  woh l noc h lebendi g waren , Fü r sprachwissenschaftlich e Zweck e 
ist di e verwendet e „Umschrift* ' jedoc h nich t ausreichend . Unte r de m jeweilige n i n 
Versalien ausgeworfene n Namen-Stichwor t werde n de r Or t (ode r auc h mehrer e Orte ) 
genannt, i n desse n Flu r de r Nam e vorkommt ; e s folge n historisch e Beleg e mi t Angab e 
der Quelle , Hinweis e au f di e benannt e Sach e (Realprobe ) un d schließlic h de r Versuc h 
einer Erklärun g de s Namens , wen n dies e erforderlic h ist . -  I m dritte n Abschnit t diese s 
Teils de r Arbei t werde n dan n di e Flur N de r einzelne n Ort e i m Zusammenhan g erfaß t 
(S. 312-345). Dami t wir d de r Flurnamenschat z eine s Dorfe s un d seine r Gemarkun g 
insgesamt sichtbar . Dara n schließe n sic h zeh n „Flurnamen-Karten " an . Eigentlic h 
handelt e s sic h u m F l u r k a r t e n , au f dene n di e zwe i Städt e un d di e 2 7 Dörfer  de s 
Untersuchungsgebietes mi t ihre n Flure n z u sehe n sin d un d i n di e entwede r i n ausge -

* Vgl . Nds . Jb . 44 , 1972 , S . 414-415 ; Nds . Jb . 46/47 , 1974/75 , S . 429-432 ; Nds . Jb . 48 , 
1976, S . 450-451 . 
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schriebener For m ode r markier t durc h ein e Zah l di e Flur N eingetrage n worde n sind . 
Diese Karte n (S . 346-355) sin d fü r de n Heimatforsche r natürlic h vo n besondere m Wert . 

Im Tei l II I (S . 357-397) werde n i n eine r Ar t Auswertun g noc h einig e interessant e 
Probleme behandelt , i n dene n e s beispielsweis e u m Menge , Entstehun g un d Vergehe n 
der FlurN , u m Schichtun g de r Flur N un d u m sog . .Volks - un d Beamtenetymologien ' 
in de n Flur N de s untersuchte n Gebiete s geht . I n eine m Abschnit t werde n anhan d vo n 
acht Karte n auc h einig e Dialektvariationen , wi e sie  sic h i m Namenschat z de s Unter -
suchungsgebietes zeigen , dargestellt . Be i diese n Karte n handel t e s sic h allerding s 
durchweg u m L a u t karte n (ausschließlic h u m solch e au s de m Bereic h de s Vokalismus ) 
und nicht , wi e U . M. falscherweis e angibt , u m W o r t karten . Gerad e dies e Karte n 
werden nich t nu r di e Dialektologe n interessieren . -  Vo n de n beigegebene n Karte n 
sind di e „Flurnamen-Karten " a m beste n gelungen . Abe r wi e all e andere n Karte n 
sind auc h sie  ohn e Maßstabangaben . Die s is t i m Grund e genomme n ei n unmögliche s 
Verfahren un d betriff t keinesweg s nu r di e vorliegend e Arbeit . 

Die Bedeutun g de r Flur N fü r di e Siedlungsgeschicht e sowi e ihr e Roll e be i lokal -
und landesgeschichtliche n Probleme n wir d vo n U . M. scho n i n de r Einleitun g (S . 1 ) 
angesprochen. Si e ha t demzufolg e de r historische n Seit e besondere s Augenmer k 
geschenkt. Insgesam t ha t sie  647 4 FlurN-Beleg e vo m 9 . bi s zu m 20 . Jh. zusammenge -
tragen. Di e Mass e de r Beleg e stamm t au s de n sei t de m 18 . Jh. bestehende n Katastern , 
nämlich 4565 . Au s de m 9 . Jh. sin d dre i FlurN , au s de m 11 . Jh . sieben , au s de m 12 . Jh . 
elf, de m 13 . Jh. 28 , de m 14 . Jh. 109 , de m 15 . Jh. 67 1 Beleg e überliefer t (vgl . S . 35 9 f.). 
Diese un d ein e Reih e weitere r Ergebniss e dürfte n fü r de n Landeshistorike r un d Hei -
matforscher vo n besonderem Interess e sein , so da ß e s sic h fü r ih n lohnt , di e Flurnamen -
Untersuchung vo n U . M. fü r sein e eigen e Arbei t zu r Han d z u nehmen . 

Damit gehör t auc h da s Wer k vo n U . M., wi e scho n di e andere n au s de r Schul e vo n 
H. Wesche stammende n Flur - un d Flußnamen-Untersuchunge n (vgl . obe n Fußnot e 1) , 
zu de n verdienstvolle n Arbeite n zu m niedersächsische n Namenschatz , de m weiter e 
Aufarbeitung un d Darstellun g i n diese r For m z u wünschen sind . 

Marburg a n de r Lah n Joachi m G  ö  s c h e 1 

B o h m b a c h , J ü r g e n : Vo m Kaufmannswi k zu m Schwerpunktort . Di e Entwick -
lung Stade s vo m 8 . bi s zu m 20 . Jahrhundert. Hrsg . vo n de r Stadt-Sparkass e Stade . 
Stade 1976 . 10 2 S . mi t 6 0 Abb. 10, - DM. 

Wer sic h übe r di e wechselvoll e Geschicht e de r Stad t Stad e unterrichte n wil l un d 
nicht nu r ein e Reih e vo n Jahreszahle n au s fas t eine m Jahrtausen d sucht , wir d z u 
dieser sorgfälti g geschriebene n un d unterhaltsa m z u lesende n Stadtgeschicht e greifen , 
die ebens o wohltuen d kur z wi e inhaltsreic h ist . 

Die schriftliche n Nachrichte n übe r Stad e -  sieh t ma n einma l vo n steinzeitliche n 
Funden un d de r Nennun g Stade s al s „Setutanda " be i Ptolemäu s a b -  reiche n bi s in s 
10. Jahrhundert (994 ) zurück . Un d z u diese r Zei t wa r Stad e (Stethu ) bereit s ei n Platz , 
den e s z u plünder n gelohn t hat . Voraussetzunge n zu r Ansiedlun g a n einem  Plat z wi e 
Stade, de r i m Anfan g de s 13 . Jahrhunderts sei n Stadtrech t erhielt , ware n di e günstig e 
geographische Lag e a n de r Grenz e vo n Gees t un d Marsc h un d di e Tatsache , de r ein -
zige natürlich e Hafe n zwische n Cuxhave n un d Harbur g z u sein . Dies e bevorzugt e 
Lage begünstigt e de n Hande l nich t nu r i n de r Nord-Süd- , sonder n auc h i n de r Ost -
West-Richtung. De m aufstrebende n Or t habe n scho n rech t bal d weltlich e wi e geist -
liche Herre n ihre n besondere n Schut z angedeihe n lassen . Mi t zunehmende m Handels -
ausbau wuch s di e Rivalitä t mi t de m aufstrebende n Hamburg , di e bi s in s 17 . Jahrhun -
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dert anhiel t un d be i de r Stad e letzte n Ende s da s Nachsehe n hatte . Al s Stad e abe r 
1645 vo n de n Schwede n erober t wurde , began n fü r di e Stad t ein e neu e Entwicklung : 
die eine r Festungs - un d Garnisonsstad t un d eine s Verwaltungszentrums . Danebe n 
baute Stad e weitsichti g sein e Infrastruktu r aus , un d wen n Stad e de n Regierungssit z 
in jüngste r Zei t verlore n hat , s o is t di e Industrieentwicklun g inzwische n s o wei t fort -
geschritten, da ß Stad e di e neu e Funktio n eine s Wirtschaftsschwerpunkte s übernehme n 
kann. 

Ein Quellen - un d ei n Literaturverzeichni s gebe n de m interessierte n Lese r Hinweis e 
zur weitere n Beschäftigun g mi t de r Geschicht e diese r Stadt . De m Wer k is t darübe r 
hinaus ei n Bildtei l angeschlossen , de r einig e öffentlich e Gebäud e un d zahlreich e 
Bürgerhäuser zeigt . 

Verf. un d Herausgebe r is t hie r ei n Büchlei n z u danken , de m ma n viel e Lese r un d 
Betrachter wünsche n darf . 

Pattensen Pete r B  a r d e h 1 e 

H e i m a t c h r o n i k d e s K r e i s e s V e c h t a . Vo n Hans-Joachi m B e h r , Wer -
ner D  a m k e ,  Engelber t H  a  s e n k a  m p [u . a.]. Köln : Archi v fü r deutsch e Hei -
matpflege (1976) . 35 4 S . m . zahlr . Abb . u . Kt . =  Heimatchronike n de r Städt e un d 
Kreise de s Bundesgebietes . Bd . 45. Lw . 44,3 5 DM , Ldr. 59,1 0 DM . 

Die vorliegend e Heimatchroni k ha t de n zu m oldenburgische n Verwaltungsbezir k 
gehörenden Landkrei s Vecht a i n Vergangenhei t un d Gegenwar t zu m Gegenstand . 
Ausgehend vo n de r Schilderun g de r räumliche n Gegebenheiten , wir d zunächs t ei n 
Blick au f di e Vor - un d Frühgeschicht e de s Kreisgebietes , da s ei n Durchgangs - un d 
Siedlungsgebiet de r verschiedenste n Völkerschafte n gewese n ist , geworfen . Eine n 
zentralen Beitra g stell t i n diese m Heimatbuc h di e Untersuchun g vo n Wilhel m K o h l 
über di e „Geschicht e de s Kreisgebiete s i n Mittelalte r un d Neuzei t bi s 1815 " dar . I n 
anschaulicher Weis e werde n hie r de m Lese r di e verschiedene n Statione n de r Ge -
schichte diese s Raume s vo n de r germanische n Zei t bi s zu r Eingliederun g de s münste -
rischen Amte s Vecht a i n da s Herzogtu m Oldenbur g vo r Auge n geführt . Dabe i wir d 
neben de r politische n Geschicht e auc h di e soziale , wirtschaftlich e un d konfessionell e 
Entwicklung diese s Raume s i m Wande l de r Zeite n behandelt . Z u bedauer n is t ledig -
lich, da ß de r Verf . di e reichhaltig e Quellenüberlieferun g i m Staatsarchi v Oldenbur g 
nicht berücksichtig t hat . 

Der folgend e Artike l vo n Hans-Joachi m B e h r , de r di e Zei t vo n 181 5 bi s zu r 
Gegenwart schildert , stell t da s Verhältni s zwische n Münsterländer n un d Oldenburger n 
in de n Vordergrund , E r komm t hie r z u de m Ergebnis , da ß fü r lang e Zei t di e traditio -
nell-kulturellen un d konfessionelle n Bindunge n Südoldenburg s a n Westfale n un d 
Münster stärke r al s di e wirtschaftliche n un d politisch-administrative n Beziehunge n z u 
Oldenburg waren . Nac h Ansich t Behr s sin d di e Münsterlände r i m ehemalige n Nieder -
stift ebensoweni g z u Oldenburger n geworde n wi e di e i m Oberstif t z u Preuße n (S . 127). 
Diese Feststellun g wir d durc h di e Entwicklun g eine s „oldenburgischen  Staatsbewußt -
seins" gerad e be i de n Oldenburge r Münsterländer n i m 19 . Jahrhundert widerlegt , da s 
das de r Bevölkerun g i n de n altoldenburgische n Landesteile n häufi g übertraf . Da ß die -
ses Bewußtsei n i n Südoldenbur g auc h heut e noc h besonder s star k ausgepräg t ist , 
zeigt di e vo r wenige n Jahre n durchgeführt e Abstimmun g übe r di e Neugliederun g de s 
Landes Niedersachse n un d Schaffun g eine s selbständige n Lande s Oldenburg . De m 
Verf. is t zuzustimmen , da ß da s „Revidiert e Oldenburgisch e Staatsgrundgesetz " vo n 
1852 ein e de r liberalste n Verfassunge n i n Deutschlan d gewese n is t (S . 132). Breite n 
Raum widme t de r Verf . eine r weithi n geschlossene n Volkserhebun g i m Oldenburge r 
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Münsterland, de m Kreuzkamp f vo n 1936 , de r vo r alle m gege n di e NS-Kirchenpoliti k 
gerichtet war . 

Der Beitra g vo n Friedrich-Wilhel m S c h a e r „Da s Kreisgebie t i m Spiege l alte r 
Landkarten" veranschaulich t i n kartographische r Sich t di e räumlich e Entwicklun g de s 
Kreisgebietes un d seine r Kirchspiel e i n de r frühe n Neuzeit . Mi t de n Bau - un d Kunst -
denkmälern i m Landkrei s befaß t sic h Kar l Vei t R i e d e l . 

Die Geschicht e de r Verwaltungsforme n i m Bereic h de s heutige n Landkreise s Vecht a 
stellt Engelber t H a s e n k a m p vor . Ausgehen d vo n de r frühmittelalterliche n Ein -
teilung de s heutige n Kreisgebiet s i n Leri - un d Dersigau , behandel t Verf . di e Verwal -
tungsstruktur de s münsterische n Amte s Vecht a un d wende t sic h dan n de r Verwaltun g 
des Kreisgebiet s zu r oldenburgische n Zei t zu , wobe i e r vo r alle m di e Verwaltungs -
organisationen vo n 1814 , 1858 , 187 9 un d 193 3 un d di e Gemeindeordnunge n vo n 185 5 
und 187 3 behandelt . Einig e Errat a sin d i n diese m Zusammenhan g z u korri -
gieren: Da s oldenburgisch e Am t Damm e wurd e nich t 1814 , sonder n ers t 181 7 
geschaffen. E s dar f dahe r au f de r Ämterkart e vo n 181 4 nich t erscheine n (S . 205) . 
Paul Friedric h Augus t nah m scho n be i seine r Thronbesteigun g 182 9 de n Tite l „Groß -
herzog" a n (S . 207). Au f derselbe n Seit e mu ß e s heißen : Großherzo g Pau l Friedric h 
August stat t Pau l Friedric h Ludwig . Di e Einteilun g de s heutige n Vechtae r Kreis -
gebietes i n di e Ämte r Vechta , Damme , Steinfel d un d Dinklag e hatt e nich t bi s i n di e 
Mitte de s vorige n Jahrhundert s Gültigkeit , d a di e gräfl . Galensch e Herrlichkei t Dink -
lage bereit s 182 7 de m Am t Steinfel d angeglieder t wurd e (S . 212). Da s Am t Steinfel d 
wurde nich t gemeinsa m mi t de m Am t Damm e aufgehoben , sonder n 187 1 mi t diese m 
zum Verwaltungsam t Damme-Steinfel d (mi t Amtssit z Damme ) zusammengelegt , da s 
1879 de m Amtsbezir k Vecht a zugeschlage n wurd e (S . 212). 

Der folgend e durc h zahlreich e Tabelle n veranschaulicht e Beitra g vo n H.-W . W i n d -
h o r s t übe r di e Sozial - un d Wirtschaftsstruktu r de s Kreisgebiet s sowi e Einzeldar -
stellungen vo n wirtschaftliche n Unternehme n i m Landkrei s runde n diese n erfreulic h 
reich bebilderte n Ban d ab . E r wir d durc h ei n Literaturverzeichni s z u de n Einzelbeiträ -
gen un d ei n kombinierte s Orts - un d Personenregiste r ergänzt , währen d Anmerkunge n 
zum Tex t un d Hinweis e au f ungedruckt e Quelle n leide r gänzlic h fehlen . 

Göttingen Stefa n H a r t m a n n 

O h n e s o r g e , K l a u s - W a l t h e r : Wolfenbüttel . Geographi e eine r ehemalige n 
Residenzstadt. Braunschwei g 1974 . 24 2 S . m . 3 3 Tab. , 8  Abb. , 2 4 Fotos , 1 5 Kt . al s 
Anl. =  Braunschweige r Geographisch e Studien . H . 5 . 

Der Untertite l „Geographi e eine r ehemalige n Residenzstadt " läß t Erwartunge n ent -
stehen, di e di e Arbei t nu r teilweis e erfüllt . Da s Wese n de r Residenzstad t al s solche r 
neu z u untersuche n konnt e da s Anliege n de s Verf . kau m sein , wei l diese s Them a vo r 
kurzem durc h di e Arbei t vo n S . B u s c h übe r Hannover , Wolfenbütte l un d Cell e 
(Quellen u . Darstellunge n zu r Geschicht e Niedersachsens , Bd . 75 , 1969 ) i m Vergleic h 
genauer verfolg t worde n ist . Di e „Geographie " de r Stad t wir d vo m Verf . i m wesent -
lichen aufgefaß t al s di e räumlich e Struktu r -  Grundriß , Aufriß , funktionell e Gliede -
rung, sozialgeographisch e Struktu r -  de s städtische n Siedlungskörpers ; di e fü r di e 
geographische Untersuchun g doc h ebens o wichtige n Beziehunge n zu m umgebende n 
- engere n un d weitere n -  Rau m hingege n werde n gan z a m Rand e behandelt , un d da s 
gerade hie r s o interessant e Them a de r Beziehun g Wolfenbüttel s z u Braunschwei g 
und i n jüngste r Zei t auc h z u Salzgitte r wir d au f knap p siebe n Seite n mi t rech t allge -
meinen Aussage n nu r ebe n angedeutet . 

Was di e Arbei t al s wichtigste s Untersuchungsergebni s bring t un d wa s auc h unte r 
historischem Gesichtspunk t a m meiste n interessiert , is t di e Feststellun g de r Wirtschaft -
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liehen un d soziale n Struktur , topographisc h fixier t nac h Hausgrundstücken , fü r 175 4 
und 184 1 un d dere n Wandlun g bi s 1970 . I n mühsame r Kleinarbei t werde n Verschie -
bungen ode r Konstan z de r Handwerkerstandorte , de r „Geschäftsstraßen" , de r soziale n 
Differenzierung de r Wohnvierte l sichtba r gemacht . Ein e hausweis e Aufrißkartierun g 
nach Baualter , Stil , z . T. Zweckbestimmun g de r Gebäud e de r Altstad t ergänz t dies e 
Untersuchungen, ohn e da ß allerding s de r Verf . de m Querbezu g zwische n de r eine n 
und de r ander n Fragestellun g nachgeht . I m ganze n wir d zu r Kenntni s städtischer , hie r 
speziell residenzstädtische r Strukture n ei n nützliche r Beitra g geliefert , de r i n zahl -
reichen Karte n anschaulic h gemach t ist . 

Wirtschaftshistorisch un d -geographisc h vo n Interess e is t auc h de r Abschnit t übe r 
die Entwicklun g de s Gartenbau s al s eine s z . T. au s de r residenzstädtische n Vergangen -
heit herrührende n Wirtschaftszweiges . Sons t ha t de r Verf . au f wirtschaftshistorisch e 
und -geographisch e Aspekt e -  etw a di e besonder e Handwerksentwicklun g de r Resi -
denz, Handelsentwicklun g i n Hinblic k au f Braunschwei g u . ä. -  vollständi g verzichtet . 

Die Darstellun g is t seh r brei t un d vielfac h umständlich . Auc h de r Sti l läß t di e 
glättende letzt e Überarbeitun g vermissen . Di e z . T . farbige n Karte n sin d aussage -
kräftig un d technisc h gut . 

Hannover Käth e M i t t e l h ä u ß e r 

R i c h t h o f e n , C h r i s t i a n e F r e i f r a u v o n : De r Landkrei s Zellerfeld . Sein e 
Bedeutung al s politisch e un d Verwaltungseinhei t i n de n Jahre n 188 5 bi s 1972 . 
Göttingen, Hannover : Göttinge r Tageblat t i n Komm . 1976 . XI , 28 0 S . =  Veröffent -
lichungen de s Nds . Institut s fü r Landeskund e u . Landesentwicklun g a n de r Univ . 
Göttingen. =  Schrifte n de r Wirtschaftswiss . Gesellschaf t zu m Studiu m Niedersach -
sens. N . F . Bd . 106 . Kart . 3 0 - DM . 

In de n vo m Niedersächsische n Landesverwaltungsam t herausgegebene n amtliche n 
Kreisbeschreibungen nimm t di e politisch e un d Verwaltungsgeschicht e de r Kreis e i n 
der Zei t nac h 188 5 eine n verhältnismäßi g schmale n Rau m ein . Dahe r beschreite t Verf . 
mit ihre r ausführliche n un d kenntnisreiche n Darstellun g de r Geschicht e de s Land -
kreises Zellerfel d vo n seine n Anfänge n i m Jahr e 188 5 bi s z u seine r Auflösun g 197 2 
für Niedersachse n weithi n Neuland . Ih r Hauptaugenmer k gil t de r verwaltungshisto -
rischen Thematik , doc h streif t si e auc h i n kurze n Einleitungskapitel n di e naturräum -
liche Gliederung , Bevölkerungsentwicklun g sowi e Wirtschafts - un d Sozialstruktur . 

Die Arbeit , ein e au f Anregun g Werne r Weber s entstanden e Göttinge r juristisch e 
Dissertation, glieder t sic h i n zwe i Hauptteile : eine n historische n (Di e Entwicklun g de s 
Landkreises Zellerfel d i n verfassungs - un d verwaltungsrechtliche r Sicht ) un d eine n 
mehr systematische n Tei l (De r Krei s al s Träge r öffentliche r Aufgaben , A . Selbstver -
waltungsaufgaben, B . Staats - un d Auftragsangelegenheiten) . Zwe i kürzer e Kapite l 
über di e personell e Ausstattun g de r Kreisverwaltun g un d di e Finanze n schließe n sic h 
an. Kla r un d umfassend , i n de r Akzentuierun g ziemlic h gleichrangi g werde n di e 
verschiedenen Tätigkeitsfelde r eine s Landkreise s vorgeführ t (Generalnenner : Vo m 
bloßen Fürsorgeverban d zu m mi t zahlreiche n Aufgabe n ausgestattete n Leistungsträ -
ger, S . 173) . 

Eine Konzentratio n au f bestimmt e Forschungsschwerpunkt e erfolg t nicht . Vergleich e 
mit ander n Landkreise n werde n nu r selte n gezogen . Dennoc h förder t di e detailliert e 
Untersuchung viel e typisch e Einzelzüg e de r Landkreisentwicklun g i m genannte n Zeit -
raum z u Tage . Schärfe r wir d di e besonder e Struktu r de s Kreise s Zellerfel d heraus -
gearbeitet: da s Uberwiege n de s geschlossene n Waldgebietes , da s frühe r al s sog . 
Gutsbezirke de r Gemeindeselbstverwaltun g entzoge n wa r un d auc h heut e noc h al s 
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gemeindefreies Gebie t gilt,  di e dami t zusammenhängend e gering e Bedeutun g de r 
Landwirtschaft sowi e di e übe r Jahrzehnt e anhaltend e Dauerkris e infolg e de r Erschöp -
fung de s Erzbergbaus , di e ers t nac h de m 2 . Weltkrieg de r wachsend e Fremdenverkeh r 
beheben konnte , un d di e durc h de n Flüchtlingszustro m nac h 194 5 beendet e Bevölke -
rungsstagnation. 

Wie auc h andersw o bracht e di e Zei t nac h de m 2 . Weltkrieg de n Wande l zu m 
wirtschaftlichen Aufschwun g un d zu r intensive n Verbesserun g de r Infrastruktu r durc h 
vom Krei s gesteuert e Maßnahmen . Diese r Zeitrau m nimm t -  verständlic h be i eine r 
gegenwartsbezogenen, praxisorientierte n Betrachtungsweis e -  de n größte n Rau m i n 
der Darstellun g ein . Dabe i breite t Verf . gelegentlic h z u viel e nebensächlich e Detail s 
aus, z , B. di e Zahle n de r aufgestellte n Papierkörb e un d Parkbänke , de r Tollwutfäll e 
und Kinderschutzimpfungen . Nutze n un d Anregunge n eine r solche n verwaltungsge -
schichtlichen Monographi e eine s Kreise s fü r Verwaltungspraktike r ode r -Juriste n wer -
den dies e a m beste n selbs t beurteile n können . Such t de r unbefangen e Lai e i n diese r 
Arbeit nac h Argumente n fü r di e Notwendigkei t eine r Gebietsreform , d . h. di e Auf -
lösung de s Kreise s Zellerfeld , s o komm t e r au f Grun d de r durchwe g seh r positive n 
Schilderung vo n Tatkraf t un d Leistungsfähigkei t de s Kreisparlament s un d de r Kreis -
verwaltung z u de m Ergebnis , da ß de r Krei s zumindes t nac h de n vo n ih m durchge -
setzten Erhöhunge n de r Kreisumlage n vo m gemeindefreie n Gebie t (d . h. vo n de n 
Staatsforsten) ei n durchau s lebensfähige s Gebild e war . 

Der Historike r hätt e sic h stat t eine r faktenreiche n Kreisverwaltungschroni k ein e 
„politischere" Geschicht e de s Landkreise s gewünscht . S o bleibe n di e soziale n un d 
politischen Konflikt e de r wilhelminische n Ära , di e auc h i m Har z kein e Biedermeier -
idylle z u erhalte n vermochte , Lohnstreitigkeite n un d Auseinandersetzunge n de s Staa -
tes mi t SP D un d Gewerkschafte n weitgehen d unberücksichtigt , di e große n Umbrüch e 
von 1918 , 193 3 un d 194 5 mi t ihre n Konsequenze n fü r di e Kreisverwaltun g werde n 
recht knap p behandelt . Rasc h eil t de r Verf . übe r di e NS-Zei t hinweg , obwoh l sic h au s 
der Zei t vo r 193 8 noc h zahlreich e Akte n i n de r Kreisregistratu r erhalte n haben . Di e 
noch nich t hinreichen d untersuchte n Einwirkunge n de s totalitäre n Staate s au f di e 
untere Verwaltungseben e -  etw a de r Einflu ß de r Parte i au f di e Verwaltun g -  hätt e 
besondere Aufmerksamkei t verdient . Quellengrundlag e ware n i n erste r Lini e di e 
Verwaltungsberichte un d Haushaltspläne , währen d di e spezielle n Sachakte n weitge -
hend unausgeschöpf t blieben . D a de r Landkrei s Goslar , Rechtsnachfolge r de s Kreise s 
Zellerfeld, i n eine r übereilte n Aktio n di e Akte n au s de r Zei t nac h 194 5 größtenteil s 
vernichtet hat , is t de r Verf . di e Rettun g derjenige n Bände , di e si e zu r Darstellun g 
dieses Zeitraume s entliehe n hatte , z u danken . Da s Hauptstaatsarchi v verwahr t sie 
heute zusamme n mi t de r ältere n Kreisregistratur . 

Hannover Jürge n A s c h 

B E V Ö L K E R U N G S - U N D P E R  S O  N E  N G  E  S C  H  I  C H T E 

W e s t f ä l i s c h e L e b e n s b i l d e r . Ban d X L I m Auftr . de r Historische n Kom -
mission fü r Westfale n hrsg . vo n Rober t S t u p p e r i c h . Münster : Aschendorf f 
1975. 24 4 S. , 1 1 Taf . =  Veröffentlichunge n de r Historische n Kommissio n fü r West -
falen. XVI I A . Kart , 48, - DM. 

Der vo n Rober t S t u p p e r i c h mi t große r herausgeberische r Sorgfal t betreut e 
elfte Ban d de r „Westfälische n Lebensbilder " enthäl t einig e Biographien , di e auc h fü r 
Niedersachsen vo n Interess e sin d un d dahe r eine n Hinwei s a n diese r Stell e verdienen . 
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Zunächst zwe i Westfale n vo n gemeindeutsche m Rang : de r Reichskanzle r Heinric h 
B r ü n i n g (1885-1970 ) un d de r Reichs - un d Preußisch e Innenministe r Car l S e v e -
r i n g (1875-1952) , diese r vo n Kur t K o s z y k , jene r vo n Rudol f M o r s e y knapp , 
aber anschaulic h dargestellt . Di e Aufnahm e diese r zwe i bedeutende n Deutsche n i n 
eine regional e Biographi e erschein t dadurc h gerechtfertigt , da ß beide , obwoh l si e ihr e 
Hauptwirkung außerhal b Westfalen s entfalteten , doc h ihre r Wesensar t nac h kenn -
zeichnend echt e Westfale n waren . A n dritte r Stell e is t Heinric h D r a k e (1881-1970 ) 
zu nennen , de r langjährig e Leite r de s Lande s un d späte r Landesverbande s Lippe . 
Seine Biographi e schrie b de r Detmolde r Archiva r Marti n S  a  g e b i e 1. De r au s de m 
Kleinbürgertum hervorgegangen e sozialdemokratisch e Politike r wa r Gegenspiele r 
unseres ih m i n manche r Beziehun g verwandte n Hinric h Wilhel m Kop f be i de m Ringe n 
um de n Anschlu ß de s Lipperlande s a n eine s de r große n Nachbarländer , da s Drak e 
schließlich zugunste n vo n Nordrhein-Westfale n entschied . 

Aus de r Sich t de r zweite n nachfolgende n Historikergeneratio n zeichne t Wilhel m 
B e r g e s da s Lebensbil d unsere s unvergessene n Göttinge r Meister s Kar l B r a n d l 
(1868-1946), de r bereit s i n Ban d 6  de r „Niedersächsische n Lebensbilder " (1969 ) ein e 
ausführliche Würdigun g au s de r Fede r de s Rez . erfuhr . W . Berge s is t übe r dies e 
wesentlich umfangreicher e Darstellun g i n de n biographische n Einzelheite n erklärlicher -
weise kau m hinausgekommen , ergänz t si e abe r durc h viel e ebens o feinsinnig e wi e 
liebevolle Beobachtunge n un d Bemerkunge n übe r di e Persönlichkei t un d da s Lebens -
werk Brandis , „de s Justu s Mose r unsere s Jahrhunderts " (S . 17), sowi e übe r sein e 
Stellung i n de r internationale n Geschichtsforschun g seine r Zeit . 

Die Historisch e Kommissio n i n Münste r betrachte t al s ih r Arbeitsfel d da s alt e 
Stammesgebiet Westfale n un d rechne t dahe r nich t nu r Kar l Brandi s Heimat , Osna -
brück un d da s Emsland , dazu , sonder n auc h di e alt e Grafschaf t Schaumburg . Hie r 
stand, z u Enze n i m damalige n Fürstentu m Schaumburg-Lippe , di e Wieg e vo n Alex -
ander v . O h e i m b (1820-1903) , desse n Lebenslau f vo n Günthe r E n g e l b e r t , 
ebenfalls einem  Detmolde r Archivar , dargestell t wird . Oheim b ha t de n größte n Tei l 
seiner Laufbah n al s Jurist , Verwaltungsbeamte r un d Parlamentarie r i n Preuße n zuge -
bracht, vo n 187 0 bi s 189 2 al s Landra t i n Minden . Abe r sei n Lebe n gipfel t i n de n 
Jahren 1856-1868 , al s e r leitende r Ministe r i n Detmol d war . Al s solche r tru g e r maß -
gebend daz u bei , de m Fürstentu m Lipp e i n de r Bundeskris e vo n 186 6 durc h recht -
zeitigen Anschlu ß a n Preuße n de n staatliche n Fortbestan d z u sichern . 

Die übrige n fün f Lebensbilde r diese s Bande s behandel n Persönlichkeiten , di e kein e 
Beziehungen zu m niedersächsische n Raum  haben . Beachtlic h un d dankenswer t is t da s 
dem Ban d beigefügt e ausführlich e Namenregister , währen d ma n da s de n Niedersäch -
sischen Lebensbilder n i n jede m Band e mitgegeben e Verzeichni s de r bishe r i m 
Gesamtwerk behandelte n Persone n vermißt . Di e Herausgebe r sollte n überlegen , o b 
sich da s i n de n künftige n Bände n nich t einführe n ließe . 

Hannover Geor g S c h n a t h 

L e n t h e , G e b h a r d v o n ( * ) , un d H a n s M a h r e n h o l t z : Stammtafel n 
der Famili e vo n Münchhausen . Tei l II : Textban d z u de n Tafel n I-LI , I -XX . Gene -
ration. Rinteln : Bösendah l 1976 . VI , 44 0 S . =  Schaumburge r Studien . H . 36. Kart . 
36,- DM . 

Fünf Jahr e nac h de m Erscheine n de s erste n Bande s (Tafel n un d Namenverzeich -
nisse) 1  is t nu n auc h de r gewichtig e Textban d au f de n Mark t gekommen . E r enthäl t 

i Besproche n i n Bd. 44 , 1972 , S . 427 , diese r Zeitschrift . 
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die lang e erwartete n Erläuterunge n z u de n Stammtafel n fü r di e 1 . bi s 20 . Generatio n 
der vo n Münchhausen . Di e Namensträge r de r 21 . bi s 23 . Generatio n konnte n di e Be -
arbeiter weglassen , wei l ihr e Date n mi t Hilf e de r einschlägige n „Genealogische n 
Handbücher de s Adels " leich t z u ermittel n sind . 

Leider ha t G . vo n Lenthe , de r sic h u m di e Erforschun g vo n niedersächsische m Ade l 
und Patrizia t groß e Verdienst e erworbe n hat , de n Druc k diese s Bande s nich t meh r 
erlebt. Doc h konnt e e r seine n Part , di e Bearbeitun g de r 1 . bi s 10 . Generation , vorhe r 
noch weitgehen d zu m Abschlu ß bringen . H . Mahrenholtz , selbe r scho n sei t de r Vor -
kriegszeit au f de n Spure n de r Münchhause n i m Bereic h vo n Sachse n un d Brandenburg , 
hat vo r alle m di e Angabe n fü r di e jüngere n Generatione n zusammengestell t un d 
darüber hinau s durc h Zusammentrage n de s Material s da s gemeinsam e Unternehme n 
tatkräftig geförder t un d vorangebracht . 

Welche Schwierigkeite n di e Bearbeite r hatten , di e Namensträge r de n betreffende n 
Linien un d Filiatione n zuzuordnen , wir d au s de m Vorwor t deutlich : All e Angabe n 
aus Treuer s Geschlechtshistori e un d dere n Fortsetzun g durc h Albrech t Friedric h v . M. 
(1872) sowi e di e genealogische n Arbeite n de s Dichter s Börrie s v . M . mußte n überprüf t 
werden. Al s Resulta t diese r Uberprüfunge n lieg t ein e Füll e vo n Änderunge n vo r -
Änderungen, di e z u eine m Tei l be i de r Durchsich t de r bi s 197 1 erschienene n Stamm -
tafeln noc h nich t z u erwarte n waren . Deshal b konnte n be i de r generationsweise n 
Durchnumerierung de r Tafel n etlich e de r gegebene n Nummer n nich t beleg t werden , 
für ander e ne u auftauchend e Probande n mußte n Zusatznummer n geschaffe n werden . 
Allein scho n wege n diese r Verbesserunge n is t de m Benutze r de s Werke s dringen d 
zu empfehlen , imme r beid e Bänd e zusamme n i n di e Han d z u nehmen . Siche r wär e e s 
besser gewesen , di e Name n ers t nac h ihre r endgültige n Zuordnun g durchzunumerie -
ren; andererseit s ha t dies e vo n Fran z Enge l s . Z . angeregt e Ordnun g de r wei t übe r 
1300 Name n dere n Bearbeitun g vo n Anbegin n erheblic h erleichtert . 

Bei de r Durchsich t de r angegebene n Guts - un d sonstige n Ortsname n fie l de m Rez . 
auf, da ß dies e nich t imme r -  auc h nich t i m Registe r -  i n de r heutige n Schreibweis e 
aufgeführt worde n sind , vermutlich , wei l sie  nich t identifizier t werde n konnten . We r 
weiß schon , da ß mi t „Birum " Beru m i m ostfriesische n Altkrei s Norde n gemein t ist , mi t 
„Garmes" di e Bauerschaf t Garm s i m nordoldenburgische n Wangerland , da ß da s Gu t 
Varrel (nich t Varel! ) i m Krei s Vecht a z u finde n ist ? Übrigen s is t ei n oldenburgische r 
Kammerpräsident v . Ha(a)ren (gest . 1634 ) nich t nachweisbar . Hie r wi e auc h i n andere n 
Fällen is t de r Familiennam e nich t i n de r sei t de m 19 , Jahrhundert feststehende n For m 
zitiert worden . Auc h sin d leide r häufi g Quellenzitat e nich t mi t de n erforderliche n 
Anführungsstrichen versehen . 

Besondere Beachtun g verdien t nebe n de m umfangreiche n Registe r da s ebens o an -
sehnliche Quellen - un d Literaturverzeichnis . Vielleich t hätt e i n letztere m auc h noc h 
der Ausstellungskatalo g de s Nieders . Staatsarchiv s i n Bückebur g „Di e vo n Münch -
hausen, ein e niedersächsisch e Adelsfamilie" , Göttinge n 1965 , erwähn t werde n können . 
Diese kleine n Ungleichheite n sollt e ma n jedoc h nich t z u seh r herausheben . Vo r de m 
Ergebnis jahrzehntelange r (meis t nebenberuflicher! ) Forschung , da s i n zwe i stattliche n 
Bänden seine n Niederschla g gefunde n hat , kan n ma n nu r Respek t bezeugen . Familien- , 
Sozial- un d Siedlungsforschun g werde n viel e Anregunge n au s diese m kritische n Wer k 
entge gennehmen. 

Oldenburg (Old. ) Friedrich-Wilhel m S c h a e r 

30 Nds . Jahrb . 
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M i t g a u , H e r m a n n : Gemeinsame s Leben . De r Familienpapier e dritte r Band . 
1870 bi s 1919 . Göttingen : Reis e 1973 . 28 4 S . =  Veröffentlichun g de r Familienkund -
lichen Kommissio n fü r Niedersachsen , Breme n sowi e angrenzend e Gebiete . Brosen . 
2 0 - DM 1 . 

D e r s . : Ei n patrizische r Sippenkrei s Braunschweig s u m 1600 . Braunschweig : Waisen -
haus-Buchdruckerei u . Verla g 1976 . 10 5 S . m . 4 4 Abb . —  Braunschweige r Werk -
stücke. Reihe A, Bd . 14; de r ganze n Reih e Bd . 54. Brosen . 2 4 - DM . 

25 Jahr e nac h de m -  zuers t erschienene n -  zweite n Ban d leg t Verf . „De r Familien -
papiere dritte(n ) Band " vor , mi t de m e r nu n di e eigen e Generatio n erreicht . Allge -
meingeschichtlich gesehe n umspann t de r Ban d di e Zei t de s Zweite n Kaiserreiches , 
familiengeschichtlich etw a di e vo m Tod e de s Großvater s bi s zu r Wiederaufnahm e 
des Studium s durc h de n Verf . nac h de m 1 . Weltkrieg. Eine m erste n „genealogischen " 
Teil schließ t sic h nu r locke r verbunde n ei n zweite r „autobiographischer " an , desse n 
einzelne Kapite l bereit s -  teilweis e a n entlegene r Stell e -  veröffentlich t waren . 

Während diese r Tei l de s Gesamtwerke s de r Fortsetzun g harrt , dar f de r genealo -
gische nunmeh r al s abgeschlosse n gelte n un d au f seine n Ertra g hi n befrag t werden . 
Da verdien t i m Überblic k übe r di e dre i Bänd e mi t ihre r Füll e a n genealogischen , 
soziologischen, kultur- , heimat - un d familienkundliche n Detail s un d Erkenntnisse n 
vielleicht jene r Aspek t besonder s herausgehobe n z u werden , au f de n Verf . selbs t 
als Desidera t de r Forschun g a m End e de s Vorbande s einprägsa m hingewiese n hat : 
die Entwicklun g au f de m „Sekto r de s Privatlebens" . Di e Darstellun g de r Erschei -
nungsformen wi e de r Bedingunge n vo n Blüt e un d Verkümmerun g de s Privatleben s 
ist Verf . den n auc h besonder s gelungen , un d hie r erweis t di e gewählt e darstelle -
rische For m -  di e ios e Verknüpfun g de r Kapitel , di e zuweile n verwirrend e Unter -
brechung de r methodische n Abhandlun g durc h erzählend e Einschübe , Zeitschilderun -
gen, Reflexionen , Exkurs e -  ihr e Vorzüge . 

Ein weitere s Leitthema , da s Verf . zeitleben s forschen d un d lehren d beschäftig t hat , 
die „durc h sozial e Inzuch t geschlossene n Heiratskreise" , wir d mehrfac h angeschlagen . 
Verf. ha t 197 6 di e Exkurs e un d Einzelabhandlunge n z u diese m Thema , sowei t si e 
sich au f da s braunschweigisch e Patrizia t beziehen , gestraff t un d ergänz t unte r de m 
Titel „Ei n patrizische r Sippenkrei s Braunschweig s u m 1600 " zusammengefaß t un d 
ediert, wobe i e r freilic h i n de m (gekürzten ) einleitenden , methodisc h wichtige n Ka -
pitel „Genealogisch-gesellschaftliche  Untersuchunge n zu r Versippun g i m braunschwei -
gischen Patriziate" , da s 196 2 i n diese r Zeitschrif t erschien , bi s in s 14 . Jahrhunder t 
zurückgreift. De m patrizische n Sippenkrei s u m 160 0 geh t e r sodan n anhan d de r 
Leichenpredigten fü r Mitgliede r de r Familie n Achtermann , vo n Kalm , Schräde r un d 
der Einbecke r Rave n un d Diec k nach . Fragestellung , Methode , Ertra g diese r wissen -
schaftlich betriebene n Genealogi e trete n dabe i nochmal s kla r hervor . 

Wennigsen/D. Kari n G i e s c h e n 

J u s t u s M o s e r s S ä m t l i c h e W e r k e . Dritt e Abteilung : Osnabrückisch e Ge -
schichte un d historisch e Einzelschriften . Bearb . vo n Pau l G ö t t s c h i n g . Bd . XIV , 
1: Historisch e Aufsätz e 1753-1791 . Historisch e Handschriften . Oldenburg , Ham -
burg: Stallin g 1976 . 35 4 S . Kart . 37,50 , Lw . 39,5 0 DM . 

Von de r dritte n Abteilun g de r kritische n Moser-Ausgab e de r Göttinge r Akademi e 
waren bishe r di e vo n Pau l Göttschin g bearbeitete n Bänd e XII , 1  u . 2  (1964 , 1965 ) 1 

1 Vgl . di e Besprechunge n i n diese r Zs . Bd . 21, 1949 , S . 236 un d Bd . 28, 1956 , S , 330. 
i Besproche n i n Bd. 39 , 1967 , S . 396 . 
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und XII I (1971 ) mi t Moser s Osnabrückische r Geschicht e erschienen . Mi t de m vo r 
kurzem veröffentlichte n Ban d XIV r 1  liege n nunmeh r all e fü r di e Editio n diese r 
Abteilung vorgesehene n Text e vor . Bewuß t nich t berücksichtig t wurde n di e zahl -
reichen gedruckte n ode r handschriftliche n Gutachte n un d Denkschrifte n au s Moser s 
amtlichem un d berufliche m Wirkungskreis . 

Der erst e Tei l de s Bande s enthäl t diejenige n historische n Arbeiten , di e Mose r 
in de n Jahre n 1753-179 1 vo r alle m i n de n Osnabrückische n Intelligenzblättern , de n 
späteren „Westfälische n Beiträgen " un d andere n Zeitschrifte n veröffentlich t hat . Di e 
in de r Reihenfolg e ihre s Erscheinen s edierte n 5 0 Aufsätze , vo n dene n 6  bereit s i n 
einem Nachdruc k vorlagen , bezeuge n nich t nu r erneu t di e Vielseitigkei t Moser s un d 
seine geistig e Beweglichkeit , sonder n sie  sin d auc h ei n Bewei s fü r sein e genial e Art , 
schwierige juristisch e un d verfassungsgeschichtlich e Frage n seine m gebildete n Lese -
publikum verständlic h darzubieten . Eine n breite n Rau m nehme n di e i m Jahr e 177 7 
veröffentlichten Geschichte n de r Klosterstiftunge n i m Hochstif t Osnabrüc k ei n 
(Nr. 39-47). Danebe n finde n sic h i n bunte m Wechse l philologisch-archäologisch e Bei -
träge, volkskundlich e Artikel , numismatisch e Abhandlunge n un d genealogisch e Unter -
suchungen, u m nu r einig e Gebiet e au s de r Themenvielfal t herauszugreifen . 

Der zweit e Tei l enthäl t mi t Ausnahm e vo n 1 0 bereit s gedruckte n Stücke n 2 3 erstmal s 
hier veröffentlicht e historisch e Arbeite n Mosers , dere n Entstehungszei t vielfac h unge -
wiß ist 2 . Au s diese m Grund e erfolgt e di e chronologisch e Anordnun g de r Aufsätz e 
nach inhaltliche n Kriterien . Jede s Stüc k erhiel t dor t seine n Platz , w o e s i m Geschichts -
ablauf hingehört . Thematisc h beziehe n sic h di e hie r vereinigte n Text e au f fas t di e 
gesamte Geschicht e de s Hochstift s Osnabrüc k vo n de n „Kimber n un d Teutonen " (Nr . 5) 
bis „Zu r Vorgeschicht e de s Siebenjährige n Krieges " (Nr . 32) . A m Anfan g stehe n einig e 
geschichtstheoretische Arbeiten . Aufgenomme n wurde n nu r erzählend e Texte . Ube r 
die Vorarbeite n un d Werkstufe n sol l ei n Kommentarban d (XIV , 2 ) Auskunf t geben . 
Er wir d auc h de n Varianten - un d Lesartenappara t enthalte n un d ein e eingehend e 
Einzelkommentierung bringen . 

Die Moser-Ausgab e häl t auc h i n Ban d XIV , 1  a n de m nu r noc h vo n wenige n wissen -
schaftlichen Editione n geübte n Brauc h fest , di e graphische n Eigentümlichkeite n de r 
Druckvorlage mi t ihre m Nebeneinande r vo n Fraktu r un d Antiqu a auc h i m Druckbil d 
sichtbar werde n z u lassen . Wen n ma n sic h nich t daz u entschließe n kann , di e bereit s 
im Druc k vorliegende n Text e i n eine r Faksimileausgab e z u veröffentlichen , wa s bei m 
ersten Tei l diese s Bande s durchau s möglic h gewese n wäre , dan n sollt e ma n diese s 
Prinzip aufgeben ; den n ei n normalisierte r Druc k i n Antiqu a hätt e nich t nu r de m 
Herausgeber manch e zusätzlich e Müh e erspart , de m Setze r di e Arbei t erheblic h 
erleichtert un d di e Druckkoste n gemindert , sonder n wär e auc h fü r jen e Benutze r vo n 
Vorteil gewesen , dene n Fraktu r Leseschwierigkeite n bereitet . 

Wie ei n Vergleic h de s al s Nr , 1  gedruckte n Stücke s „Diplom a Ottoni s M . vo m 
Jahre 94 8 [947] , nebs t einige n darübe r gemachte n Anmerkunge n vo n J . Moser " mi t 
der Druckvorlag e i n de n „Hannoverische n Gelehrte n Anzeigen " zeigt , widersprich t 
das Festhalte n a n de r Fraktu r geradez u de n sonstige n Gepflogenheite n de r Ausgabe , 
die deutsche n Text e de m heutige n Schreibgebrauc h -  selbs t be i Personenname n -
anzugleichen sowi e durc h Ergänzunge n un d Auslassunge n vo n de r Druckvorlag e be -
wußt abzuweichen . Vielleich t erfähr t ma n i m Kommentarband , waru m i n Ban d XIV , 1 
auf S , 3 3 Z . 3  di e i n de r Druckvorlag e i n Antiqu a gesetzten  Wort e „Diplom a Ottoni s 
M." un d au f S . 3 4 Z . 1 7 „Widekindi " i n Fraktu r geänder t wurden , währen d au f S . 3 7 
Z. 1 8 de r i n de r Vorlag e i n Fraktu r gesetzt e Nam e „Harenberg " i n Antiqu a erscheint . 

2 De n Druc k de r Nummer n 1 , 3 , 4  u . 7  be i P . S c h m i d t , Studien  übe r Justu s Mose r 
als Historiker , Göppinge n 1975 , S . 165-16 9 konnt e di e Ausgab e nich t meh r berück -
sichtigen. 

30 ' 
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Weiterhin is t z u fragen , waru m di e au f S . 3 3 Z . 5- 7 vo n Mose r verwandte n Buch -
staben a)-c ) i m Neudruc k i n arabische n Ziffer n l)-3 ) erscheine n un d waru m da s de m 
Text vo n Mose r beigegeben e Monogram m Kaise r Otto s I . i n de r kritische n Ausgab e 
einfach ausgelasse n wurde . Unerfindlic h is t auch , weshal b au f S . 3 4 Z . 1 0 di e Wort e 
„ex autographo " i n eckig e Klammer n gesetz t wurden , obgleic h sie  auc h i n de r Druck -
vorlage stehen . Wi e di e Identifizierun g de r i n de r Urkund e vorkommende n Orts -
namen au f S . 3 5 Z . 2 3 ff . durc h Mose r beweist , sin d i n de r Druckvorlag e offensichtlic h 
durch ei n Versehe n de r Druckere i Textverlust e eingetreten , di e vo m Bearbeite r i n 
unserem kritische n Druc k ohn e Kenntlichmachun g woh l nac h de m Abdruc k de r 
Urkunde i n de n MG H ergänz t wurden . Hinsichtlic h de s ergänzte n Ortsnamen s 
„Duiinne" (S . 3 3 Z . 21 ) führ t die s z u Mißverständnissen , den n Mose r entziffert e di e 
Urkunde hie r mi t „Dulinnctra " (S . 3 5 Z . 26) , inde m e r irrtümlic h ein e Kontraktio n vo n 
Dulinne un d einem  Kürze l de s folgende n Worte s „etiam " vornahm . S o stehe n sic h i m 
Neudruck da s vo m Bearbeite r ergänzt e „Dulinne " un d di e Mösersch e Interpretatio n 
von „Dulinnctra " beziehungslo s gegenüber . Wege n de r zahlreiche n Abweichungen , 
die de r Neudruc k vo n de m vo n Mose r autorisierte n Erstdruc k enthält , dürft e e s sic h 
empfehlen, bi s zu m Erscheine n de s Kommentarbande s jeweil s beid e Editione n neben -
einander z u benutzen . 

Trotz de r kritische n Einwänd e wir d ma n de m Bearbeite r namentlic h fü r di e Editio n 
der zahlreiche n bishe r unveröffentlichte n Mösertext e un d fü r di e kenntnisreic h un d 
souverän verfaßt e Einleitun g Anerkennun g zolle n müssen . Ei n endgültige s Urtei l 
über di e Qualitä t de r dritte n Abteilun g de r Moser-Ausgab e läß t sic h allerding s ers t 
fällen, wen n de r fü r di e Bänd e XII-XIV , 1  vorgesehen e Kommentarband , de r auc h 
einen Inde x de r Personen , Ort e un d Sache n enthalte n sollte , erschiene n ist . 

Hannover Günte r S c h e e l 

S c h m i d t , P e t e r : Studie n übe r Justu s Mose r al s Historiker . Zu r Genesi s un d 
Struktur de r historische n Method e Justu s Mosers . Göppingen : Kümmerl e 1975 . 
(Dissertationsdruck.) XIII , 17 3 S . =  Göppinge r Akademisch e Beiträge . 93 . Kart . 
24 - DM . 

Das nac h de m 2 . Weltkrieg wiedererwacht e Interess e a n de r Geschicht e de s Zeit -
alters de r Aufklärun g is t auc h de r Erforschun g vo n Lebe n un d Wer k Justu s Moser s 
zugute gekommen . Eine n hervorragende n Plat z unte r de n zahlreiche n Arbeiten , di e 
seitdem übe r de n bedeutende n Osnabrücke r Staatsman n erschiene n sind , nimm t 
zweifellos di e Arbei t vo n P . Schmid t übe r de n Geschichtsschreibe r Mose r ein . Wege n 
ihrer grundsätzliche n methodische n Bedeutun g hätt e ma n sic h gewünscht , da ß si e stat t 
als Dissertationsdruc k i n einem  vorteilhaftere n Druckverfahre n veröffentlich t worde n 
wäre. Da s gesteckt e Zie l de r i n dre i Abschnitt e gegliederte n Veröffentlichung , durc h 
eine Analys e de r historische n Method e di e Grundlage n fü r ein e Darstellun g Moser s 
als Historike r z u legen , is t vol l erreich t worden . 

Im erste n Abschnit t behandel t de r Verf . di e Bildun g Moser s zu m Historike r i m 
Rahmen seine r Zeit , i m zweite n beschäftig t e r sic h i n Anlehnun g a n di e Entstehungs -
stufen de r Osnabrückische n Geschicht e mi t de r Ausbildun g seine r historische n 
Methode, un d i m dritten  werde n di e Voraussetzunge n vo n Moser s Method e un d 
Geschichtsauffassung dargelegt . Schließlic h befaß t sic h ei n Anhan g mi t de r Bibliothe k 
Mosers. Außerde m werde n hie r erstmal s handschriftlich e Entwürf e Moser s zu r Ge -
schichte abgedruckt , di e nac h de m Gesichtspunk t ausgewähl t wurden , al s Beleg e fü r 
das Vorgetragen e z u dienen . Nebe n de m ausführliche n Quellen - un d Literaturverzeich -
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nist da s de r Arbei t beigegebe n ist , hätt e ma n sic h Indice s gewünscht , di e leide r 
gänzlich fehlen . 

Die Ergebniss e de s erste n Abschnitt s de r Untersuchun g lasse n sic h folgendermaße n 
zusammenfassen: Währen d seine r Studienzei t i n Jen a un d Göttinge n (1740-43 ) un d 
anschließend al s junge r Juris t i n seine r Vaterstad t Osnabrüc k lernt e Mose r teil s ziel -
gerichtet, teil s al s Nebenfruch t seine r berufliche n un d amtliche n Tätigkei t all e bedeu -
tenden Richtunge n de r damalige n Historiographi e kennen , wobe i e r sic h besonder s 
in de r Auseinandersetzun g mi t de r Reichshistorie , de r Staatenkund e un d de r juristi -
schen Richtun g de r Antiquitätenforschun g zu m Historike r bildete . E r wa r mi t de n 
Methoden de r juristische n un d gelehrte n Geschichtsschreibun g vertrau t un d kannt e 
die methodische n Forderunge n de r Aufklärungshistoriographie . Al s Autoritäte n 
schätzte e r besonder s Sain t Evremont , Leibniz , Montesquieu , Voltair e un d Winckel -
mann. Ausführlic h untersuch t de r Verf . anschließen d i m zweite n un d dritten  Abschnit t 
die Anfäng e vo n Moser s osnabrückische r Geschichtsschreibung , di e Arbeitsmitte l un d 
die historisch e Kritik , di e Darstellungsart , di e Gliederun g de s Stoffes , de n Stil , di e 
Interpretation un d Begriffsbildung , di e Method e de s Totaleindruck s un d di e Method e 
des Quellennachschreibens . Danac h geh t S . au f Zie l un d Zwec k vo n Moser s Geschichts -
schreibung sowi e de n Gegenstan d un d di e Behandlungsar t de r Geschicht e ein , u m 
schließlich Program m un d Ausführun g i n de r Geschichtsschreibun g z u vergleichen . 

Zwar ha t Mose r sein e Osnabrückisch e Geschicht e au f eine r breite n Quellengrund -
lage verfaßt , abe r d a e r mi t de n Zeugnisse n de r Vergangenhei t seh r eigenwilli g um -
ging, entfernt e sic h sein e Darstellun g rech t häufi g vo n de r historische n Wirklichkeit , 
Insofern stell t sei n Geschichtswer k gegenübe r de r sei t de m End e de s 17 . Jahrhundert s 
zu hohe r Blüt e gelangte n gelehrte n Geschichtsschreibun g eine n Rückschrit t dar . Leib -
niz hatt e bereit s nachgewiesen , da ß di e karolingische n Gründungsurkunde n fü r di e 
Osnabrücker Kirch e gefälsch t waren , un d ander e Forsche r hatte n dies e Auffassun g 
bekräftigt. D a de r Inhal t de r Urkunde n seine m Vorverständni s un d de m „Total -
eindruckM vo n de n Verhältnisse n i m Bistu m zu r Karolingerzei t entsprach , nah m Mose r 
diese Forschungsergebniss e nich t zu r Kenntni s un d interpretiert e di e Diplome , al s o b 
sie ech t wären . 

Nach Auffassun g de s Verf . wir d ma n di e mangelnd e Kritikfähigkei t Moser s i n Kau f 
nehmen können , d a sie  be i weite m wettgemach t wir d durc h grundlegen d neu e metho -
dische Einsichten . E r ha t nämlic h di e sozialhistorisch e Betrachtungsweis e i n di e 
Historiographie eingeführt , inde m e r mi t de n Landeigentümer n auc h da s Schicksa l 
des Boden s i n de n Mittelpunk t de r Darstellun g stellte . Dabe i „schu f e r stat t eine r 
Geschichte, i n de r da s Herr-Diener-Schem a di e de n Grun d un d Bode n betreffende n 
Veränderungen überdeckte , ein e politisch e Geschichte , be i de r da s Hauptgewich t au f 
den verfassungsrechtlichen , wirtschaftliche n un d sozialbäuerliche n Verhältnisse n lag " 
(S. 120) . Da ß di e Osnabrückisch e Geschicht e auc h ein e pragmatisch e un d brauchbar e 
Geschichte sei n sollte , versteh t sic h be i de r Intentio n Mosers , durc h di e Geschicht e 
des eigene n Lande s belehre n un d dadurc h wirkliche n Nutze n stifte n z u wollen , vo n 
selbst. Fü r ih n wa r di e Geschicht e Lehreri n de r Politik . 

Mosers Hauptverdiens t besteh t nac h Auffassun g de s Verf . darin , da ß e r mi t de r 
Kombination vo n politische r un d sozialhistorische r sowi e ökonomische r Geschichts -
betrachtung ein e Geschichtsschreibun g vertrat , „di e i n de r deutsche n Historiographi e 
noch lang e entwede r unbekann t ode r heftigs t umstritte n war " (S . 121) . 

Wer sic h künfti g mi t J . Mose r al s Geschichtsschreibe r beschäftigt , wir d a n de r 
gründlichen un d gediegene n Arbei t vo n P . Schmidt , di e auc h hinsichtlic h de s durch -
dachten Aufbaus , de r Klarhei t de r Sprach e un d de r stilistische n Gestaltun g kein e 
Wünsche offe n läßt , nich t vorübergehe n können . 

Hannover Günter S c h e e l 
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W a r l i c h , B e r n d : Augus t Ludwi g vo n Schlöze r 1735-180 9 zwische n Refor m 
und Revolution . Ei n Beitra g zu r Pathogenes e frühliberale n Staatsdenkens  i m 
späten 18 . Jahrhundert. Erlangen-Nürnberg , Phil . Diss . 1972 . VII , 446 , 8 9 S . 

Nicht unse r Verschulde n is t es , da ß wi r ers t jetz t au f dies e nich t nu r rech t umfang- , 
sondern auc h höchs t inhaltsreich e Doktorarbei t hinweise n können . Hie r is t nich t nu r 
eine reiche , woh l fas t erschöpfend e Literaturzusammenstellun g übe r Schlöze r ver -
arbeitet, sonder n auc h ein e Füll e vo n Originalquelle n au s 2 6 westdeutschen , 6  DDR -
und 3 4 ausländische n Archive n un d Handschriftenabteilunge n vo n Bibliotheken , s o 
etwa auc h au s de r CSSR , Rumänien , Schweden , de r Schweiz , de r UdSSR , Ungar n un d 
den USA . Bereit s dies e locker e Aufzählun g gib t eine n Einblic k i n Schlözer s Inter -
essengebiete, sein e Korrespondente n un d seine n au s gan z Europ a zusammengeström -
ten Göttinge r Hörerkreis . E s fäll t d a weni g in s Gewicht , da ß Verf. , wi e Stichprobe n 
ergaben, di e wenigste n de r vo n ih m genannte n Archiv e persönlic h benutz t habe n 
dürfte, sic h be i viele n mi t schriftliche n Anfrage n begnügt e -  genug : E r ha t sie  auf -
gespürt! 

Statt eine r verspätete n Rezensio n gebe n wi r mi t de r Gliederun g de s Werke s einig e 
Inhaltshinweise: 

I. Ein  „unordentliches " Lebe n 1735-1769 . (Studium , Aufenthalt e i n Schwede n un d 
Rußland.) 

II. „Extr a Gottinga m viver e no n es t vivere" : da s Göttinge r Lehram t un d de r „poli -
tische Professor " i n de r Revolutionszeit . 

III. De r „Cursu s politicu s historicu s e t philosophicus" . 
A. Geschichtsphilosophi e un d Gesellschaftstheorie . (Antiklerikalismus , Fortschritts -

prinzip, Universalgeschichte , Geschichtsphilosophie  un d politisch e Philosophie. ) 
B. De r Staa t al s empirisc h erfaßbar e „Merkwürdigkeit" : di e Entwicklun g de r Statistik . 

(Sechs Einzelabschnitte. ) 
C. Naturrech t un d Politik : liberale s Denke n i m Spannungsfel d vo n Gesellschaf t un d 

Staat. (S . 177-271; woh l de r Ker n de s Buches. ) 
D. Di e Antinomi e vo n Verfassungstheori e un d politische r Wirklichkeit : de r Idealstaa t 

als konstitutionell-monarchische r Macht - un d Rechtsstaat . (Sech s Abschnitte , darin : 
2. Da s Kurfürstentu m Hannove r al s Muste r de s „deutsche n Ständestaates" ; 4 . d. Da s 
Prinzip de r „öffentliche n Meinung" : di e Press e al s neugeschaffen e Gewal t i m Staat. ) 

IV. Zwische n Traditionsverhaftetsei n un d Fortschrittsgläubigkeit : frühliberale s Staats -
und Gesellschaftsdenken i m späte n 18 . Jahrhundert . 

Das gu t geschrieben e Buc h schließ t mi t eine m ausführliche n Anhang , de r auße r 
Quellen- un d Literaturangabe n verschieden e Werkverzeichniss e Schlözer s enthält . 

Hannover Car l H a a s e 

K ü s s n e r , M a r t h a : Dorothe a Schlözer . Ei n Göttinge r Gedenken . Göttingen , 
Frankfurt, Zürich : Musterschmid t (1976) . 12 3 S . m . 41 Abb . Lw , 28, - DM. 

Ein spektakuläre s Ereigni s fü r di e damalig e wissenschaftlich e Wel t wa r 178 7 di e 
Ernennung de r siebzehnjährige n Dorothe a Schlöze r zu m Dokto r de r Philosophi e i n 
Göttingen. Si e wa r di e erst e deutsch e Frau , di e diese n akademische n Tite l trage n 
durfte. Di e Verleihun g de r Doktorwürd e durc h di e Universitä t au s Anla ß de s fünfzig -
jährigen Stiftungsfeste s gescha h nich t nu r allei n au s Rücksich t au f de n Vate r Doro -
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theas, de n bedeutende n Göttinge r Professo r un d Publiziste n Augus t Ludwi g vo n 
Schlözer, sonder n wollt e auc h di e erstaunliche n Talent e de s frühreife n Mädchen s 
würdigen. O b be i diese r Ernennun g auc h ei n „bißche n koke t t e Renommisterei 1 ' de r 
jungen Universi tä t mitschwang , wi e Heu ß i n seine m Lebensbil d de s Professor s Schlö -
zer vermutet , is t noc h nich t untersuch t worden . 

In de r vor l iegende n Lebensskizz e schilder t di e Verf . vo r al le m zwe i Lebensabschnitt e 
der Dorothe a Schlözer-Rodde , di e Jah r e de r Kindhei t un d Jugen d bi s zu r Promotio n 
und di e Zei t ihre r menschliche n Bewährun g nac h de m Bankrot t ihre s Ehemanne s 
Mat thäus Rodde . Da ß da s Buc h außerde m auc h ein e Or ien t ie run g übe r Herkunf t un d 
Umkreis de r Professorentochte r ermöglicht , is t al s Vorzu g anzusehen . 

Außer de m Lebensbil d enthäl t da s Buc h ein e informativ e Bestandsaufnahm e alle r 
„Denkmäler" de r Fra u Dr . Schlöze r wi e Bilder , Statuen , Stiche , Schrifte n un d Möbel ; 
kurzum alles , wa s vo n Dorothe a Schlöze r un d ihre r Famili e a n historische n Mate -
rialien erhal te n ist . Di e zahlreiche n Abbi ldunge n de s Buche s sin d vo n große r geistes -
und kulturgeschichtliche r Aussagekraft , di e w iede rgegebene n Porträt s lebendi g un d 
eindrucksvoll . Ei n Nachwei s diese r Bilde r un d ei n reichhaltige s Literaturverzeichni s 
vervol ls tändigen di e Schrift . 

Das Buc h is t leich t lesba r un d läß t di e Sympathie n de r Lese r fü r di e dargestel l t e 
Persönlichkeit erwachen . Mitunte r schein t es , al s hä t t e di e Verf . di e Gefah r de r 
Identifikation mi t de r Dargestel l te n nich t gesehen . Nichtsdestowenige r lieg t nu n übe r 
Dorothea Schlözer-Rodd e ein e Schrif t vor , di e wege n ihre r präzise n Angabe n übe r di e 
Kuns twerke , di e mi t de m Name n Schlöze r ve rbunde n sind , di e Fachwel t in teress iere n 
wird un d di e vo r alle m geeigne t ist , brei ter e Kreis e anzusprechen . Den n di e Beschäf -
t igung mi t Dorothe a Schlöze r is t heut e i m Zeital te r de s Frauenstudium s erfreulicher -
weise ke in e alleinig e Sach e de r Wissenschaf t mehr . 

Hannover Enn o S c h ö n i n g h 

W i l h e l m G r a f z u S c h a u m b u r g - L i p p e : Schrifte n un d Briefe . Ban d 1 : 
Philosophische un d politisch e Schriften . Hrsg . vo n Cur d O c h w a d t , Frankfur t 
am Main : Klosterman n (1977) , X , 53 8 S. , 2  Taf . =  Veröffentlichunge n de s Leibniz -
Archivs. 6 . Kart . 9 8 - , Lw . 10 6 - DM* . 

Die e igenar t ig e Persönlichkei t de s Heerführer s un d Reichsgrafe n Wilhel m z u 
Schaumburg-Lippe (1748-1777 ) ha t selbs t innerhal b de r niedersächsische n Landes -
geschichte bi s heu t e nich t di e nötig e Beachtun g gefunden , währen d di e portugiesisch e 
Mil i tär t radi t ion de n Organisato r ihre r militärische n Ver te id igun g gege n Spanie n un d 
Frankreich (1761/6 4 un d 1767/68 ) imme r noc h i n Ehre n hält . De r Zusammenhan g 
zwischen Denke n un d Wi rke n be i Gra f Wilhel m wir d noc h a m eheste n i n de m Wer k 
seines bedeu tends te n Schülers , de s General s Gerhar d vo n Scharnhorst , sichtbar . Scho n 
Scharnhorst selbs t ha t imme r wiede r au f di e groß e Bedeutun g seine s Bückeburge r 
Lehrers fü r sein e geistig-militärisch e Entwicklun g h ingewiesen . I n de r übrigen , rech t 
umfangreichen Literatu r übe r Wilhel m is t desse n Bil d of t meh r ode r minde r star k 
verzerr t worden , wi e de r Herausgebe r woh l mi t Rech t feststellt . 

In se ine n junge n Mannes jahre n vo n eine r of t schockierende n Ungebundenhei t de r 
Sit ten un d vol l Neigun g z u Exzentrizitäte n -  dar i n seine m Großvate r Friedric h 
Chris t ian z u Schaumburg-Lipp e ähneln d -  entwickelt e sic h Wilhel m schließlic h z u 
einem militärische n Denker , Philosophe n un d Staa tsman n vo n überdurchschnittliche m 

1 De r 197 7 erschienen e Ban d 2 , Militärisch e Schriften , wir d i m Jahrbuc h nich t be -
sprochen. 
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Format. Dan k seine r au s persönliche r Bedürfnislosigkei t erwachsende n Sparsamkei t 
und eine s gewisse n diplomatische n Geschick s bewahrt e e r sei n ar g verschuldete s 
Land vo r de r drohende n Verpfändun g a n da s lebenswichtig e Hannover . Ma g auc h 
sein politische s un d militärisches Handel n nu r an wenigen Stelle n Schaumburg-Lippe s 
- wi e beispielsweis e bei m Wilhelmstei n -  „bleibend e Spuren " hinterlasse n haben , 
Wilhelms eigentlich e Größ e lieg t woh l i n seine m geistige n Wer k verborgen , de n 
pensöes liiUchis.  Dies e übe r mehrer e Notizbüche r (1764-1777 ) verstreuten , unsyste -
matischen un d i n lange n Denkprozesse n erarbeitete n Gedanke n au s de n Bereiche n 
von Philosophie , Mathematik , Literatur , Politi k un d Militärwesen bilde n ein e Einheit . 

Obwohl di e meiste n diese r Reflexione n un d Darlegunge n nich t fü r ein e später e 
Veröffentlichung niedergeschriebe n worde n sind , hiel t de r Herausgeber dere n Druck -
legung fü r angebracht , u m da s Interess e de r Forschun g a n diese m Repräsentante n 
eines seh r „aufgeklärt " -  u m nicht z u sagen „revolutionär " -  wirkende n Absolutismu s 
stärker z u motivieren. Eine n seh r breite n Rau m nehme n philosophisch e Betrachtunge n 
zu Ethi k un d Moral, Religio n un d Atheismus, Sterbe n un d Tod, Logik un d Literatu r 
sowie verwandte n Theme n ei n (Kap . I). De r Landeshistorike r sollt e de n hie r unter -
gebrachten Abschnit t übe r Regierun g un d Gesetzgebun g un d da s Kapite l (II ) „übe r 
die Grafschaf t Schaumburg-Lippe " besonder s aufmerksa m lesen . Da s letzt e -  wiede r 
ausführlichere -  Kapite l (III ) is t allei n de r Verteidigun g Schaumburg-Lippe s gewid -
met -  Ausdruc k de r besondere n Situatio n de s scheinba r wehrlose n Miniaturstaates , 
um di e sich Wilhelm s Vorgänge r un d Nachfolger woh l ebens o viel e Sorge n gemach t 
haben. Doc h fehlt e ihne n ei n so konstruktives Verteidigungskonzept , wi e es Wilhel m 
mit de m Bau seine r Meerfestun g ausführte . I n diese n Zusammenhan g gehöre n auc h 
die fü r diese n al s Solda t typische n Betrachtunge n übe r da s Verhältni s zwische n 
Groß- un d Kleinstaat i n militärischer, politische r un d wirtschaftlicher Hinsicht . 

Überblickt ma n die Füll e de r Aufzeichnungen, überrasch t imme r wiede r di e Unab -
hängigkeit de s Urteil s un d die Vielseitigkei t de r Interessen . Auffallen d kritisc h is t 
sein Verhältni s zu r Macht , sei n Mißtraue n gegenübe r de m Staat , da s a n di e Staats -
auffassung de r Liberalen de s frühen 19 . Jahrhunderts erinnert , un d sein Eintrete n fü r 
politische Gefangene , di e nac h seine r Meinun g nich t ausgeliefer t werde n sollten . 
Seine Aufforderun g a n Pastore n un d Küster , selbs t Ackerba u un d Viehzuch t z u be-
treiben, u m die Bauern i n der Agronomie unterrichte n z u können, entsprich t dagege n 
unserm Bil d vo n de r Aufklärung . Bemerkenswer t is t schließlich , wi e Wilhel m di e 
Bildung eine s stehende n Heere s i n Schaumburg-Lipp e merkantilistisc h begründet : di e 
Untertanen solle n dadurc h vo n de r Wanderarbei t außerhal b de s Lande s abgehalte n 
werden. 

Leider trit t i n de r Auswah l de r Quelle n Wilhelm s Wirke n al s politische r Denke r 
und verantwortungsbewußte r Regen t eine s seh r kleinen,  abe r dich t bevölkerte n Lan -
des nich t s o seh r hervor , wi e es sic h ei n Historiker wünsche n möchte . Nac h de n vo n 
Ochwadt dargelegte n Editionsgrundsätze n wa r abe r woh l kein e ander e Verteilun g 
der Gewicht e möglich , d a dies e Quellensammlun g kein e Aktenpublikatio n de r 
Regentschaft Wilhelm s biete n sollte . De r vorliegende Ban d enthäl t dennoc h s o viel e 
topographische Bezüg e au f da s Schaumburgische , da ß ein e modern e Kart e de m aus -
wärtigen Lese r di e räumlich e Vorstellun g seh r erleichter t hätte . Schwierigkeite n ha t 
man -  siche r nich t nu r der Rez. -  auc h bei m Versuch , Wilhelm s ausführlich e Beschrei -
bung de s Wilhelmstein s un d der Funktione n seine r Einzelteil e ohn e eine n genauen 
Lageplan z u verstehen. 

Positiv is t dagege n di e seh r sorgfältig e Arbeitsweis e de s Herausgeber s anzumer -
ken. Di e differenzierte Gliederun g de s Buches un d die zahlreichen Erläuterunge n de s 
Herausgebers weise n eindrücklic h darau f hin . Schließlic h is t festzustellen , da ß auc h 
die Kurzbiographie , di e Ochwad t dankenswerterweis e hinzugefüg t hat , de m histo -
rischen Bil d de s Grafen neu e Akzent e verleiht , inde m einma l au f di e wichtige Bezie -
hung de r bisher weni g beachtete n Charlott e Sophi e Gräfi n vo n Bentinc k zu m Bücke-
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burger Ho f ausdrücklic h hingewiese n wird , zu m ander n da s Verhältni s Voltaire s zu m 
Bückeburger Grafenhau s hie r zu m erste n Ma l ein e knapp e kritisch e Darstellun g ge -
funden hat . 

Erst i n unsere r Zei t ma g di e landesgeschichtlich e Forschun g objekti v genu g sein , 
um auc h di e politische , wirtschaftlich e un d militärisch e Struktu r vo n Kleinstterritorie n 
wie Schaumburg-Lipp e sachlic h z u untersuchen . De r durc h di e Großmachtperspektiv e 
oft verstell t gewesen e Blic k fü r di e Wirklichkei t de r deutsche n Kleinstaatlichkei t ha t 
- wi e de r Herausgebe r siche r z u Rech t vermute t -  ein e früher e Editio n de s literari -
schen Nachlasse s de s große n Einsame n au f Schlo ß Bau m verhindert . Di e Veröffent -
lichung weitere r militärische r Schrifte n sowi e de r Korresponden z de s Grafe n wir d 
dem erste n Ban d folgen . Di e Aufklärungsforschun g wir d dadurc h noc h viel e Impuls e 
erhalten. 

Oldenburg Friedrich-Wilhel m S c h a e r 

V o l k m a n n , R o l f : Johan n Morit z Friedric h Koc h 1769-1856 . Lebensbil d eine s 
Helmstedter Unternehmers . Braunschweig : Bore k (1974) . 12 4 S . m . zahlr . Abb. , 
2 PL , 2  Stammtaf . [Nebst ] Anhang : Vo n Johan n Morit z Friedric h Koc h z u Wilhel -
mine Emm a Berta Bore k geb . Lambrecht. 5  S. r 1  Stammtaf . 

Johann Morit z Friedric h Koc h wa r ei n verkrachte r Theologiestudent , de r mi t 
nimmermüdem Unternehmungsgeis t sic h wi e ei n Besessene r i n ein e Reih e vo n ge -
schäftlichen Abenteuer n stürzte , di e schließlic h mi t seine m finanzielle n Rui n endeten . 
Er began n mi t Bergbauunternehmen , gin g bal d zu r Ziegel - un d Kalkbrennere i über , 
besaß nebenbe i ein e Alaun - un d Vitriolsiederei , betrie b ein e Badeanstal t un d wa r 
schließlich auc h al s Makle r un d Bauunternehme r tätig . Sein e Unternehmunge n be -
schränkten sic h i m wesentliche n au f di e näher e Umgebun g vo n Helmsted t un d 
erreichten noc h nich t einma l regional e Bedeutung . S o wär e Koc h heut e selbs t a n de n 
Stätten seine s Wirken s vergessen , wen n e r nich t i n zwe i Sparte n de s Bergbau s 
Pionierdienste geleiste t hätte : 179 5 legt e e r da s erst e Braunkohlenbergwer k i m 
Helmstedter Revie r an , 180 1 began n e r mi t de r Förderun g vo n Erdö l („Teer" ) be i 
Klein Schöppenstedt . 

Die Passagen , di e dies e Abschnitt e i m Lebe n Koch s behandeln , bilde n de n ergie -
bigsten Tei l de r Biographie . Volkmann , de r hie r einig e Irrtüme r de r ältere n Literatu r 
berichtigen kann , schilder t seh r anschaulic h di e technische n Schwierigkeite n de r 
letztgenannten Unternehmungen , di e Absatzproblem e un d dagege n ergriffen e Maß -
nahmen, schließlic h di e Differenzen Koch s mi t de r staatliche n Bergaufsicht . 

Die übrige n Passage n de s Buche s bewege n sic h i m Personen - un d Familien -
geschichtlichen un d verdiene n wenige r allgemein e Aufmerksamkeit . Etwa s unange -
messen erschein t di e Breit e de r Darstellung . Si e is t woh l darau f zurückzuführen , da ß 
das Buc h al s Auftragsarbei t entstande n ist . 

Hannover Jör g W a l t e r 

Z u v e r l ä s s i g k e i t u n d B e s t ä n d i g k e i t -  W i l h e l m K a i s e n . Ein e 
Dokumentation. Hrsg . u . eingeleite t vo n Han s K o s c h n i k unte r Mitarb . vo n 
W, L ü h r s , H , M ü l l e r , R . P a t e m a n n , E . D e P o r r e , K . S c h w a r z . 
Bremen: Rove r (1977) . 344 S , 24, - DM . 

Wilhelm Kaise n pflügt e i n Bremen-Borgfel d seine n Acke r fü r di e Sommersaat , al s 
ihn i m Apri l 194 5 de r amerikanisch e Historike r Walte r L , Dorn , damal s Obers t de r 
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US-Armee, in s Breme r Rathau s holte ; a m 6 . Juni 194 5 nah m de r neu e Sena t sein e 
Arbeit auf . Kaise n verwaltete , wi e scho n i n de r Weimare r Zeit , zunächs t da s Wohl -
fahrtsressort; a m 1 . August 194 5 ernannt e ih n di e Militärregierun g dan n zu m Bürger -
meister un d Präsidente n de s Senats . 

Er blie b e s 2 0 Jahr e lang , i n dene n e r sein e Partei , di e SPD , i n Breme n vo n einem 
Sieg zu m andere n führte . Da s Rezep t fü r diese n Erfolg , desse n Anwendun g manche m 
Politiker diese r Tag e gu t anstehe n würde , entsprac h de r Grundeinstellun g diese s 
grand old  man:  Fü r ih n ga b e s höher e Wert e al s parteitaktisc h besetzte , vo n 
Opportunismus bestimmt e Tagespositionen ; mi t seine m vo n hanseatische m Geis t un d 
preußischer Pflichtauffassun g un d Schlichthei t geprägte n Handel n stärkt e e r demo -
kratisches Bewußtsei n un d sozial e Verpflichtun g nich t nu r i n „seinem " Bremen , son -
dern wei t übe r Breme n hinau s i m ganze n Land . 

Die Schwierigkeiten , dene n sic h Breme n 194 5 gegenübersah , konnte n nu r gemeister t 
werden i m Bündni s alle r Aufbauwillige n mi t eine r mitreißende n Persönlichkei t a n de r 
Spitze, Wilhel m Kaisen , di e jen e Lebensweishei t anwendete , di e e r seine m Großvate r 
verdankte, nämlic h „Jung , kie k nic h in' n Muuslock , kie k i n d e Sünn " (Guc k nich t in s 
Mauseloch, guc k i n di e Sonne) , un d di e diese r dan n spätere n Bundeskanzler n al s 
Tröstung mi t au f de n We g gab , wi e Helmu t Schmid t bei m Festak t zu m 90 . Geburtstag 
Kaisens a m 22 . 5. 197 7 i m Breme r Rathau s mitzuteile n wußte . Anläßlic h diese s Jubi -
läums ha t de r Nachfolge r Kaisens , Han s Koschnik , da s o . g. Buc h herausgegeben , 
dessen Tite l bewuß t a n ein e Broschür e au s de m Jahr e 194 7 anknüpft , i n de r unte r de m 
Titel „Bereitschaf t un d Zuversicht " Rede n un d Aufsätz e de s damalige n Bürgermeister s 
Kaisen zusammengefaß t worde n waren . 

Die Autoren , di e sämtlic h i m Staatsarchi v Breme n beschäftig t sind , habe n anhan d 
der verschiedenste n Quelle n (Reden , Briefe , Pressenotizen , Auszüg e au s Kaisen s 
Memoiren, Äußerunge n bedeutende r Zeitgenossen , z.T . bishe r unbekannt e Foto s etc.) , 
die jeweil s mi t kurzen , einleitende n Erläuterunge n verbunde n werden , i n vie r Kapi -
teln (Wilhel m Kaise n i n seine r Zeit , Abgeordnete r un d Senato r 1920-1933 , Bürger -
meister un d Präsiden t de s Senat s 1945-1965 , De r Sozialdemokrat) , di e durc h ei n 
Vorwort vo n Koschni k un d detaillierte n Lebensdate n ergänz t werden , di e Statione n 
von Kaisen s Lebe n seh r eindrucksvol l nachgezeichnet . 

Dabei nimm t naturgemä ß d a s Kapite l de n breiteste n Rau m ei n (rd . 22 0 S.) , i n de m 
Kaisens Verdienst e u m da s kleinst e Bundesland , sein e Leistunge n al s SPD-Politiker , 
der sic h nich t scheute , gege n di e Parteiführun g aufzustehen , un d sei n Wirke n fü r di e 
Bundesrepublik besonder s deutlic h erkennba r sind . Diese s Kapite l ermöglich t eine n 
charakteristischen Einblic k i n di e Wiederaufbausorge n eine r schwe r zerstörte n Groß -
stadt. Da s Beispie l Breme n verdien t darübe r hinau s i n zweierle i Hinsich t zeitge -
schichtliche Aufmerksamkeit : 1 . Wiederbegin n i n Breme n bedeutet e gleichzeiti g Neu -
beginn de r deutsche n Handelspolitik , 2 . a m Beispie l de s Stadtstaate s Breme n lasse n 
sich di e Schaffun g de r Bundeslände r un d di e Politi k de r Besatzungsmächt e au f klei -
nem Rau m anschaulic h verfolgen . 

Die Dokumentatio n beleg t Wilhel m Kaisen s unermüdlich e Anstrengunge n u m ein e 
Aufhebung de r Schiffbaubeschränkunge n un d ein e Milderun g de r Demontagebestim -
mungen. De m britische n Unterstaatssekretä r Henderse n schrie b Kaise n 1949 : „Auc h 
die nu n scho n vo n jahrelange r Arbeitslosigkei t betroffene n deutsche n Werftarbeite r 
haben ei n Recht , z u leben. " Mi t welche r Hypothe k gerad e dies e Frag e belaste t war , 
macht di e Red e de s britische n Außenminister s Bevi n i m Unterhau s a m 21.7 .194 9 
deutlich: I m To n versöhnlich,  abe r i n de r Sach e hart , unterstric h e r di e Notwendigkeit , 
auch i n Zukunf t Sicherheite n gege n ein e neu e deutsch e Aggressio n z u schaffen , un d 
verteidigte i n diese m Zusammenhan g di e Demontagepoliti k de r Briten : e r müss e nich t 
nur a n di e Arbeitslosigkei t i n Deutschlan d denken , sondern , s o Bevin , „auc h a n di e 
vielen Kinde r un d Frauen , di e i n meine m Wahlkrei s getöte t wurden , un d ic h werd e 
dies nich t vergessen" . 
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Die Dokumentat ion , di e ei n faszinierende s Leit - un d Lebensbil d wiedergibt , sol l 
nach de n Wor t e n de s Herausgeber s nich t ein e Biographi e ersetze n -  di e i n de r Ta t 
noch geschriebe n werde n müßt e -  abe r eine n Beitra g zu r Gesamtwürdigun g e ine r 
großen Persönlichkei t leisten . Diese m Anspruc h wir d diese s Buc h meh r al s gerecht , 
was nich t zuletz t darau f zurückzuführe n ist , da ß di e Autore n ein e ganz e Reih e bishe r 
unveröffentlichter Material ie n au s ihre m Archi v abdrucken . Gerad e die s sollt e ei n 
Anstoß fü r ander e Staatsarchiv e sein , wissenschaftsfreundliche r z u werden , d . h . groß -
zügiger bei m Zugan g z u Archivalie n au s de r Zei t nac h 194 5 fü r „Nichtarchivare " z u 
verfahren. 

Bedauerlich un d unverständlic h is t allerding s di e Tatsache , da ß Herausgebe r un d 
Verlag sowoh l au f ei n Personen - al s auc h au f ei n Sachregiste r verzichte t haben . 
Dieses Versäumni s erschwer t da s Arbei te n mi t de r Dokumentat io n erheblich . 

Hannover Rolf S  t e  i  n i  n g  e  r 





N A C H R I C H T E N 

Historische Kommission für Niedersadisen und Bremen 

6 4 . J a h r e s b e r i c h t f ü r d a s G e s c h ä f t s j a h r 1 9 7 6 

Mitgliederversammlung i n B r e m e r h a v e n a m 20. Mai 197 7 

Die Historisch e Kommissio n is t de r Einladun g de r Seestad t Bremerhave n ger n 
gefolgt, ihr e Mitgliederversammlun g un d wissenschaftlich e Tagun g i m Jahr e 197 7 a m 
traditionellen Himmelfahrtsta g un d de m anschließende n Wochenend e (19.-21 . Mai ) 
dort durchzuführen . Zu m besondere n Anla ß de s 150jährige n Stadtjubiläum s ka m 
hinzu, da ß mi t de r Wah l diese s Tagungsorte s di e sei t lange m gehegt e Absich t de r 
Kommission verwirklich t werde n konnte , de n Stadtstaa t Breme n aufzusuchen , de r al s 
zweites Bundeslan d nebe n Niedersachse n i n seiner  Stiftereigenschaf t di e Arbeitsvor -
haben de r Kommissio n mitträg t un d desse n Geschicht e z u ihre m Forschungsbereic h 
gehört. 

In Bremerhaven , da s sic h i n seine r relati v kurze n Geschicht e kontinuierlic h z u eine r 
bedeutenden Seestad t un d zu m Oberzentru m i n de r Unterweserregio n entwickel t hat , 
lag e s nahe , al s interdisziplinäre s Tagungsprogram m di e neuzeitlich e Wirtschafts - un d 
Handelsgeschichte z u wähle n un d Vorträg e anzuregen , di e da s Generalthem a U n t e r -
w e s e r s c h i f f a h r t u n d U b e r s e e h a n d e l i n d e r N e u z e i t zu m Gegen -
stand hatten . 

Da da s Deutsch e Schiffahrtsmuseu m i n vorbildliche r Gastfreundschaf t sei n Audito -
rium zu r Verfügun g gestell t hatte , entsprac h auc h de r äußer e Rahme n de r Veranstal -
tung geradez u idea l de r Themenwahl . Dies e Uberzeugun g gewanne n di e meis t binnen -
ländischen Teilnehmer , al s sie  a n de r zu m Auftak t de r Tagun g veranstaltete n Führun g 
teilnahmen un d sic h anhan d vo n Schiffsmodellen , Schiffszubehö r un d Seekarte n an -
schaulich übe r di e Entwicklun g de r Seeschiffahr t un d de s Schiffsbau s orientiere n 
konnten. Hauptanziehungspunk t wa r nebe n de r Museumsflott e i m Alte n Hafe n de s 
Freilichtmuseums ein e Hansekogg e au s de m Jahr e 1380 , di e bei m Ausbagger n eine s 
Hafenbeckens i n Breme n al s Schiffswrac k entdeck t worde n wa r un d dere n Restau -
rierung i n de m eigens dafü r errichtete n Koggenhau s de r Vollendun g entgegenging . 

Das wissenschaftlich e Vortragsprogram m mi t seine n fün f aufeinande r abgestimmte n 
Referaten, di e au s de r Sich t de s Stadt- , Landes - un d Technikhistoriker s sowi e de s 
Strombauingenieurs di e wechselseitige n Beziehunge n zwische n Stadtwerdung , Werft -
industrieaufbau, Uberseehande l un d Stromausba u behandelten , wurd e a m 19 . Ma i mi t 
einem einleitende n regionalgeschichtliche n Vortra g vo n Dr . B . S c h e p e r , Bremer -
haven, übe r „Urbanisierungsprozess e i m Rau m Bremerhave n un d a n de r Küste " er -
öffnet. De r Redne r wandt e sic h zunächs t de n Ansätze n eine r vor - un d frühstädtische n 
Entwicklung i m Unterwesergebie t zu , di e jedoc h u m da s Jah r 100 0 wirkungslo s auslief , 
und beschäftigt e sic h anschließen d mi t de m Begin n eine s Urbanisierungsprozesses , 
den e r i n de r i m Jahr e 167 2 erfolgte n schwedische n Gründun g de r Carlsstad t au f de m 
Terrain de r spätere n Bremerhaven-Gründun g vo n Bürgermeiste r Smi d erblickte . Au s 
verschiedenen Ursache n fan d auc h diese s Experimen t z u Begin n de s 18 . Jahrhundert s 
seinen Abschluß . Ers t di e bremisch e Gründun g vo n Hafe n un d Stad t Bremerhave n i m 
Jahre 182 7 un d di e hannoversch e Gründun g vo n Geestemünd e i m Jahr e 184 5 schufe n 
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die Voraussetzunge n fü r eine n Urbanisierungsprozeß , de r 1888/8 9 einsetzt e un d ei n 
allmähliches un d unte r schwierige n Umstände n voranschreitende s Zusammenwachse n 
der verschiedene n Ort e un d Teilstädt e zu m heutige n Bremerhave n i m Jahr e 193 9 
ermöglichte. 

Den emotionale n Hintergründe n de r bremisch-hannoversche n Beziehunge n sei t de r 
Erhebung Bremen s zu r Freie n Reichsstad t i m Jahr e 164 6 wa r da s anschließend e 
Referat vo n Dr . H . M ü l l e r , Bremen , mi t de m Them a „ , Wider di e hannoversche n 
Schrullen' -  Dre i Jahrhundert e bremisch-hannoversch e Emotione n a n de r Unterwese r 
(1648-1947)" gewidmet . De r Vortragend e richtet e seine n Blic k vo r alle m au f di e 
besonderen Beziehungen , di e sic h i m Laufe  de r geschichtliche n Entwicklun g au s de r 
Nachbarschaft vo n Breme n un d Hannove r durc h di e unterschiedliche n Strukturen , 
Aufgaben un d Interesse n vo n Stadtstaa t un d Flächenstaa t ergebe n haben . E r macht e 
deutlich, da ß sic h di e Konfliktsituatione n sei t de r Wend e vo m 18 . zu m 19 . Jahrhunder t 
mit de r Gründun g Bremerhaven s imme r stärke r i n de n Unterweserrau m verlagerten , 
wo si e i m 19 . un d beginnende n 20 . Jahhrundert wege n ihre r unmittelbare n Bedeutun g 
für di e wirtschaftlich e Lebensfähigkei t de r Hansestad t besondere s Gewich t un d be -
sondere Schärf e erreichten . Da ß di e Problem e de s staatliche n un d wirtschaftliche n 
Eigen- un d Zusammenleben s a n de r Wese r zwische n Hannove r un d Breme n noc h be i 
der Neuordnun g de s nordwestdeutsche n Raume s nac h 194 5 ein e wichtig e Roll e spiel -
ten, konnt e Dr . Mülle r abschließen d durc h erstmalig e Auswertun g bishe r unveröffent -
lichter Dokument e belegen . 

Cand. phil . D . P e t e r s ,  de r a m folgende n Ta g übe r „Seeschiffba u i n Bremerhave n 
von de r Stadtgründun g bi s zu m 1 . Weltkrieg" referierte , wie s zunächs t darau f hin , da ß 
der Seeschiffba u nebe n de r Schiffahr t un d de r Fischere i de r dritt e au f maritime r 
Grundlage basierend e Wirtschaftszwei g gewese n sei , de r i m Lebe n de r Unterweser -
stadt sei t ihre r Gründun g ein e wichtig e Roll e gespiel t hat . Diese r Seeschiffba u is t nich t 
nur abhängi g gewese n vo n de m Entstehe n eine r deutsche n Werftindustrie , di e zu -
nächst vo n andere n Wirtschaftsbereiche n abhing , dan n abe r mi t ihne n verflochte n 
war, sonder n mindesten s ebens o seh r beeinfluß t worde n vo n de n politische n un d 
wirtschaftlichen Veränderunge n Deutschland s i m 19 . Jahrhundert. Unte r diese n Vor -
aussetzungen ha t sic h de r Schiffbauplat z a n de r Geestemündun g i n relati v kurze r Zei t 
aus bescheidene n Anfänge n z u eine m Zentru m de s deutsche n Handelsschiffbau s ent -
wickelt, wobe i nebe n de m Neuba u da s Reparaturgeschäf t eine n breite n Rau m einnahm . 
Eine Spitzenstellun g besaße n di e Geestewerfte n i m Ba u vo n große n Segelschiffen , 
Walfangbooten un d Fischereifahrzeugen . Nac h eine m Überblic k übe r di e Bremer -
havener Schiffbaufirme n gin g de r Vortragend e abschließen d au f di e gesellschafts -
politische Bedeutun g technikgeschichtliche r Faktore n ein . E r wie s nach , da ß de r Uber -
gang vo m Holzschiff - zu m Eisen - un d Stahlschiffba u nich t nu r ein e Wandlun g de r 
Unternehmensformen vo m Handwerksbetrie b zu m Industriekonsortiu m heraufbe -
schwor, sonder n enorm e sozial e Strukturveränderunge n bewirkte . 

Uber „Di e oldenburgisch e Seeschiffahr t i n de r Mitt e de s 19 . Jahrhunderts", di e eine n 
wesentlichen Erwerbszwei g de r Bevölkerun g a n de r deutsche n Nordseeküst e i m 
19. Jahrhundert bildete , berichtet e anschließen d Dr . St . H a r t m a n n , Oldenburg . E r 
charakterisierte zunächs t di e fü r di e Schiffahr t i m Großherzogtu m zuständige n Behör -
den, gin g dan n au f di e vo n ihne n erlassene n Verordnunge n fü r di e Schiffahr t ei n un d 
beschrieb di e unte r oldenburgische r Flagg e fahrende n Schiffstype n sowi e di e Organi -
sationsformen i m Seehandel . Vorherrschen d wa r di e Partenreederei , abe r auc h Aktien -
gesellschaften konstituierte n sic h i m Unterweserbereich . A n ausgewählte n Beispiele n 
verdeutlichte de r Vortragend e di e Ar t de s Überseehandels . Wal - un d Robbenfan g 
wurde i n grönländische n Gewässer n un d i n de r Südse e getrieben , Auswanderertrans -
porte nac h Amerik a verschiff t un d Kuli s vo n Chin a nac h Westindie n befördert . Vor -
herrschend wa r jedoc h de r Austausc h vo n landwirtschaftliche n Güter n mi t Industrie -
produkten unte r de n westeuropäische n Staaten , wobe i Englan d ein e herausragend e 
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Stellung einnahm . Da s täglich e Lebe n au f de n Schiffen , Meuterei , Schmugge l un d di e 
Verschleppung vo n Seeleute n i n di e Sklavere i ware n wei ter e Gesichtspunkte , au f di e 
der Vortragend e di e Aufmerksamkei t de r Zuhöre r lenkte . Zu m Schlu ß gin g e r au f di e 
Beziehungen Oldenburg s zu m Frachtgeschäf t de r Hansestädt e Breme n un d Hambur g 
ein, di e fü r di e Seeschiffahr t de s Großherzogtum s vo n zentrale r Bedeutun g gewese n 
sind. 

Das abschließend e Refera t „De r Ausba u de r Außenwese r zu r Großschiffahrtsstraße " 
hielt Dr . G . H ö v e r s , Bremerhaven , de r anhan d instruktive r Lichtbilde r zunächs t au f 
die ständige n Sandumlagerunge n i m Tideästua r de r Außenwese r einging , d i e de n 
dauernden Ausba u un d di e Unterhal tun g de s Fahrwasser s seh r erschweren . Dies e 
Instabilität de s Außenweseräs tuar s hat t e vo r de m Jahr e 185 0 keine n erhebliche n Ein -
fluß au f di e damalig e Schiffahrt , wei l di e Tonnenboye r durc h häufige s Umlege n de r 
Tonnen de n morphologische n Veränderunge n folgten . Behinder t wurd e di e damal ig e 
Schiffahrt vielmeh r vo r alle m durc h di e mangelhaft e Kenntlichmachun g de s Fahr -
wassers. Politisch e Gründ e ware n di e wesentlich e Ursache , da ß di e erforderliche n 
festen Seezeichen , sogenannt e Baken , vo n Breme n nich t errichte t werde n konnten , d a 
die Hansestad t au f de n Wattfläche n keinerle i Hoheitsbefugniss e besaß . Ein e ent -
scheidende Verbesserun g wurd e au f diese m Sekto r ers t erzielt , al s sic h Preußen , 
Oldenburg un d Breme n 187 6 zu r Gründun g eine s gemeinsame n Tonnen - un d Baken -
amtes entschlossen . De r Vort ragend e gin g dan n au f di e strombautechnische n Maß -
nahmen ein , di e erforderlic h wurden , al s Mitt e de r achtzige r Jah r e de s vor ige n Jahr -
hunderts di e damalige n Schnelldampfe r Schwierigkeite n i m Fahrwasse r de r Außen -
weser hatten , s o da ß sic h Breme n z u erste n Korrektionsschrit te n durc h L . Franziu s 
entschließen mußte . Abe r ers t nachde m L . Plat e di e hydrographische n Zusammen -
hänge i n de r Wesermündun g erforsch t hat t e un d eine n kühne n Fahrwasserver legungs -
entwurf vorlegte , de r i n de n Jahre n 1922-192 8 verwirklich t wurde , ha t te n di e nac h 
dem 1 . Wel tkr ieg i n Diens t gestell te n 50.000-t-Schnelldampfe r kein e Schwierigkeite n 
mehr bei m Durchfahre n de r Außenweser . Sei t 196 7 konnt e di e Vertiefun g de r Fahr -
rinne au f 1 2 m  erreich t werden , s o da ß sic h dadurc h de r Verkeh r große r Erzschiff e 
zur neue n Erzumschlagsanlag e Weserpor t seh r erleichtert e un d auc h de r ne u errichtet e 
Containerterminal vo n große n Schiffe n problemlo s angelaufe n werde n kann . Paralle l 
zu de n Ausbaute n de s Fahrwasser s wurd e i n de n letzte n Jahre n ein e Landradarke t t e 
in de r Außenwese r i n Betrie b genomme n sowi e ih r Seezeichensyste m modernisier t , 
so da ß di e Außenwese r heut e al s seh r leistungsfähige r un d sichere r Verkehr swe g 
bezeichnet werde n kann . 

Eine lebhaft e Diskussio n unte r Leitun g vo n Prof , Dr . P a t z e , di e zu r Klärun g 
offengebliebener Frage n un d zu r Vertiefun g de s Vorget ragene n wesentlic h bei trug , 
schloß sic h an . Mi t Ausnahm e de s Vortrage s vo n Dr . Müller , de r bereit s i m „Jahrbuc h 
der Männe r vo m Morgenstern" , Bd . 56 , 1977 , S. 147-17 5 erschiene n ist , werde n all e au f 
der Tagun g i n Bremerhave n gehal tene n Vorträg e i m Niedersächsische n Jahrbuc h 
51/1979 veröffentlicht . 

Die ordentlich e Mitgl iederversammlun g de r Kommissio n wa r t radi t ionsgemä ß i n da s 
Tagungsprogramm eingefügt . Si e wurd e vo n Prof , Dr . P a t z e eröffnet , de r ihr e 
ordnungsgemäße Einberufun g sowi e ihr e Beschlußfähigkei t feststellte . E r würdig t e 
anschließend da s wissenschaftlich e Lebenswer k de s sei t de r letzte n Versammlun g 
vers torbenen Altmitglied s de s Ausschusse s Dr . E . Crusius , Oldenburg , un d widmet e 
folgenden vers torbene n Kommissionsmitglieder n ehrend e Nachrufe : Studienra t 
A. Börtzler , Bremen ; Dr . W . Kaufmann , Gött ingen ; Dr . A. Lax, Hildesheim ; Dr . W. Lenz , 
Lübeck; Dr . H . Röhrig , Hannover ; Dr , E . Siebs , Bremerhaven ; Dr . F . Timme , Braun -
schweig. Darau f ers ta t te t e Dr . S c h e e l de n Jahres - un d Kassenbericht . Au s de m 
Jahresbericht verdien t hervorgehobe n z u werden , da ß de r Vorsi tzend e de r Kommis -
sion de n Ministe r fü r Wissenschaf t un d Kuns t gebete n hat , de n Stifterbeitra g de s 
Landes Niedersachse n au f 40.000 - D M anzuheben . Vo n seile n de s Minister ium s 
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wurde daraufhi n i n Aussich t gestellt , da ß noc h fü r da s Jah r 197 8 mi t eine r Erhöhun g 
in eine m allerding s noc h nich t z u übersehende n Umfan g gerechne t werde n könne . 
Um eine r weitere n Verschlechterun g de r finanzielle n Lag e de r Kommissio n ent -
gegenzutreten, ermächtigt e de r Ausschu ß de n Vorstand , de n Mindestbeitra g fü r 
Patrone au f 200, - D M anzuheben , wen n die s erforderlic h werde n sollte . Nac h Erläute -
rung de s Kassenbericht s dankt e Dr . S c h e e l de n Stifter n un d Patrone n fü r ihr e 
Beiträge. Namhaft e Zuwendunge n erhiel t di e Kommissio n wiederu m au s Forschungs -
mitteln de s Lande s Niedersachsen . 

Im einzelne n wurde n 197 6 folgend e E i n n a h m e n erzielt : Vortra g au s de m 
Vorjahr: 31.438,6 2 DM ; Beiträg e de r Stifter : 20.400 - DM ; Beiträg e de r Patrone : 
10.100,- DM ; ander e Einnahmen : 3 . 2 1 9 - DM ; Sonderbeihilfen : 351.522,4 2 DM ; Voraus -
zahlungen: 1 0 0 - DM ; Verkau f vo n Veröffentlichungen : 868,5 1 DM . Di e Gesamtsumm e 
der Einnahme n ergib t demnac h 417.648,5 5 DM . 

Diesem Betra g stande n folgend e A u s g a b e n gegenüber : Verwaltungskosten : 
9.505,69 DM ; Lottomittel-Rückzahlungen : 142.244,1 4 DM ; Niedersächsische s Jahrbuch : 
38.109,75DM; Bibliographien : 32.500-DM ; Kart e de s Landes Braunschweig : 2 .000, - DM; 
Oldenburgische Vogteikarte : 3.230, - DM ; Gauß-Karte : 6.000, - DM ; Niedersächsische r 
Städteatlas: 954,8 0 DM ; Sammlun g nieders . Urkunde n de s Mittelalters : 7.781,7 0 D M; 
Niedersächsische Lebensbilder : 11.401, - DM ; Kopfsteuerbeschreibungen : 3 .905 - DM ; 
Geschichte Hannover s i m Zeitalte r de r IX . Kur : 53.189, - DM ; Geschichtliche s Orts -
verzeichnis: 40.361,9 7 DM ; Quelle n un d Untersuchunge n zu r allgemeine n Geschicht e 
Niedersachsens i n de r Neuzeit : 16.000, - DM ; Katalo g ältere r Ansichte n au s Nieder -
sachsen un d Bremen : 3.293,0 5 DM ; Quelle n zu r Wirtschafts - un d Sozialgeschicht e 
Niedersachsens i n de r Neuzeit : 117,1 0 DM ; Handbuc h de r Geschicht e Niedersachsens : 
20.342,07 DM . Gesamtsumm e de r Ausgaben : 390.935,2 7 DM . 

Die Jahresrechnun g 197 6 schlo ß demnac h insgesam t mi t eine m Uberschu ß i n Höh e 
von 26.713,2 8 D M ab . Diese r Betra g lieg t u m etw a 5.000 - D M unte r de m fü r 197 5 
erzielten Ergebnis . Di e vo n Fra u Dr . H . B a r m e y e r un d Dr . J . A  s  c h a m 26 . 4.197 7 
durchgeführte Kassenprüfun g ga b keine n Anla ß z u Beanstandungen . Di e Mitglieder -
versammlung nah m daraufhi n de n Antra g au f Entlastun g de r Kassenführun g ein -
stimmig an . 

Uber di e w i s s e n s c h a f t l i c h e n U n t e r n e h m e n de r Kommissio n wurde n 
folgende Bericht e gegeben : 

1. N i e d e r s ä c h s i s c h e s J a h r b u c h f ü r L a n d e s g e s c h i c h t e : De r 
Band 4 8 (1976 ) de s Jahrbuch s is t wi e vorgesehe n End e 197 6 erschienen . Inzwische n 
konnten bereit s di e Aufsätz e un d Kleine n Beiträg e fü r Ban d 4 9 (1977 ) de m Verla g 
übergeben werden , s o da ß mi t seine m Erscheine n voraussichtlic h noc h i m Herbs t 
dieses Jahre s z u rechne n is t * . E r wir d di e au f de r Hildesheime r Tagun g zu m Them a 
„Kirche un d Gesellschaf t i n Niedersachse n währen d de s Mittelalters " gehaltene n 
Vorträge enthalten , danebe n abe r auc h Beiträg e zu r niedersächsische n Wirtschafts- , 
Verfassungs- un d Bildungsgeschicht e bringen . Di e au f de r Cloppenburge r Tagun g zu m 
Thema „Wandlunge n de r niedersächsische n Agrargesellschaf t i m 19 . Jahrhundert " 
gehaltenen Referat e sin d fü r di e Veröffentlichun g i m Ban d 5 0 (1978 ) de s Jahrbuche s 
vorgesehen, i n de m außerde m mehrer e quellenkundlich e Untersuchunge n un d Aufsätz e 
zur Fürsten - un d Dynastengeschicht e Niedersachsen s gedruck t werde n sollen 5. 

Mit Ban d 4 8 is t al s Neuerun g di e Verwendun g vo n Kolumnentitel n i m Jahrbuc h 
eingeführt worden . Außerde m erhalte n nunmeh r all e Sonderdruck e da s Inhaltsver -
zeichnis de s Gesamtbandes . Nachde m di e unmittelba r Betroffene n ih r Einverständni s 
erklärt haben , wir d da s vo n de r Historische n Kommissio n herausgegeben e Jahrbuc h 

1 Is t im Dezember 197 6 erschienen . 
Ä De r vorliegend e Band . 
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ab Ban d 49  nu r noc h „zugleic h Orga n de s Historische n Verein s fü r Niedersachsen " 
sein. I n Anbetrach t de r Ausweitun g de s Aufsatzteil s de s Jahrbuch s 4 8 (1976 ) au f 
441 Seite n is t beabsichtigt , wege n de r ständi g steigende n Druckkoste n de n Umfan g 
in de n kommende n Jahre n nac h Möglichkeit z u verringer n un d ei n Limi t vo n 2 0 Boge n 
für de n Aufsatztei l einzuhalten . 

2. N i e d e r s ä c h s i s c h e B i b l i o g r a p h i e n : Mi t de m soebe n erschienene n 
Registerband (Ban d 5 ) de r vo n Dr . F . B u s c h (f ) un d Dr . R . O b e r s c h e l p erar -
beiteten „Bibliographi e de r niedersächsische n Geschicht e fü r di e Jahr e 1933-1955 " is t 
das Gesamtwer k abgeschlossen . Augenblicklic h befinde t sic h i n de r Niedersächsische n 
Landesbibliothek ein e vierbändig e Niedersächsisch e Bibliographi e fü r di e Jahr e 
1973-1976 i n Arbeit , dere n Materialsammlun g bi s au f einig e Lücke n bereit s abge -
schlossen werde n konnte.  Mi t de m Erscheine n diese s Werkes , da s nac h de m Vorbil d 
der bereit s fü r 197 1 un d 197 2 erschienene n Bänd e angeleg t ist , kan n End e 197 8 ge -
rechnet werden . Fall s di e dafü r erforderliche n Mitte l bewillig t werden , ha t sic h 
Dr. Oberschel p berei t erklärt , mi t eine m Arbeitstea m au s de n allei n fü r de n Berichts -
zeitraum 1908-197 0 veröffentlichte n ach t niedersächsische n Geschichtsbibliographie n 
ein „Gesamtverzeichni s de s Schrifttum s zu r Geschicht e Niedersachsens " i n 7  Bände n 
nach de m vo n ih m entwickelte n Verfahre n de r „Reprokumulation " zusammenzustellen . 
Da all e dies e Bibliographie n noc h i m Buchhande l vorräti g sind , is t de r Ausschu ß de r 
Auffassung, eine n Zusammendruc k ers t dan n i n Angrif f z u nehmen , wen n sämtlich e 
Bibliographien vergriffe n sind . 

Für di e i n de r Landesbibliothe k Oldenbur g vo n Dr . K o o l m a n betreut e „Olden -
burgische Bibliographi e 1500-1908 " is t di e Materialsammlun g weitgehen d abgeschlos -
sen. Währen d da s Stichwortregiste r i m Konzep t bereit s vorliegt , müsse n ei n Verfasser -
und Kurztitelregiste r noc h erstell t werden . De r Ausschu ß ha t de n Vorschla g de s 
Bearbeiters gutgeheißen , di e Signature n de r Landesbibliothe k Oldenbur g be i de n 
Titeln mi t abzudrucken . 

Die vo n Dr . v a n L e n g e n betreut e ostfriesisch e Bibliographi e befinde t sic h noc h 
im Stadiu m de s Materialsammelns . 

3. S t u d i e n u n d V o r a r b e i t e n z u m H i s t o r i s c h e n A t l a s N i e d e r -
s a c h s e n s : 197 6 erschie n al s Hef t 2 6 D . H e l l f a i e r un d M . L a s t , Historisc h 
bezeugte Ort e i n Niedersachse n bi s zu r Jahrtausendwend e un d Gräberfelde r de r 
Merowinger- un d Karolingerzei t i n Niedersachsen . 

4. K a r t e d e s L a n d e s B r a u n s c h w e i g i m 1 8 . J a h r h u n d e r t : Vo n 
der durc h de n Aufdruc k vo n Höhenlinie n verbesserte n Ausgab e diese s Kartenwerk s 
(Aufl. 1  a ) konnte n seit  de m letzte n Berich t folgend e Blätte r veröffentlich t werden : 
4122 Holzminden , 412 3 Stadtoldendorf , 4222/422 3 Höxter/Sievershausen . Fü r 197 7 is t 
die Herausgab e de r Blätte r fü r di e Exklav e Calvörde 3 un d fü r 197 8 fü r di e Exklav e 
Thedinghausen geplant . Dami t wir d di e Auflag e 1  a  diese s vo n Dr . K l e i n a u be -
treuten Kartenwerk s geschlosse n vorliegen . 

5. O l d e n b u r g i s c h e V o g t e i k a r t e u m 1 7 9 0 : Dr . H a r m s , de r Be -
treuer de s Unternehmens , teil t mit , da ß sic h di e Fertigstellun g de s fü r di e Archäologi e 
und Siedlungsgeschicht e i n gleiche r Weis e belangreiche n Blatte s Rasted e wege n 
Erkrankung eine s Zeichner s verzöger t ha t *. 

6. G a u ß s c h e L a n d e s a u f n a h m e d e r 1 8 1 5 d u r c h H a n n o v e r e r -
w o r b e n e n G e b i e t e : Dr . W r e d e ha t mi t Zustimmun g de s Vorstande s Be -
sprechungen mi t de r Abteilun g Landesvermessun g de s Niedersächsische n Landesver -

s 197 7 al s Blat t 3533/3 4 /  3633/34 erschienen . 
* Inzwische n veröffentlich t al s Blat t 2715 . 
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waltungsamtes geführt , di e bezweckten , di e Emslandkarte n i n Zusammenarbei t mi t 
dieser Behörd e herauszubringen . E r konnt e al s Ergebni s de r Verhandlunge n mittei -
len, da ß di e Abteilun g Landesvermessun g berei t ist , all e mi t de r Neuausgab e zusam -
menhängenden Arbeite n i m eigene n Haus e auszuführe n un d de n Verla g de r Karte n 
zu übernehmen *. 

7. N i e d e r s ä c h s i s c h e r S t ä d t e a t l a s (Abt . III: Oldenburgisch e Städte) : 
Mit Zustimmun g de s Ausschusse s ha t Dr . H a r m s anstell e de r ursprünglic h mehr -
farbig vorgesehene n oro-hydrographische n Kart e de r Stad t Oldenburg , di e nunmeh r 
einfarbig i m Erläuterungstei l zu m Oldenburg-Atla s Aufnahm e finde n soll , ein e mehr -
farbige Kart e übe r di e Gebietsentwicklun g de r Stad t Oldenbur g fertiggestellt . Mi t de r 
Drucklegung kan n i n Kürz e begonne n werde n • . 

8. S a m m l u n g n i e d e r s ä c h s i s c h e r U r k u n d e n d e s M i t t e l a l t e r s : 
Frau Dr . G i e s c h e n teil t übe r de n Stan d de s Unternehmen s mit , da ß i m Berichts -
zeitraum di e Urkunde n de r Klöste r Medinge n un d Isenhage n verfilmt  un d reprodu -
ziert worde n sind . Außerde m wurde n fü r wissenschaftlich e Arbeiten , Dissertationen , 
die Germani a Benedictina , di e Regest a Imperi i un d di e Nicolaus-v.-Cues-Ausgab e 
Materialien bereitgestell t un d sachdienlich e Auskünft e erteilt.  Di e Erfassun g de s 
Urkundenmaterials erfolg t i m Ker n i n 3  Arbeitsgängen : 1 . Erfassun g de r Urkunde n 
und Abschriften , 2 . Verfilmun g bzw . Reproduktion , 3 . Erschließun g de s verfilmte n un d 
reproduzierten Materials , d . h. di e Auflösun g de r Date n un d Übertragun g diese r Da -
ten sowi e de r Ausstelle r un d Empfänger , Angabe n übe r Abschrifte n un d Druc k au f 
Lochkarten. E s is t beabsichtigt , demnächs t eine n Berich t übe r de n Stan d de s Unter -
nehmens i m Umfan g vo n eine m halbe n Boge n i m Niedersächsische n Jahrbuc h ode r 
in de n Blättern fü r Deutsch e Landesgeschicht e z u veröffentlichen . 

9. M a t r i k e l n n i e d e r s ä c h s i s c h e r H o c h s c h u l e n : Da s vo n Dr . 
M u n d h e n k e vorbereitet e Manuskrip t fü r de n 3 . Band de r Matrike l de r Universitä t 
Helmstedt (1685-1810 ) befinde t sic h bereit s bei m Verlag , s o da ß nac h Bewilligun g de r 
erforderlichen Lottomitte l mi t de m Druc k begonne n werde n kann . Dr . M u n d h e n k e 
hat sic h außerde m berei t erklärt , nebe n de r Drucklegun g de r Helmstedte r Matrike l di e 
Bearbeitung un d Herausgab e de r Matrike l de r Technische n Universitä t Hannove r z u 
übernehmen. Bi s zu m Februa r 197 8 wil l Dr . H  i 11 e  b r a n d ei n druckreife s Manu -
skript fü r de n 2 . Ban d de r Helmstedte r Matrike l (1636-1685 ) vorlegen . Auc h Dr . 
D ü s t e r d i e c k hofft , da s Materia l fü r di e Matrike l de s Carolinu m un d de r Techni -
schen Universitä t Braunschwei g i m erste n Halbjah r 197 8 sowei t aufgearbeite t z u 
haben, da ß anschließen d mi t de m Ausdrucke n durc h de n Compute r begonne n werde n 
kann. A n de r Kommentierun g de r Matrike l de r Wolfenbüttele r Ritterakademi e arbei -
tete Prof . Dr . C o n r a d s weiter . Ube r di e For m de r Veröffentlichun g müsse n noc h 
weitere Überlegunge n i m Arbeitskrei s angestell t werden . Wi e i n diese m Falle , s o 
plädiert Dr . M  e r k e r dafür , auc h di e Matrike l de r Ritterakademi e Lüneburg , vo n 
der bereit s ei n druckreife s Manuskrip t vo n Fra u Dr . R e i n h a r d t vorliegt , i n 
einem kostensparende n Druckverfahre n z u veröffentlichen . 

10. N i e d e r s ä c h s i s c h e L e b e n s b i l d e r : Prof . Dr . P a t z e leg t de n 197 6 
erschienenen 9 . Band de r Lebensbilde r vo r un d teil t mit , da ß bishe r all e Bemühunge n 
erfolglos gebliebe n sind , nac h de m Rücktrit t vo n Dr . K  a  11 h  o f f al s Herausgebe r 
einen geeignete n neue n Betreue r fü r da s Unternehme n z u finden . 

11. K o p f s t e u e r b e s c h r e i b u n g e n : Dr . H a m a n n teil t mit , da ß End e 
1976 di e vo n P . B a r d e h l e bearbeitet e „Kopfsteuerbeschreibun g de s Hochstift s 
Hildesheim vo n 1664 , ergänz t durc h di e Landschatzbeschreibun g vo n 1665 " erschiene n 

5 All e Blätte r de r Emslandkarte sin d inzwische n veröffentlicht . 
Ö Al s Blat t A  6  de r Abteilun g 3  de s Niedersächsische n Städteatla s bereit s erschienen . 
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ist. Nac h de m gegenwärtige n Stan d de r Arbeite n fü r di e Kopfsteueredition  de s 
Fürstentums Braunschweig-Wolfenbütte l vo n 167 8 sin d di e Ämte r Wickensen , Otten -
stein, Fors t un d di e adlige n Gericht e Bisperod e un d Hehle n bereit s ausgewertet , da s 
Amt Bever n befinde t sic h in Arbeit . 

12. G e s c h i c h t e H a n n o v e r s i m Z e i t a l t e r d e r N e u n t e n K u r u n d 
d e r e n g l i s c h e n S u k z e s s i o n 1 6 7 4 - 1 7 1 4 : Prof . Dr . S c h n a t h unter -
richtet di e Versammlung , da ß de r vo n ih m verfaßt e 2 . Ban d diese s Werkes , de r di e 
Regierungszeit de s Kurfürste n Erns t Augus t (1692-1698 ) umspannt , End e 197 6 erschie -
nen ist . I n de m inzwische n i m Manuskrip t fertiggestellte n dritte n Ban d behandel t e r 
die gesamt e Regierungszei t de s Kurfürste n Geor g Ludwi g bi s z u seine r Ubersiedlun g 
nach Englan d (1698-1714) . Ausgespar t bleib t lediglic h di e Vorgeschicht e de r englische n 
Thronfolge, di e de n Umfan g de s Bande s gespreng t habe n würde . Si e wir d dahe r i n 
einem Schlußban d dargestell t werden , de r auc h di e Registe r un d de n Aktenanhan g 
für di e Bänd e 2- 4 aufnehme n soll . Sobal d di e fü r de n bereit s fertiggestellte n Ban d 3 
beantragten Lottomitte l bewillig t worde n sind , kann mi t de m Sat z begonne n werden 7 . 

13. U n t e r s u c h u n g e n z u r S  t  ä n d e g e s c h i c h t e N  i  e d e r s a c h s e n s : 
Dr. B r o s i u s teil t mit , da ß di e Materialsammlun g fü r eine n Niedersächsische n 
Adelskatalog vo n de m langjährige n Mitarbeite r de s Unternehmens , Han s Mahren -
holtz, auc h i m abgelaufene n Jah r ergänz t werde n konnte . U m Möglichkeite n de r Auf -
bereitung un d Erschließun g de s vo n de n Herre n v o n L e n t h e (* ) un d M a h r e n -
h o l t z gesammelte n Material s z u eröffnen , schläg t Prof , Dr . P a t z e vor , de n 
Göttinger Prof , Dr . F 1 e  c k e  n s t e i n al s Kommissionsmitglie d aufzunehmen , d a 
dieser a n ständegeschichtliche n Forschunge n seh r interessier t sei . 

14. G e s c h i c h t l i c h e s O r t s v e r z e i c h n i s v o n N i e d e r s a c h s e n : 
Dr. W r e d e leg t de n vo n ih m vorbereitete n 2 . Band de s „Geschichtliche n Ortsver -
zeichnisses de s ehemalige n Fürstbistum s Osnabrück " vor , de r gerad e erschiene n ist . 
Der da s Wer k abschließend e Registerban d fü r beid e Teil e befinde t sic h i n Arbei t un d 
wird voraussichtlic h 197 8 publizier t werde n können . Dr . D i e n w i e b e l sammelt e 
für da s GO V de r Grafschafte n Hoy a un d Diephol z weiterhi n Materia l un d fuh r mi t de r 
Ausarbeitung de r Ortsartike l fort . Di e vo n Fra u Dr . B a c h m a n n , Dr . B o h m -
b a c h  un d Dr . V  o  o r t betreute n GO V Bremervörde , Stad e un d Benthei m befinde n 
sich noc h i m Stadiu m de r Quellensammlung . 

15. N i e d e r s a c h s e n u n d P r e u ß e n : Nac h de m Berich t vo n Prof , Dr . 
S c h n a t h is t da s au s diese r Reih e i m Druc k befindlich e Hef t 12 : Fred y K ö s t e r , 
Hannover un d di e Grundlegung de r preußischen Supremati e i n Deutschlan d (1862-1864) , 
bereits gesetzt . Mi t seine m Erscheine n i m zweite n Halbjah r is t z u rechne n 8 . Hef t 1 3 
ist de r Arbei t vo n Prof . Dr . K . L a n g e , Di e Kris e de s Deutsche n Bunde s (1866 ) i n de r 
Sicht de r französische n Gesandtschaf t i n Hannove r un d Braunschweig , vorbehalten . 
Ein druckreife s Manuskrip t lieg t bereit s vor , doc h is t mi t de r Bewilligun g de r fü r di e 
Veröffentlichung erforderliche n Mitte l woh l ers t 197 8 z u rechne n 9 . 

16. N i e d e r s ä c h s i s c h e s S i e g e l w e r k : Dr . S c h e e l berichtet , da ß Dr . 
M a  11 h  e s di e Sammlun g un d Beschreibun g vo n Siegel n de r Herzög e z u Braun -
schweig un d Lünebur g fortgesetz t hat . D a sic h herausstellte , da ß di e i n de r Lichtbild -
werkstatt de s Staatsarchiv s Wolfenbütte l angefertigte n Aufnahme n sic h zwa r fü r 
Studienzwecke, abe r nu r i n Ausnahmefälle n fü r di e Klischierun g zu r Wiedergab e i n 
einer Corpus-Veröffentlichun g eignen , is t Dr . Matthe s gestatte t worden , di e künftige n 
Siegelaufnahmen i m Braunschweige r Anton-Ulrich-Museu m anfertige n z u lassen . Dr . 

7 De r Ban d lieg t bereit s vor . 
8 Is t bereit s erschienen . 
9 Lieg t inzwische n ebenfalls  vor . 

31* 



484 Nachrichten 

H a m a n n reg t an , paralle l zu r Sammlun g de r Herzogssiege l auc h di e Siege l geist -
licher Korporatione n un d de r niedersächsische n Städt e sammel n un d beschreibe n z u 
lassen. 

17. Q u e l l e n un d U n t e r s u c h u n g e n zu r a l l g e m e i n e n G e s c h i c h t e 
N i e d e r s a c h s e n s i n d e r N e u z e i t : Prof . Dr . P a t z e teil t mit , da ß vo n 
der durc h Dr . G r i e s e r vorbereitete n Editio n de r „Brief e de s Minister s O . Chr . vo n 
Lenthe a n de n Geheime n Kriegsra t A . W. vo n Schwicheld t (1743-1750) " de r gesamt e 
Umbruch vorliegt . A n de n Register n wir d gearbeitet , s o da ß de r Ban d i m Frühsomme r 
dieses Jahre s erscheine n dürft e w> . Dr. H a a s e ha t sic h wege n de s große n Umfange s 
des Briefwechsel s Bremer-Münste r entschlossen , vo r de r eigentliche n Editio n eine n 
Katalog („Checklist" ) alle r Briefe  i n etw a dre i Jahre n z u erarbeiten . Ers t danac h is t 
eine Veröffentlichun g besonder s aufschlußreiche r Schreibe n i m Volldruc k vorgesehen . 
Für di e beabsichtigt e Editio n de r Protokoll e übe r di e Verhandlunge n hannoversche r 
Vertrauensmänner mi t de n preußische n Behörde n i n Berli n i m Jahr e 186 7 setzt e Fra u 
Dr. B a r m e y e r ihr e vorbereitende n Arbeite n fort . 

18. K a t a l o g ä l t e r e r A n s i c h t e n a u s N  i  e d e r s a c h s e n u n d B r e -
m e n : Ube r de n Stan d de r Arbeite n lieg t ei n schriftliche r Berich t vo n Fra u Dr . 
W i s w e vor , i n de m si e mitteilt , da ß i m Berichtszeitrau m di e i m Stadtarchi v Braun -
schweig un d i n de n Musee n vo n Braunlag e un d St . Andreasberg verwahrte n Ansichte n 
völlig un d diejenige n de r Musee n i n Gosla r un d Cell e weitestgehen d aufgearbeite t 
worden sind . Vo r de r Konzipierun g de s Druckmanuskript s müsse n noc h di e Beständ e 
des Städtische n Museum s un d de s Herzog-Anton-Ulrich-Museum s i n Braunschwei g 
katalogisiert werden . Notwendi g is t außerde m de r Besuc h einige r kleine r Museen . 

19. Q u e l l e n z u r W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l g e s c h i c h t e N i e d e r -
s a c h s e n s i n d e r N e u z e i t : Sobal d di e benötigte n Mitte l zu r Verfügun g ste -
hen, wir d al s Ban d 4  diese r Reih e da s vo n H . L a t h w e s e n bearbeitet e Lagerbuc h 
des Amte s Blumena u vo n 160 0 erscheinen 1 1, vo n de m de r Bearbeite r bereit s ei n 
druckreifes Manuskrip t vorgeleg t hat . Di e Abschrift , Kollationierun g un d Kommentie -
rung de s Erbregister s vo n Schöninge n au s de m Jahr e 157 0 un d de s Lüne r Erbregister s 
von 166 9 is t vo n de n Herre n A l l e w e i t un d V o g e l s a n g fortgesetz t worden . 
Nach Auffassun g vo n Dr . K ö n i g kan n mi t de r Vorlag e eine s druckreife n Manu -
skripts fü r da s Erbregiste r vo n Schöninge n i m Jahr e 198 0 gerechne t werden . Dr . 
M e r k e r teil t mit , da ß e r un d Prof . Dr . A c h i l l e s fü r weiter e Höf e di e i n de n 
Quellen überlieferte n Angabe n übe r di e wirtschaftlich e Situatio n de r Höf e nac h 
betriebswirtschaftlichen Grundsätze n durchgerechne t un d di e Ergebniss e fü r ihr e 
gemeinsam i n Angrif f genommen e Arbei t übe r „Bäuerlich e Einkommens - un d Wirt -
schaftsverhältnisse" verwerte t haben . 

20. H a n d b u c h d e r G e s c h i c h t e N i e d e r s a c h s e n s : Prof . Dr . P a t z e 
bedauert, da ß sic h di e Veröffentlichun g de s erste n Bande s de r Geschicht e Nieder -
sachsens, vo n de m de r größt e Tei l bereit s ausgedruck t ist , durc h verspätete n Eingan g 
eines Manuskript s erneu t verzöger t habe . E s is t jedoc h nunmeh r sichergestellt , da ß 
der Ban d i m Somme r erscheine n kan n 1 2 . 

Nach Erstattun g de r Bericht e übe r di e laufende n Unternehme n de r Kommissio n 
unterrichtete Prof . Dr . P a t z e di e Mitgliederversammlun g übe r n e u e w i s s e n -
s c h a f t l i c h e A r b e i t s v o r h a b e n : 

1. V o r s c h l ä g e z u U r k u n d e n - u n d R e g e s t e n v e r ö f f e n t l i c h u n -
g e n : Vo n de m u m di e Mitt e de s 19 . Jahrhunderts vo n W . vo n Hodenber g begönne -

i° Di e Publikatio n erschie n i m Somme r 1977 . 
n Is t vo r kurze m herausgekommen , 
i* Da s Wer k is t inzwische n erschienen . 
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nen Lüneburge r Urkundenbuc h sin d vo n de n geplante n 1 8 Abteilunge n nu r 3  bearbei -
tet worden . Dr . B r o s i u s reg t ein e Wiederingangsetzun g de s Unternehmen s a n 
und schläg t Fondseditione n jene r Beständ e vor r di e sic h nac h de n erhebliche n Kriegs -
verlusten a n Urkunde n noc h realisiere n lassen . E s sin d dies : di e Fond s de r Stad t 
Uelzen un d de r Klöste r un d Stift e Bardowick , Ebstorf , Heiligenthal , Lüne , Medingen , 
Oldenstadt, Scharnebec k un d Wienhausen . Dr . Brosiu s is t i n de r Lage , bereit s i m 
Herbst 197 7 ei n druckreife s Manuskrip t de s Scharnebecke r Urkundenbuche s vorzu -
legen. De r Ausschu ß stimm t de m Vorschla g z u un d erklär t da s Lüneburge r Urkunden -
buch zu m Arbeitsvorhabe n de r Historische n Kommission . Zustimmun g finde t auc h 
eine Anregun g vo n Prof . Dr . P a t z e , di e vo n Herr n H e l l f a i e r i n Angrif f genom -
mene Ausgab e de s älteste n Braunschweige r Stadtbuche s durc h di e Historisch e Kom -
mission zu m Druc k z u bringen . Fü r de n Pla n vo n Dr . B o h m b a c h , „Regeste n zu r 
Geschichte de s Kloster s St . Georg z u Stade " herauszugeben , sprich t sic h Dr . S c h u l z e 
aus, d a ein e solch e Veröffentlichun g helfe n kann , di e Bedeutun g de s bishe r nich t rech t 
gewürdigten Kloster s St . Georg fü r di e Stad t Stad e un d ih r Umlan d richti g einzuschät -
zen un d gerech t z u würdigen . Di e Kommissio n erklär t sic h bereit , diese s Unternehme n 
ebenfalls i n ihr e Arbeitsvorhabe n aufzunehmen . 

2. B r i e f e u n d p o l i t i s c h e S c h r i f t e n G e r h a r d A n t o n v o n H a -
i e m s : Prof . Dr . S c h m i d t berichte t übe r ein e vo n Herr n C . R i t t e r h o f f ge -
plante zweibändig e Ausgab e de r „Brief e un d politische n Schrifte n Gerhar d Anto n 
von Haiems " un d empfiehlt , sic h diese s Projekt s anzunehmen , wei l vo n Hale m z u 
den führende n Köpfe n Oldenburg s a n de r Wend e vo m 18 . zu m 19 . Jahrhundert ge -
hörte. Sein e Schrifte n un d Brief e sin d ei n Spiegelbil d de r sozialen , politische n un d 
kulturellen Entwicklunge n i n Oldenbur g i m Zeitalte r de r Französische n Revolution . 
Von Hale m ha t ein e zentral e Roll e be i de r Herausbildun g eine r bürgerlich-kritische n 
Öffentlichkeit i n diese m Land e gespielt . De r Bearbeite r beabsichtigt , di e zweibändig e 
Ausgabe bi s zu m End e de s Jahre s 197 9 z u vollenden . Prof . Dr . P a t z e informier t 
die Mitgliederversammlung , da ß sic h de r Ausschu ß de m Votu m vo n Herr n Schmid t 
angeschlossen hab e un d berei t sei , di e Ausgab e al s Publikatio n de r Kommissio n z u 
betreuen un d z u veröffentlichen . 

3. L i s t e n d e r G e b o r e n e n , G e s t o r b e n e n u n d C o p u l i e r t e n i m 
H e r z o g t u m O l d e n b u r g v o n 1 7 3 5 - 1 7 8 9 : Di e vo n Prof . Dr . H  i n r i c h s 
vorgeschlagene Publikatio n diese r fü r di e Kenntni s de r Bevölkerungsentwicklun g i m 
Herzogtum Oldenbur g a m End e de s 18 , Jahrhundert s wichtige n Quelle , di e de r 
Auktionsverwalter D . Hey e woh l u m 179 2 verfaß t hat , vertrit t ebenfall s Prof . Dr . 
S c h m i d t vo r de r Mitgliederversammlung . E s is t nich t ei n Volldruc k de s Manu -
skripts geplant , sonder n ein e kommentierend e Beschreibun g de r ganze n Arbei t sowi e 
eine inhaltlich e Auswertun g unte r gegenwärti g relevante n demographische n Perspek -
tiven. Angesicht s de r Bedeutun g diese r Quelle , welch e di e Bevölkerungsbewegun g 
für ei n ganze s Territoriu m u m di e Mitt e de s 18 . Jahrhunderts widerspiegelt , ha t de r 
Ausschuß zugestimmt , da s Vorhabe n unte r di e Unternehmunge n de r Historische n 
Kommission aufzunehmen . 

4. P o r t r ä t s a m m l u n g z u r n i e d e r s ä c h s i s c h e n G e s c h i c h t e : Dr . 
S c h e e l mach t di e Versammlun g mi t eine m Pla n vo n Dr . K  a  11 h  o f f bekannt , 
eine Sammlun g vo n Porträt s bedeutende r niedersächsische r Persönlichkeite n au s de r 
Zeit vo n 150 0 bi s zu r Gegenwar t nac h de m Vorbil d de r vo n Fra u Dr . W i s w e be -
treuten Sammlun g ältere r Ansichte n au s Niedersachse n un d Breme n z u veranstalten . 
Der Ausschuß , de r di e Nützlichkei t diese s Unternehmen s anerkannte , vertrit t jedoc h 
die Ansicht , da s Vorhabe n zunächs t zurückzustelle n un d abzuwarten , o b sic h de r vo n 
Dr. O b e r s c h e l p verfolgt e Pla n eine r „Niedersachsen-Dokumentation " verwirk -
lichen läßt . 
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Es folgte n di e B e r i c h t e a u s d e n A r b e i t s k r e i s e n . Dr . K ö n i g be -
richtet übe r ein e Sitzun g de s Arbeitskreise s fü r Quellensammlunge n un d Quellen -
veröffentlichungen vo r de m Jahr e 180 0 a m 6 . 5 . 197 7 i n Hannover , au f de r übe r 
Matrikeleditionen niedersächsische r Hochschule n un d übe r Erbregistereditione n kon -
feriert wurde . Daraufhi n ga b Dr . S c h e e l bekannt , da ß de r Verla g Kraus-Reprin t i n 
Liechtenstein de r Kommissio n angebote n habe , eine n Nachdruc k de r vergriffene n 
ersten Bänd e de r Helmstedte r un d Göttinger Matrikel sowi e de r Matrike l de s Paedago -
giums i n Göttinge n z u veranstalten . De r Vorstan d de r Kommissio n begrüß t diese s 
Vorhaben, jedoc h sin d bi s zu m Abschlu ß eine s Vertrage s noc h weiter e Verhandlunge n 
erforderlich. 

Prof. Dr . P a t z e setz t sic h dafü r ein , di e Zah l de r Mitgliede r de r Arbeitskreis e z u 
erhöhen, dami t dies e künfti g effektive r al s bishe r de n Vorstan d unterstütze n un d 
entlasten können . Folgend e Zusammensetzun g wurd e vorgeschlage n un d vo m Aus -
schuß bereits gebilligt : 
1. Arbeitskrei s fü r biographisch e un d sozialgeschichtlich e Forschungen : di e Herre n 

Dr. H a a s e , Dr . L ü h r s , Dr . O b e r s c h e l p , Dr . P e n n e r s (Vorsitzender) , 
Dr. S c h u l z e , 

2. Arbeitskrei s fü r Quellensammlunge n un d Quellenveröffentlichunge n vo r de m Jahr e 
1800: Fra u Dr . G i e s c h e n un d di e Herre n Prof . Dr . G  o  e 11 i  n g ,  Dr . K ö n i g 
(Vorsitzender), Dr . M u n d h e n k e , 

3. Arbeitskrei s fü r geschichtlich e Landes - un d Ortskunde : di e Herre n Dr . v a n L e n -
g e n (Vorsitzender) , Dr . M e r k e r , Prof . Dr . S c h m i d t , Dr . W r e d e , 

4. Arbeitskrei s fü r Quelle n un d Untersuchunge n zu r Geschicht e Niedersachsen s i m 
19. un d 20 . Jahrhundert: Fra u Dr . B a r m e y e r un d di e Herre n Prof . Dr . K a u f -
h o l d , Prof . Dr. M  a  n e g o 1 d , Dr. S c h e e l (Vorsitzender) . 

Anschließend tru g Dr . S c h e e l de n Haushaltsvoranschla g fü r 197 7 vor , de r vo n 
der Mitgliederversammlun g einstimmi g gebillig t wurde . 

Zu de n Wahle n ergrif f dan n Prof . Dr . P a t z e da s Wort . Satzungsgemä ß sin d au f 
der diesjährige n Mitgliederversammlun g dre i Ausschußsitz e ne u z u besetzen . D a ein e 
Wiederwahl zulässi g ist , empfiehl t de r Ausschu ß de r Mitgliederversammlun g di e 
erneute Wah l vo n Prof . Dr . G o e t t i n g un d vo n Schatzmeiste r R u n g e . Fü r ein e 
Neuwahl i n de n Ausschu ß wir d Dr . B r o s i u s nominiert , de r sic h berei t erklär t 
hat, a b 197 8 da s Am t de s Schriftführer s z u übernehmen . Di e Mitgliederversammlun g 
bestätigte bzw . wählt e a m 20. Mai 197 7 di e Vorgeschlagenen . 

Für di e Zuwah l neue r Kommissionsmitgliede r unterbreitet e Prof . Dr . P a t z e de n 
Stimmberechtigten folgend e dringlich e Vorschläge : Dr . A s c h o f f , Hannover , Dr . 
E c k h a r d t , Oldenburg , Dr . E 1 1 m  e r s ,  Bremerhaven, Prof . Dr . F l e c k e n s t e i n , 
Göttingen, Dr . G r o t h e n n , Hannover , Dr . H a r t m a n n , Oldenburg , Dr . K o o l -
m a n , Oldenburg , Her r K ü h l h o r n , Göttingen , Prof . Dr . L e u s c h n e r , Hanno -
ver, Dr . R e i n h a r d t , Lüneburg , un d Prof . Dr . S  e  e d o r f, Hannover . Nachde m 
der Ausschu ß dies e Vorschläg e i n seine r Sitzun g bereit s gebillig t hatte , nah m di e 
Mitgliederversammlung di e Genannte n a m 20 . 5.1977 durc h Zuwah l i n ihre n Krei s auf . 

Für di e Jahrestagun g de r Kommissio n i m Jahr e 197 8 la g ein e Einladun g de r Stad t 
Einbeck vor . Di e Mitgliederversammlun g wa r ger n bereit , ih r Folg e z u leiste n un d 
auf Anregun g de s Ausschusse s i n de n Mittelpunk t diese r Versammlun g ei n Them a 
aus de r neuzeitliche n Städtegeschicht e z u stellen : „Di e niedersächsisch e Stad t i n de r 
frühen Neuzeit" . Al s Termi n wurd e de r Himmelfahrtsta g 197 8 un d da s anschließend e 
Wochenende (4.-6 . Mai) festgelegt . 

Die unte r Leitun g vo n Dr . H ö v e r s un d Dr . S c h e p e r stehend e Studienfahr t 
begann mi t eine r Schiffsbereisun g de r Unter - un d Außenwese r au f eine m Tonnenlege r 
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des Wasser - un d Schiffahrtsamte s Bremerhaven , be i de r Dr . Höver s di e strombau -
technischen Maßnahme n erläutert e un d di e Exkursionsteilnehme r mi t de n Seezeiche n 
und Industrieansiedlunge n a m Ufe r bekanntmachte . D a di e Schiffsreis e länge r al s 
vorgesehen dauerte , mußt e au f di e ursprünglic h geplant e Besichtigun g de r Seebeck -
werft verzichte t werden . Nac h de m gemeinsame n Mittagesse n au f de r Seute n Deer n 
wurde di e Studienfahr t mi t de r Besichtigun g de s Containe r Terminal s fortgesetz t 
und beschlossen . A n keine m andere n Or t hätt e de n Teilnehmer n di e außerordentlich e 
wirtschaftliche Bedeutun g de r Seestad t Bremerhave n eindrucksvolle r vo r Auge n ge -
führt werde n könne n al s a n diese m riesige n Umschlagplat z fü r Stückgu t un d Auto -
mobile mi t seine n nac h modernste n Erkenntnisse n gestaltete n Ent - un d Verlade -
einrichtungen. 

Günter S c h e e l 





Verzeichnis 

der 

Stifter, Patron e und Mitgliede r 

der 

Historischen Kommissio n fü r Niedersachsen un d Breme n 

nach de m Stan d vo m 1 . August 1978 * 

Stifter 

Land Niedersachse n 
Freie Hansestadt  Breme n 

Patrone 

Stiftung Bur g Adelebsen , Adelebse n 
Ostfriesische Landschaft , Auric h 
Stadt Braunschwei g 
Braunschweigischer Geschichtsverein , Braunschwei g 
Handelskammer z u Breme n 
Historische Gesellschaft , Breme n 
Bremer Landesbank, Breme n 
Staatsarchiv, Breme n 
Dr. Bernd Ulrich H  u c k e r , Bremen 
Stadt Bremerhave n 
Heimatbund de r Männe r vo m Morgenstern , Bremerhave n 
Landkreis Rotenbur g (Wümme) , Nebenstell e Bremervörd e 
S. H D . Philipp Erns t P r i n z z u S c h a u m b u r g - L i p p e , Bückebur g 
S. K. H. Ernst August P r i n z v o n H a n n o v e r , Calenber g 
Stadt Cell e 
Landschaft de s Fürstentum s Lüneburg , Cell e 
Ritterschaft de s Fürstentum s Lüneburg , Cell e 
Stiftungsbücherei bei m Oberlandesgericht , Cell e 
Heinz-Henning v o n R e d e n , Regierungsra t a . D., Cell e 
Landkreis Cuxhave n 
Landkreis Diephol z 
Stadt Einbec k 
Einbecker Geschichtsverein , Einbec k 
Stadt Emde n 
Gesellschaft fü r bildend e Kuns t un d vaterländisch e Altertümer , Emde n 
Jobst v o n J e i n s e n - O e y n h a u s e n , Gestor f 
Stadt Göttinge n 
Landkreis Göttinge n 
Geschichtsverein fü r Göttinge n un d Umgebung , Göttinge n 

* Da s letzt e Verzeichni s erschie n i n Bd . 40, 1968 . 
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Stadt Gosla r 
Harz-Verein fü r Geschicht e un d Altertumskunde , Gosla r 
Staatsarchiv, Hambur g 
Staats- un d Universitätsbibliothek , Hambur g 
Helms-Museum, Hamburg-Harbur g 
Stadt Hamel n 
Landeshauptstadt Hannove r 
Calenberg-Grubenhagensche Landschaft , Hannove r 
Nieders. Hauptstaatsarchiv , Hannove r 
Historischer Verei n fü r Niedersachsen , Hannove r 
Industrie- un d Handelskamme r Hannover-Hildesheim . Hannove r 
Klosterkammer, Hannove r 
Landeskirchenamt, Hannove r 
Landschaftliche Brandkasse , Hannove r 
Norddeutsche Landesbank , Hannove r 
Max M ü l l e r - B r i n k e r , Maschinenfabrik , Hannove r 
Siemens AG , Zweigniederlassun g Hannove r 
Wilhelm Erns t F r h r . v o n C r a m m , Harbarnse n 
Stadt Hildeshei m 
Domkapitel z u Hildeshei m 
Verlagsbuchhandlung Augus t L a x , Hildeshei m 
Landkreis Holzminde n 
Stadt Lee r 
Landkreis Lee r 
Stadtbibliothek, Lübec k 
Stadt Lünebur g 
Museumsverein fü r da s Fürstentu m Lüneburg , Lünebur g 
Landkreis Nienbur g 
Stadt Northei m 
Oldenburgische Landschaft , Oldenbur g 
Oldenburger Landesverei n fü r Geschichte , Natur - un d Heimatkunde , Oldenbur g 
Stadt Osnabrüc k 
Verein fü r Geschicht e un d Landeskund e vo n Osnabrück , Osnabrüc k 
Landkreis Osterholz 
Heimat- un d Geschichtsverein, Osterod e 
Stahlwerke Peine-Salzgitter , Pein e 
Landkreis Rotenbur g (Wümme ) 
Stadt Salzgitte r 
Stadt Seese n 
Stadt Stad e 
Landkreis Stad e 
Stader Geschichts - un d Heimatverein, Stad e 
Ritterschaft de r Herzogtüme r Breme n un d Verden, Stad e 
Landkreis Schaumburg , Stadthage n 
Stadt Uelze n 
Landkreis Verde n 
Stadt Wilhelmshave n 
Hans Adolf G r a f v o n H a r d e n b e r g , Wolbrechtshause n 
Stadt Wolfenbütte l 
Braunschweigische Ritterschaft , Wolfenbütte l 
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A b e l , Wilhelm , Dr. , Professo r em. , Göttinge n 
A c h i l l e s , Walter , Professo r Dr. , Studiendirektor , Diekholze n 
A g  e  n  a  ,  Gesine, Dr. , Ba d Brückena u 
A s c h , Jürgen , Dr. , Archivoberrat , Hannove r 
A s  c h o  f  f, Hans-Georg , Dr. , Akad . Rat , Hannove r 
A s  m u  s  ,  Wolfgang Dietrich , Dr. , Museumsdirekto r i . R. ( Hannove r 
B a c h m a n n , Elfriede , Dr. , Archivoberrätin , Bremervörd e 
B a r  d  e  h  1  e ,  Peter, Archivamtmann , Pat tense n 
B a r m e y e r , Heide , Dr. , Akad . Oberrät in , Hannove r 
B a u e r m a n n , Johannes , Professo r Dr. , Staatsarchivdirekto r i . R., Münste r 
B e h r , Hans-Joachim , Dr. , Archivdirektor , Münste r 
B e i d e r W i e d e n , Helge , Dr. , Oberstudienrat , Bückebur g 
B e u  1  e  k  e  ,  Wilhelm, Lehre r a . D, , Salzgitte r 
B i 1 z e r  ,  Bert, Dr. , Museumsdirekto r i . R. , Braunschwei g 
B o e  c  k ,  Urs, Dr. , Oberkonservator , Hannove r 
B o h m b a c h , Jürgen , Dr. , Archivoberrat , Stad e 
B o r c h e r s , Walter , Dr. , Museumsdirekto r i . R. , Osnabrüc k 
B o r e k , Heinz-Günther , Dr. , Archivdirektor , Hildeshei m 
B r a n d t , Kar l Heinz , Dr. , Landesarchäologe , Breme n 
B r e t h a u e r , Karl , Dr. , Obers tudienra t i , R. , Münde n 
B r u  n n e  r  ,  Otto, Dr. , Professo r em. , Hambur g 
B u t z m a n n , Hans , Dr. , Bibliotheksoberra t i . R. , Wolfenbütte l 
C l a u s , Martin , Dr. , Landesarchäolog e i . R., Hannove r 
C o  n z  e ,  Werner, Dr. , Professor , Heidelber g 
C o r d e s , Gerhard , Dr. , Professo r em. , Kie l 
D e  e  t  e  r  s  ,  Walter, Dr. , Archivdirektor , Auric h 
D e  i  k e  ,  Ludwig, Dr. , Professor , Hambur g 
D e  n  e  c  k e  ,  Dietrich, Dr. , Oberassistent , Gött inge n 
D e n n e r t , Herbert , Oberbergra t i . R. , Clausthal-Zellerfel d 
D i  e  n  w  i  e  b e  1 , Herbert , Dr. , Oberarchivra t i . R. r Koblen z 
E b e l , Wilhelm , Dr. , Professo r em. , Gött inge n 
E c k h a r d t , Albrecht , Dr. , Archivdirektor , Oldenbur g 
E g g  e  1  i  n g ,  Heinrich, Dr. , Obers tudienra t i . R., Salzhause n 

Mitglieder 

A u s s c h u ß 

B r o s i u s , Dieter , Dr. , Archivoberrat , Hannove r (Schriftführer ) 
G o e t t i n g , Hans , Dr. , Professo r em. , Gött inge n 
H a a s e , Carl , Dr. , Direkto r de r Staatsarchive , Hannove r 
H a m a n n , Manfred , Dr. , Ltd . Archivdirektor , Hannove r (stellvertr . Vorsitzender ) 
K a  u f  h o  1 d  ,  Karl Heinz , Dr. , Professor , Göttinge n 
K ö n i g , Joseph , Dr. , Archivdirektor , Wolfenbütte l 
L e n g e n , Haj o van , Dr. , wiss . Angestell ter , Auric h 
M e  r  k e  r  , Otto, Dr. , Archivdirektor , Hannove r 
M ü l l e r , Hartraut , Dr. , Ltd . Archivdirektor , Breme n 
M u n d h e n k e , Herbert , Dr. , Archivdirekto r i . R., Hannove r 
P a t z e , Hans , Dr. , Professor , Gött inge n (Vorsitzender ) 
P e n n  e  r  s  ,  Theodor, Dr. , Archivdirekto r i . R., Osnabrüc k 
R u n g e , Hans , Landesbankdirektor , Hannove r (Schatzmeister ) 
S c h e e l , Günter , Dr. , Archivdirektor , Hannove r 
S c h m i d t , Heinrich , Dr. , Professor , Oldenbur g 
S c h u l z e , Heinz-Joachim , Dr. , Archivdirektor , Stad e 
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E l i m e r s ,  Detlev, Dr. , Museumsdirektor , Bremerhave n 
E n g e 1 s i n g ,  Rolf, Dr. , Professor , Berli n 
E r n s t , Georg , Studienra t i . R., Einbec k 
F i  e s e 1, Ludolf , Dr. , Museumsdirekto r i . R. f Wienhause n 
F l e c h s i g , Werner , Dr. , Oberkusto s i . R., Braunschwei g 
F l e c k e n s t e i n , Josef , Professo r Dr. , Direktor de s Max-Planck-Institut s 

für Geschichte , Göttinge n 
F 1  i e d n e r ,  Gerhard, Dr. , Hauptkustos, Breme n 
F r  i e d 1 a n d , Klaus, Professo r Dr. , Bibliotheksdirektor, Kie l 
G e  n r i c h ,  Albert, Dr. , Museumsdirektor i . R., Beckedor f 
G e  r k e n ,  Angelus, Lehre r i . R., Breme n 
G e  r k e n s ,  Gerhard, Dr. , Kustos, Breme n 
G i e s c h e n , Christoph , Dr. , Archivoberrat , Wennigse n (Deister ) 
G i e s c h e n , Karin , Dr. , Wennigsen (Deister ) 
G r a b e n h o r s t , Georg , Dr. , Regierungsdirektor i . R., Hannove r 
G r i e s e r , Rudolf , Dr. , Ministerialrat i . R., Ba d Nenndor f 
G r o t h e n n , Dieter , Dr. , Regierungsdirektor, Hannove r 
H a a r n a g e l , Werner , Professo r Dr. , Direktor de s Landesinstitut s fü r 

Marschen- un d Wurtenforschun g i . R., Wilhelmshave n 
H a g e n , Rolf , Dr. , Museumsdirektor , Braunschwei g 
H a r m s , Otto , Dr. , Oberregierungs - un d Vermessungsrat i . R., Oldenbur g 
H a r t m a n n , Stefan , Dr. , Archivrat, Göttingen 
H a r t o n g ,  Kurt, Dr. , Oberkreisdirektor i . R., Cloppenbur g 
H ä r t u n g , Wolfgang , Professo r Dr. , Museumsdirektor i . R., Oldenbur g 
H e i m p e 1, Hermann , Professo r Dr. , Direktor de s Max-Planck-Institut s 

für Geschicht e i , R., Göttinge n 
H e l l f a i e r , Detlev , M . A. , Lenged e 
H e l m s , Karl , Dr. , Oberstudienrat i . R,, Breme n 
H i  11 e  b r a n d , Werner, Dr. , Archivdirektor, Gosla r 
H i n r i c h s ,  Ernst, Dr. , Professor , Ba d Zwischenah n 
H o l s t e n , Heinrich , Schulra t i . R., Stad e 
I s r a e l , Ottokar , Dr. , Archivdirektor, Braunschwei g 
J ä g e r , Helmut , Dr. , Professor , Würzbur g 
J a n , Helmu t von , Dr. , Archivdirektor i . R., Hildeshei m 
J a  n k u h n ,  Herbert, Dr. , Professo r em. , Göttingen 
J a  r c k ,  Horst-Rüdiger , Dr. , Archivoberrat, Osnabrüc k 
J e s s e n , Hans , Dr. , Oberbibliotheksra t i . R., Breme n 
J o r d a n , Karl , Dr. , Professor em. , Kie l 
K a  11 h  o f f ,  Edgar, Dr. , Oberstudienrat , Langenhage n 
K a m p , Norbert , Dr. , Professor , Braunschwei g 
K a p p e l h o f f , Anton , Kaufmann , Emde n 
K a u s c h e , Dietrich , Dr. , Archivdirektor i . R., Wer l 
K e m p e n , Wilhel m van , Dr. , Archivdirektor i . R., Göttinge n 
K n o s t , Friedrich , Dr. , Präsiden t de s Verwaltungsbezirk s Braunschwei g i . R., 

Osnabrück 
K ö r n e r , Gerhard , Dr. , Museumsdirektor, Lünebur g 
K o  h n e n ,  Anton, Dr. , Oberregierungsrat- un d Schulra t i . R., Oldenbur g 
K o o l m a n , Egbert , Dr. , Bibliotheksoberrat, Oldenbur g 
K r ü g e r , Herbert , Dr. , Museumsdirektor i . R., Gieße n 
K ü h l h o r n , Erhard , wiss . Mitarbeiter , Göttinge n 
L a n g , Arend , Dr . med. , Juis t 
L a n g e , Karl , Professo r Dr. , Oberstudiendirekto r i . R. r Braunschwei g 
L a s t , Martin , Dr. , Akad . Oberrat , Bovende n 
L e e r h o f f , Heiko , Dr. , Archivoberrat, Auric h 
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L e m b c k e , Rudolf , Dr. , Kreisoberarchivrat , Otterndor f 
L e n t, Dieter , Dr. , Archivoberrat , Wolfenbütte l 
L i n n e m a n n , Georg , Studienra t i . R., Oldenbur g 
L ü h r s , Wilhelm, Dr. , Archivdirektor , Breme n 
M a h r e n h o l t z , Hans , Verwaltungsangestellte r i . R., Hannove r 
M a  n e g o 1 d  , Karl-Heinz, Dr. , Professor , Göttinge n 
M a  11 h e s , Dieter, Dr. , Archivoberrat , Wolfenbütte l 
M e  d i g e r , Walther, Dr. , Professo r em. , Hannove r 
M e i b e y e r , Wol f gang, Dr. , Professor , Braunschwei g 
M e i e r , Rudolf , Dr. , Archivoberrat , Wolfenbütte l 
M e t z , Wolfgang , Professo r Dr. , Bibliotheksdirektor, Speye r 
M e y e r , Gerhard , Studiendirekto r i . R., Bardowic k 
M e  y n  e ,  Willi, Dr. , Hauptlehre r i . R., Moisbur g 
M i  t g a  u ,  Hermann, Dr. , Professo r em. , Göttinge n 
M i t t e l h ä u ß e r , Käthe , Dr. , Dezernenti n i . R., Hannove r 
M o d e r h a c k , Richard , Dr. , Archivdirekto r L  R,, Braunschwei g 
M ö  h 1 m a n n , Günther, Dr. , Archivdirekto r i . R., Brüh l 
M ö l l e r , Han s Herbert , Dr. , Landeskonservator , Hannove r 
M o h r m a n n , Wolf-Dieter , Dr. , Archivoberrat, Osnabrüc k 
M ü l l e r , Kurt , Professo r Dr. , Hannove r 
M ü l l e r - K r u m w i e d e , Hans-Walter , Dr. , Professor , Göttinge n 
M u e l l e r - W i l l e , Wilhelm , Dr. , Professo r em. , Münste r 
M u n d e r l o h , Heinrich , Dr. , Oberstudienra t i . R., Oldenbur g 
N i  e m e i e r , Georg, Dr. , Professo r em. , Bad Nauhei m 
N i  q u e t, Franz , Dr. , Oberkusto s i . R., Wolfenbütte l 
N i s s e n , Walter , Dr. , Archivdirekto r i . R., Göttingen 
N i t z , Hans-Jürgen , Dr. , Professor , Göttinge n 
O b e n a u s , Herbert, Dr. , Professor , Hannove r 
O b e r b e c k , Gerhard , Dr. , Professor , Hambur g 
O b e r s c h e l p , Reinhard , Dr. , Bibliotheksoberrat , Hannove r 
O h n s o r g e , Werner , Professo r Dr. , Archivoberra t i . R., Neustadt/Weinstraß e 
O s t e n , Gerhard , Dr. , Oberstudienrat , Uelze n 
O s t e n , Ger t vo n der , Dr. , Museumsdirekto r i . R,, Köl n 
O t t e n j a n n , Helmut , Dr. , Museumsdirektor , Cloppenbur g 
P e t e r s , Hans-Günther , Dr. , Landesarchäologe , Hannove r 
P e t k e , Wolfgang , Dr. , Akad . Rat , Göttinge n 
P i t z , Ernst , Dr. , Professor , Berli n 
P l a g e m a n n , Volker , Dr. , Senatsrat , Breme n 
P 1 a  t h , Helmut, Dr. , Museumsdirekto r i . R., Hannove r 
P l ü r a e r , Erich , Dr. , Archiv - un d Museumsleiter , Einbec k 
P o h l - W e b e r , Rosemarie , Dr. , Ltd . Museumsdirektorin, Breme n 
P o p p e , Roswitha , Dr. , Oberkonservatori n i . R., Osnabrüc k 
P o s c h m a n n , Brigitte , Dr. , Archivdirektorin , Bückebur g 
P o s e r , Hans, Dr. , Professo r em. , Göttinge n 
R a m m , Heinz , Dr., Landschaftsdirektor , Auric h 
R a u t e n b e r g , Wilhelm , Dr. , Archivoberrat , Hannove r 
R e d l i c h , Clara , Dr. , Professorin , Berli n 
R e e s e , Armin , Dr. , Professor , Hannove r 
R e i n h a r d t , Uta , Dr. , Archivoberrätin, Lünebur g 
R e i n h a r d t , Waldemar , Dr. , Leite r de s Stadtarchivs , Wilhelmshave n 
R i c h t e r , Klaus , Dr. , Oberarchivrat , Hambur g 
R i  c k  1 e  f s ,  Jürgen, Dr. , Oberstudienrat i . R., Cell e 
R i t t e r , Annelies , Dr. , Dipl.-Bibliothekari n i . R., Göttingen 
R ö h r b e i n , Waldemar , Dr. , Museumsdirektor , Hannove r 
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R ö m e r , Christof , Dr. , Kustos, Braunschwei g 
R o g g e n k a m p , Hans , Dr. , Landeskonservator i . R., Hannove r 
R o s e m a n n , Heinz-Rudolf , Dr. , Professo r em. , Göttingen 
R o s i e n , Walter , Dr. , Oberstudienra t i . R.f Hannove r 
S a  a 1  f e 1 d , Dietrich, Dr. , Akad. Oberrat , Göttinge n 
S a l o m o n , Almuth , Dr. , Professorin , Münste r 
S a n d e r s , Kar l Wol f gang, Dipl.-Ing. , Ba d Harzbur g 
S c h a e r , Friedrich-Wilhelm , Dr. , Archivober rat, Oldenbur g 
S c  h a u b , Walter, Dr. , Oldenbur g 
S c h e p e r , Burchard , Dr. , Archivdirektor, Bremerhave n 
S c h e u e r m a n n , Ulrich , Dr. , Akad. Oberrat , Göttinge n 
S c h i e c k e l , Harald , Dr. , Archivoberrat, Oldenbur g 
S c h l i c h t , Elisabeth , Dr. , wiss . Sachbearbeiterin , Hannove r 
S c  h m i d , Peter, Dr. , Direktor de s Landesinstituts fü r Marschen - un d 

Wurtenforschung, Wilhelmshave n 
S c h n a t h , Georg , Dr. , Professo r em. , Hannove r 
S c h ö n i n g h , Enno , Dr. , Archivrat, Hannove r 
S c h o m b u r g , Dietrich , Dr., Studiendirekto r i . R., Breme n 
S c h r o e t e r , Hermann , Dr. , Archivdirekto r i . R., Esse n 
S c h w a r z , Klaus , Dr. , Archivoberrat, Breme n 
S c h w a r z w ä l d e r , Herbert , Dr. , Professor , Breme n 
S c h w e b e l , Karl-Heinz , Dr. , Ltd . Regierungsdirektor i . R., Breme n 
S e  e d o r f, Han s Heinrich , Dr. , Professor , Spring e 
S e  e d o r f, Wilhelm , Dr. , Professo r em. , Göttinge n 
S e  e g r ü n , Wolfgang, Dr. , Bistumsarchivar , Georgsmarienhütt e 
S m  i d  , Menno, Dr. , Pastor, Leer-Logabiru m 
S p i e r , Heinrich , Oberstudienra t a . D., Gosla r 
S p i e s , Gerd , Dr. , Museumsdirektor, Braunschwei g 
S t e f f e n s , Heino-Gerd , Dr. , Oberkustos i . R., Oldenbur g 
S t e i n , Rudolf , Dr. , Staatl . Denkmalpflege r un d Oberbaura t i . R., Breme n 
S t r a c k e , Johannes , Dr . med., Emde n 
T a c k e n b e r g , Kurt , Dr. , Professo r em. , Münste r 
T i  e t z e , Wolf, Dr. , Wolfsbur g 
T o d e , Alfred , Dr. , Museumsdirekto r i . R., Braunschwei g 
T o  t o k ,  Wilhelm, Dr. , Ltd . Bibliotheksdirektor, Hannove r 
T r e u e , Wilhelm , Dr. , Professo r em. , Göttingen 
U n r u h , Georg-Christop h von , Dr. , Professor , Kie l 
V o g e l , Walter , Dr. , Ltd . Archivdirektor i . R., Koblen z 
V o r t h m a n n , Albert , Vermessungsdirekto r i . R., Wolfenbütte l 
V o s s , Klaus , Dr., Oberkustos, Hannove r 
W ä c h t e r , Bernd , Dr. , Oberstudienrat , Dannenber g 
W a l t e r , Jörg , Dr. , Archivrat, Hannove r 
W e  g e w i  t z , Willi, Professo r Dr. , Museumsdirektor i . R,, Hamburg-Harbur g 
W e n s k u s , Reinhard , Dr. , Professor , Göttinge n 
W e  s c h e ,  Heinrich, Dr. , Professo r em. t Hillers e 
W i  e m a n n , Harm, Dr. , Regierungsdirektor i . R.r Auric h 
W i s w e , Hans , Realschullehre r i . R., Wolfenbütte l 
W i s w e , Mechthild , Dr. , Oberkustodin , Braunschwei g 
W o e h l k e n s , Erich , Dr. , Oberstudienra t i . R., Uelze n 
Z i m m e r m a n n , Helmut , Stadtamtsrat , Hannove r 
Z o  d e r , Rudolf, Dr. , Archivrat i . R., Hildeshei m 



Veröffentlichungen 

der Historischen Kommissio n fü r Niedersachsen un d Breme n 

nach de m Stand vo m 1. August 1978 

(Zu beziehe n durc h de n Buchhandel , nich t durc h di e Geschäftsstelle ; Sonder -
regelungen s . III, VIII, XIV , XXIII , XXVI , XXVIII ) 

Niedersächsisches Jahrbuc h fü r Landesgeschicht e (bi s Bd . 40 mit : Nachrichte n 
aus Niedersachsen s Urgeschichte) . (Neu e Folg e de r Zeitschrift de s Historischen 
Vere ins fü r Niedersachsen. ) Bd . lff. Hildesheim : Augus t La x 1924  ff. Bd . 1-20 : 
vergriffen; Bd . 21, 1949: kart. 4 8 - DM; Bd. 22-35 : vergriffen ; Bd . 36 , 1964: 
kar t . 48 , - DM, geb. 5 6- DM; Bd. 37, 1965 : kart . 48, - DM; Bd. 38, 1966: kart. 
48 - DM , geb . 56,- DM ; Bd . 39 , 1967 : kar t . 4 8 - DM ; Bd . 40, 1968 : kart . 48 , -DM ; 
Bd. 41-43 : vergriffen- , Bd . 44, 1972: kart . 4 8 - DM , geb . 56 - DM ; Bd . 45, 1973 : 
kar t . 4 8 - DM , geb . 56 - DM ; Bd . 46/47, 1974/75 : kart . 48 , - DM , geb . 56 - DM; 
Bd. 48 , 1976: kart . 4 8 - DM, geb. 5 6- DM; Bd. 49, 1977: kart . 52,8 0 DM , geb . 
62 - DM . 

I. Renaissanceschlösse r Niedersachsens . Bearbeitet vo n A l b e r t N e u k i r c h , 
B e r n h a r d N i e m e y e r un d K a r l S t e i n a c k e r . Hannover . Selbst -
ver lag de r Historischen Kommissio n (Th . Schulzes Buchhandlung) . 2°. 
Tafelband (8 4 Tafeln i n Lichtdruck) . Textband , Hälft e 1 : Anordnung un d Ein -
richtung de r Bauten . Vo n B e r n h a r d N i e m e y e r (S . 1-118). Mi t 16 8 
Textabbi ldungen. 1914 . Vergriffen. -  Kunstgeschichtlich e Zusammenfassung . 
Von K a r l S t e i n a c k e r (S . 119-151). 1939 . Vergriffen . 
Textband, Hälft e 2 : Niedersächsisch e Adelskultu r de r Renaissance . Vo n 
A l b e r t N e u k i r c h . Mi t 16 1 Abbildungen un d 1  Karte. 1939 . Vergriffen . 

II. Studie n un d Vorarbeite n zu m Historische n Atla s Niedersachsens . Gött ingen : 
Vandenhoeck &  Ruprecht (bi s Heft 25) . gr. 8° . 
Heft 1  R o b e r t S c h e r w a t z k y : Di e Herrschaf t Plesse . Mi t 1  Karte . 

1914. 9,8 0 DM . 
Heft 2  A d o l f S i e d e l : Untersuchunge n übe r di e Entwicklung de r Lan -

deshoheit un d de r Landesgrenz e de s ehem . Fürstbistum s Verde n 
<bis 1586> . 1915 . Vergriffen . 

Heft 3  G e o r g S e l l o : Di e terri torial e Entwicklun g de s Herzogtum s 
Oldenburg. Mi t 3  Kartenskizze n i m Text , 1  Kart e un d eine m Atla s 
von 2 1 Tafeln . 2° . 1917 . Vergriffen . Nachdruc k Osnabrück : Wenne r 
1975. 6 8 - DM , 

Heft 4  F r i t z M a g e r un d W a l t e r [richtig : W e r n e r ] S p i e ß : 
Erläuterungen zu m Probeblat t Gött inge n de r Kart e de r Verwal -
tungsgebiete Niedersachsen s u m 1780 . Mi t 2 Karten . 1919 . 12 - DM. 
[Eine zugehörig e Kart e is t vergriffen. ] 

Heft 5  G ü n t h e r S c h m i d t : Di e alt e Grafschaf t Schaumburg . Grund -
legung de r histor . Geographi e de s Staate s Schaumburg-Lipp e un d 
des Kreise s Grafschaf t Rintel n [richtig : Grafsch . Schaumburg] . Mi t 
2 Kartentafeln . 1920 . Vergriffen . 
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Heft 6  M a r t i n K r i e g : Di e Entstehun g un d Entwicklun g de r Amts -
bezirke i m ehemalige n Fürstentu m Lüneburg . Mi t 1  Kartentafel . 
1922. Vergriffen . Nachdruc k Osnabrück : Wenne r 1975 . 30, - DM . 

Heft 7  G e o r g S c h n a t h : Di e Herrschafte n Everstein , Hombur g un d 
Spiegelberg. Grundlegun g zu r historische n Geographi e de r Kreis e 
Hameln un d Holzminden . Mi t 2  Kartentafel n un d 3  Stammtafeln . 
1922. Vergriffen . 

Heft 8  E r i c h v o n L e h e : Grenze n un d Ämte r i m Herzogtu m Bremen . 
Altes Am t un d Zentralverwaltun g Bremervörde , Lan d Wurste n un d 
Gogericht Achim . Mi t 3  Kartenbeilage n un d Register . 1926 . Ver -
griffen. 

Heft 9  L o t t e H ü t t e b r ä u k e r : Da s Erb e Heinrich s de s Löwen . Di e 
territorialen Grundlage n de s Herzogtum s Braunschweig-Lüneburg . 
Mit 1  Ahnentafe l un d 1  Kartenbeilage . 1927 . Vergriffen . 

Heft 1 0 G e r t r u d W o l t e r s : Da s Am t Friedlan d un d da s Gerich t 
Leineberg. Beiträg e zu r Geschicht e de r Lokalverwaltun g un d de s 
weifischen Territorialstaate s i n Südhannover . Mi t 1  Kartentafel . 
1927. 9  - DM . 

Heft 1 1 H e i n r i c h P r ö v e : Dor f un d Gu t i m alte n Herzogtu m Lüne -
burg. Mi t 9  Kartenbeilagen . 1929 . Vergriffen . 

Heft 1 2 K a r l M a ß b e r g : Di e Dörfe r de r Vogte i Groß-Denkte , ihr e 
Flurverfassung un d Dor f anläge. Mi t 6  Tabellen , 1 9 Dorfgrundrisse n 
und 3  Karten . 1930 . Vergriffen . 

Heft 1 3 H a n s - W a l t e r K l e w i t z : Studien  zu r territoriale n Entwick -
lung de s Bistum s Hildesheim . Mi t de r Scharnhorstsche n Kart e vo n 
1798. 1932 . Vergriffen . 

Heft 1 4 W e r n e r S p i e ß : Di e Großvogte i Calenberg . Mi t 4  Karten . 
1933. Vergriffen . Nachdruc k Osnabrück : Wenne r 1975 . 4 4 - DM . 

Heft 1 5 J o s e p h P r i n z : Da s Territoriu m de s Bistum s Osnabrück . Mi t 
6 Karten . 1934 . Vergriffen . Nachdruc k Osnabrück : Wenne r 1975 . 
65,- DM. 

Heft 1 6 H e i n z G e r m e r : Di e Landgebietspoliti k de r Stad t Braun -
schweig bi s zu m Ausgan g de s 15 . Jahrhunderts. Mi t eine r farbige n 
Karte. -  W e r n e r S p i e ß : Di e Heerstraße n au f Braunschwei g 
um 1500 . 1937 . Vergriffen . 

Heft 1 7 W i l l y M o o r m e y e r : Di e Grafschaf t Diepholz . Mi t 2  Karten . 
1938. Vergriffen . Nachdruc k Osnabrück : Wenne r 1975 . 32 , - DM . 

Heft 1 8 H e r b e r t M u n d h e n k e : Da s Patrimonialgerich t Adelebsen . 
Ein Beitra g zu r histor . Geographi e de s Fürstentum s Göttingen . 
Mit 1  Kart e un d 1  Zeichnung . 1941 . Vergriffen . 

Heft 1 9 S a b i n e K r ü g e r : Studien  zu r sächsische n Grafscha f tsverfas-
sung i m 9. Jahrhundert. 1950 . Vergriffen . 

Heft 2 0 H a n s J o a c h i m F r e y t a g : Di e Herrschaf t de r Billunge r i n 
Sachsen. Mi t 4  Karten . 1951 . Vergriffen . 

Heft 2 1 O t t o F a h l b u s c h : Di e Topographi e de r Stad t Göttingen . Mi t 
11 Abbildunge n un d 4  Karten. 1952 . Vergriffen . 

Heft 2 2 R u t h S c h ö l k o p f : Di e Sächsische n Grafe n 919-1024 . 1957 . 
Vergriffen. 
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Heft 23 W e r n e r H i l l e b r a n d : Besitz - un d Standesverhältniss e de s 
Osnabrücker Adel s 800-1300. Mi t 5, z . T . mehrfarbige n Karten . 
1962. 3 6 - DM , 

Heft 24 K a r l - H e i n z L a n g e : De r Herrschaftsbereic h de r Grafe n vo n 
Northeim 950 bi s 1144. Mi t 1 Stammtafe l un d 2 Karten . 3 Faltplän e 
im Anhang. 1969. Vergriffen . 

Heft 25 P e t e r V e d d e l e r : Di e territorial e Entwicklun g de r Grafschaf t 
Bentheim bi s zu m End e de s Mittelalters . Mi t 5 Stammtafel n un d 
13 Karten . 1970. Brosen . 23 - DM . 

Heft 26 D e t l e v H e l l f a i e r , M a r t i n L a s t : Historisc h bezeugt e 
Orte i n Niedersachse n bi s zu r Jahrtausendwende . Gräberfelde r de r 
Merowinger- un d Karolingerzei t i n Niedersachse n (späte s 5. bi s 
9. Jahrhundert). Mi t 2 Karten . Hildesheim : Augus t La x 1976. Kart . 
38,- DM . 

III. Topographisch e Landesaufnahm e de s Kurfürstentum s Hannove r v o n 176 4 bi s 
1786. Lichtdruckwiedergab e i m Maßsta b 1 :40 000. Hannover : Selbstverla g 
der Historische n Kommissio n 1924 bi s 1931. qu.-gr . 2 ° . (Vertrie b durc h di e 
Geschäftsstelle de r Histor . Kommission , Hannover , A m A r c h i v e 1, Nds . 
Hauptstaatsarchiv.) 156 Blatt . Einzelprei s 2 - D M (größtenteil s vergriffen) . 
Übersichtskarte 1,- DM . Begleitwor t vo n H e r m a n n W a g n e r 2 - DM , 

I n L i e f e r u n g e n : 

Neue Folg e 1. Lieferung (alt e 2. Lieferung ) 
Südhannover 22 Blatt . Vergriffen . 

Neue Folg e 2. Lieferung (alt e 3. Lieferung ) 
Calenberg, Hoya , Diephol z 4 0 Blatt . Vergriffen . 

Neue Folg e 3. Lieferung (alt e 4. Lieferung ) 
Bremen-Verden 38 Blatt . Vergriffen . 

Neue Folg e 4. Lieferung (alt e 5. Lieferung ) 
Lüneburg Nordhälfte , Lauenbur g 34 Blatt . 35 ,- DM . 

Neue Folg e 5. Lieferung (alt e 6. Lieferung ) 
Lüneburg Südhälft e 25 Blatt . 25 - DM . 

Umgebungskarte vo n Hannove r 
(Zusammendruck de r Blätte r 117, 118, 123,124) Vergriffen . 

N e u e A u s g a b e (1 :25 000) vgl . u n t e n XXV I S . $82/ 

IV. Historisch-statistisch e Grundkarte n vo n Niedersachsen . Maßsta b 1 : 100 000. 
Selbstverlag de r Historische n Kommission , gr . 2°. 22 Blätte r nebs t Uber -
sichtsblatt fü r Nordwestdeutschlan d mi t Angabe n de r Bezugsquelle n fü r di e 
angrenzenden Gebiete . Gemeindegrenze n nac h de m Stand e vo n 1912 bzw . 
1914. Vergriffen . 

V. Niedersächsische r Städteatlas . 
Abt. 1: Di e braunschweigischen  Städte . Bearb . vo n P a u l J o n a s M e i e r . 
2. Auflage . Braunschweig : Geor g Westennan n 1926. Mi t 17 farbige n Tafel n 
sowie 13 Stadtansichte n un d 2 Karte n i m Tex t (50 S.) . 3 6 x 4 8 cm . Mappe . 
Vergriffen. 
Abt. 2: Einzeln e Städte . Hrsg . vo n P a u l J o n a s M e i e r u . a. Braun -
schweig: Geor g Westermann . 

32 N d s . J a h r b . 
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[Lieferung 1: ] 1 . Hildesheim . Bearb . vo n J o h a n n e s G e b a u e r , mi t 
Beitr. vo n P . J . M e i e r . Vergriffen . -  2 . Hannover . Bearb . vo n K a r l 
F r i e d r i c h L e o n h a r d t . Vergriffen . -  3 . Hameln . Bearb . vo n P . J . 
M e i e r , mi t Beitr. von H e r b e r t K r ü g e r . Mi t 17 farbige n Tafel n sowi e 
6 Stadtansichte n un d 5 Karte n i m Text. 1933 . 36x48 cm . Mappe. Vergriffen . 

[Lieferung 2: J 4 . Osnabrück . Bearb . vo n P . J . M e i e r , mi t Beitr . vo n 
G e o r g N i e m e i e r . Vergriffen . -  576 . Einbec k un d Northeim . Bearb . 
von W i l h e l m F e i s e un d A d o l f H u e g . Mi t 6 farbige n Tafel n un d 
Textabbildungen. 1935 . Vergriffen. -  7 . Celle . Bearb . von O t t o v . B o e h n . 
Mit 4  Tafel n un d 1 5 Textabbildungen . Celle : Schweige r & Pick 1953 . Ver -
griffen. 

Abt. 3: Oldenburgisch e Städte . Vertrieb : Kartogr . Verla g E . Völker , Olden -
burg i . O. 
A I . Oldenbur g mi t Umgebun g u m 1790 . Achtfarbig . 1  :2 5 000. Bearb . vo n 
H e r m a n n L ü b b i n g . 1960 . Vergriffen . 
A 2 . Oldenbur g mi t Umgebung 1821 . Siebenfarbig . 1  :  5  000. Bearb . vo n H e r -
m a n n L ü b b i n g . 1961 . 4  - DM . 
A 3 . Stad t un d Festun g Oldenbur g u m 1750 . Siebenfarbig . 1  : 3 000 . Bearb . 
von H e r m a n n L ü b b i n g . 1963 . 5, - DM. 
A 4 . Residenzstad t Oldenbur g 1851 . Siebenfarbig . 1  :  10 000. Bearb. vo n H e r -
m a n n L ü b b i n g un d O t t o H a r m s . 1968 . Vergriffen . 
A 5 . Oldenbur g u m 1900 . Siebenfarbig . 1  :  10 000. Bearb . vo n H e r m a n n 
L ü b b i n g un d O t t o H a r m s . 1968 . Vergriffen . 
A 6 . Oldenbur g -  Gebietsentwicklung . Fünffarbig . 1 : 1 0 0 000. Bearb . vo n 
O t t o H a r m s . 1977 . 6,- DM. 

VI. Kar l Wilhel m Ferdinand , Herzo g z u Braunschwei g un d Lüneburg . Vo n 
S e l m a S t e r n . Mi t 4 Bildnissen. Hildesheim : Augus t La x 1921. Vergriffen . 

VII. Beiträg e zu m Urkunden - un d Kanzleiwese n de r Herzög e z u Braunschwel g 
und Lünebur g i m 13 . Jahrhundert. Vo n F r i e d r i c h B u s c h . Tei l I : Bi s 
zum Tod e Otto s de s Kinde s <120 0 bi s 1252) . Wolfenbüttel ; Jul . Zwißler s 
Verlag i n Komm. 1921 . Vergriffen, 

VIII. Jahresbericht e 1 - 6 3 übe r di e Geschäftsjahr e 1 9 1 0 / 1 1 bi s 1975/76 . (Di e Jahres -
berichte 1 , 2 , 3 , 6 , 13-17 , 19 , 22 , 23 , 29 , 31 , 3 3 sin d vergriffen. ) Z u beziehe n 
durch di e Geschäftsstell e de r Hist . Kommission , Hannover , A m Archiv e 1 , 
Nds. Hauptstaatsarchiv . 

IX. Matrikel n niedersächsische r Hochschulen . 

Abt. 1 : Albu m Academia e Helmstadiensis . Bearb . vo n P a u l Z i m m e r -
m a n n . Ban d 1 . 1574-1636 . Hannover : Selbstverla g de r Hist . Kommissio n 
1926. (Kommissionsverla g fü r Deutschland : Augus t Lax , Hildesheim; fü r das 
Ausland: Ott o Harrassowitz , Wiesbaden. ) 4° . Vergriffen. Personen - un d Orts-
register z u Bd . 1 ,  . .  hrsg . vo n W e r n e r S p i e ß . 1955 . 20,- DM . 

Abt. 2: Di e Matrikel de s Pädagogium s z u Göttinge n 158 6 bis 173 4 .  . .  Hrsg . 
von G e o r g G i e s e c k e un d K a r l K a h l e . Gedruck t Göttingen : 
Dietrichsche Universitäts-Buchdruckere i (W . Fr . Kaestner ) 1936 . Ei n Rest -
bestand wurd e 196 9 nich t ermittelt . 
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Abt. 3 : Di e Matrike l de r Georg-August-Universitä t z u Göttinge n 1734-1837 . 
Hrsg. vo n G ö t z v o n S e i l e . Tex t un d Hilfsband . Hildesheim : Augus t 
Lax 1937 . Vergriffen . -  Di e Matrike l de r Georg-August-Universitä t z u Göt -
tingen 1837-1900 . Hrsg . vo n W i l h e l m E b e l . Text - un d Registerband . 
Hildesheim: Augus t La x 1974 . Kart . zus . 1 8 0 - DM . 

X. Niedersächsische s Münzarchiv . Verhandlunge n au f de n Kreis - un d Münz -
prob ations tagen de s Niedersächsische n Kreise s 1551-1625 . Bearb . vo n M a x 
v . B a h r f e l d t . Halle/Saale : A . Riechman n &  Co . (Auslieferun g durc h 
Gust. Brauns , Leipzig) . Bd . 1: 1551-1568 . 1927 . 4° . Bd . 2: 1569-1578 . 1928 . 
Bd. 3 : 1579-1601 . 1929 . Die Verlage nich t meh r existierend , Restbestände nich t 
zu ermittein . (De r Schluß-Bd . 4 is t nich t vo n de r Hist . Kommissio n heraus -
gegeben!) 

XI. Regeste n de r Erzbischof e vo n Bremen . Hannover : Selbstverla g de r Histo -
rischen Kommission . Kommissionsverlag : Arthu r Geis t Verlag (vorm . G . W i n -
ters Buchhandlun g Fr . Quell e Nachf. ) Bremen . Bd . 1  (bi s 1306) . Bearb . vo n 
O t t o H e i n r i c h M a y . Lief . 1  (bi s 1101 ) 1928 . 4° . Vergriffen . L i e f . 2 (bi s 
1306) 1933 , Vergriffen . Lief . 3 (Schluß ) 1937 . Vergriffen . -  Bd . 2, Lief . 1  (130 6 
bis 1327) . Bearb . vo n G ü n t h e r M ö h l m a n n . 1953 . 12 , - D M . L i e f . 2 
(1327-1344). Bearb . von J o s e p h K ö n i g . 1971 . Brosen . 40,-DM . 

XII. Geschicht e des Hannoversche n Klosterfonds. 

T. 1 : Di e Vorgeschicht e (bi s 1584) . V o r - u n d n a c h r e f o r m a t o -
r i s c h e K l o s t e r h e r r s c h a f t u n d d i e G e s c h i c h t e d e r K i r -
c h e n r e f o r m a t i o n i m F ü r s t e n t u m C  a  1 e n b e r g -  G ö  11 i n -
g e n . Vo n A d o l f B r e n n e k e . Hannover : Helwingsch e Verlagsbuch -
handlung. Halbbd . 1 : Di e vorreformatorisch e Klosterherrschaf t un d di e Refor-
mationsgeschichte bi s zu m Erla ß de r Kirchenordnung . 1928 . Halbbd . 2: Di e 
Reformationsgeschichte vo n de r Visitatio n a b un d da s Klosterregimen t 
Erichs de s Jüngeren . 1929 . Vergriffen . 
T. 2: Di e calenbergische n Klöste r unte r Wolfenbüttele r Herrschaf t 1584-1634 . 
Von A d o l f B r e n n e k e (* ) un d A l b e r t B r a u c h . Göttingen : Van -
denhoeck &  Ruprecht 1956 . Brosen . 5 6 - DM . 
T. 3: Di e calenbergische n Klöste r 1634-1714 . Vo n A l b e r t B r a u c h . 
Uberarbeitet vo n A n n e l i e s R i t t e r . Hildesheim : Augus t La x 1976 . 
Kart. 36, - DM. 

XII a : Beiband : E l i s a b e t h v o n B r a u n s c h w e i g - L ü n e b u r g u n d A l -
b r e c h t v o n P r e u ß e n . Ei n Fürstenbriefwechsel  de r Reformationszeit . 
Von I n g e b o r g M e n g e l . Göttingen , Frankfurt , Berlin : Musterschmidt 
1954. Lw . 4 0 -  DM . 

XIII. Urkunde n de r Famili e v . Saldern . Bearb . vo n O t t o G r o t e f e n d . B d . 1 : 
1102-1366. Hildesheim : Augus t La x 1932 . 4° . Vergriffen . Bd . 2: 1366-1500 . 
Hildesheim: Augus t La x 1938 . 4° . 20, - DM. 

XIV. Volkstumsatla s vo n Niedersachsen . Bearb . vo n W i l h e l m P e ß l e r . 
Braunschweig: Geor g Westermann . Lief . 1-4 . 1933 , 1936 , 1937 , 1939 . 2° . Ver -
griffen. Lief . 5 (Schluß) . 1957 . 1 1 , - DM . (Auslieferun g durc h di e Geschäfts -
stelle de r Histor . Kommission , Hannover , A m Archiv e 1 , Nds . Hauptstaats -
archiv.) 

32* 
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XV. De r Schwarz e Herzo g Friedric h Wilhel m vo n Braunschweig . Vo n P a u l 
Z i m m e r m a n n . Mi t 1 1 Abbildunge n au f 1 0 Tafeln . Hildesheim : Augus t 
Lax 1936 . Vergriffen . 

XVI. Bibliographi e de r niedersächsische n Geschichte . 
Band 1 : Bibliographi e de r niedersächsische n Geschicht e fü r di e Jahr e 190 8 
bis 1932 . Vo n F r i e d r i c h B u s c h . Hildesheim : Augus t La x 1937 . Ver -
griffen. 2 . unveränderte Auflage . Hildesheim : Augus t La x 1962 . Kart. 34,-DM . 
Band 2 : Bibliographi e de r niedersächsische n Geschicht e fü r di e Jahr e 193 3 
bis 1955 . Vo n F r i e d r i c h B u s c h un d R e i n h a r d O b e r s c h e l p . 
5 Bde . Hildesheim : Augus t Lax . Bd . 1 . 1973 . Kart . 45, - DM . Bd . 2 . 1974 . 
Kart. 4 8 - DM . Bd . 3. 1975 . Kart . 4 8 - DM . Bd . 4. 1976 . Kart . 48, - DM . Bd . 5. 
1977. Kart . 48, - DM. 
Band 3 , Hef t 1/2 : Bibliographi e de r niedersächsische n Geschicht e fü r di e 
Jahre 195 6 un d 1957 . Vo n F r i e d r i c h B u s c h . Hildesheim : Augus t La x 
1959. Kart . 1 5 - DM . 
Band 3 , Hef t 3/5 : Bibliographi e de r niedersächsische n Geschicht e fü r di e 
Jahre 195 8 bi s 1960 . Vo n F r i e d r i c h B u s c h . Hildesheim : Augus t La x 
1971. Kart . 32, - DM. 
Band 4 : Bibliographi e de r niedersächsische n Geschicht e fü r di e Jahr e 196 1 
bis 1965 . Vo n F r i e d r i c h B u s c h un d R e i n h a r d O b e r s c h e l p . 
Hildesheim: Augus t La x 1972 . Kart . 4 8 - DM . 

XVII. Kart e vo n Niedersachse n u m 1780 . Landschaftsbild un d Verwaltungsgebiet e 
1 :  200 000. Lieferun g 1  ( 4 Doppelblätter) , Entwur f un d Zeichnun g vo n J o -
s e p h P r i n z . Hannove r (Schmor l & v. Seefeld) 1938 . Vergriffen . 

XVIII. Geschicht e Hannover s i m Zeitalte r de r neunte n Ku r un d de r englische n 
Sukzession 1 6 7 4 - 1 7 1 4 . Vo n G e o r g S c h n a t h . Hildesheim : Augus t Lax . 
Bd. 1 : 1674-1692 . 1938 . Vergriffen , Nachdruc k 1977 . Lw . 154, - DM . Bd . 2 : 
1693-1698. 1976 . Lw . 1 0 8 - DM . Bd . 3 : 1698-1714 . 1978 . Lw . 1 0 8 - DM . 

XIX. Bauerntumsforschungen . Hildesheim : Augus t Lax . 
Band 1 : H a r a l d H ü n e r : Di e wirtschaftliche n un d gesellschaftliche n 
Grundlagen de s Bauerntum s i n de r Landschaf t de r mittlere n Alle r vo n etw a 
1880 bi s 1932 . 1937 . Vergriffen . 
Band 2: F r i e d r i c h S a n d e r : Wese n un d Wandlun g de s Bauerntum s 
in Dorst e <Kr . Osterod e a m Harz ) i n de r Zei t vo n 188 0 bi s 1932 . 1938 . Ver -
griffen. 

XX. Geschichtliche r Handatla s Niedersachsens . I n Verbindun g mi t Kur t Brüning , 
Hans Dörries , K . H . Jacob-Friese n u . a . hrsg . vo n G e o r g S c h n a t h . 
Berlin: Ge a Verla g 1939 . 8 0 S . Karten , XI I un d 2 8 S . Text . 2° . Vergriffen . 

XXI. Justu s Moser , Briefe . Hrsg . vo n E r n s t B e i n s un d W e r n e r P l e i -
s t e r . Hannover : Selbstverla g de r Histor . Kommission . Kommissionsverlag : 
Ferdinand Schöningh , Osnabrüc k 1939 . Vergriffen . 

XXII. Niedersächsisch e Lebensbilder . Bde . 1- 5 hrsg . vo n O t t o H e i n r i c h 
M a y , Bde . 6- 9 hrsg . vo n E d g a r K a l t h o f f . Hildesheim : Augus t Lax . 
Bd. 1 . 1939 , Vergriffen . Bd . 2. 1954 . Lw . 26, - DM . Bd . 3. 1957 . Vergriffen . Bd . 4. 
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1960. Vergriffen . Bd . 5. 1962 . Lw. 2 6 - DM . Bd. 6. 1969 . Lw. 2 6 - DM . Bd. 7. 
1971. Lw , 28  - DM . Bd . 8. 1973 . Lw , 3 2 -  DM . Bd. 9. 1976 . Lw . 36, - DM. 

XXIII. Kart e de s Landes Braunschwei g i m 18 . Jahrhundert ( 1 :  25 000). Hef t 1 : Erläu -
terungen zu r Historische n Kart e de s Lande s Braunschwei g i n historische r 
und technische r Sicht . Vo n H e r m a n n K l e i n a u , T h e o d o r P e n -
n e r s un d A l b e r t V o r t h m a n n . Mit  einer Karte . Hildesheim : Augus t 
Lax 1956 . 0,3 0 DM . - Karte n 1 . Aufl. ohn e Höhenlinie n i n Papier vergriffen , i n 
durchsichtigem Ultrapha n entsprechen d de n Meßtischblatt-Nummern 3019/20 , 
3430/31, 3530 r 3531 , 3533/3534/3633/3634 , 3627-3632 , 3727-3732 , 3827-3832 , 
3922/23, 3926/27 , 3928-3931 , 4022 , 4023 , 4024/4124 , 4025/4125 , 4026 , 4027/28 , 
4029/4129, 4122 , 4123 , 4126 , 4127/4227 , 4222/23 . Erschiene n 1956-1964 . I n 
Ultraphan vergriffe n Nr . 3729. -  Karte n verbesserte r Aufl . ( 1 a) mi t Höhen -
linien (Aufdruc k au f de n Blättern de r l.Aufl. ) i n Papie r entsprechen d de n 
Meßtischblatt-Nummern oben ; i n Ultraphan Nr , 3729. Prei s j e Blat t nac h dem 
Umfang de r Vorlag e 2 - bi s 5 - DM . Erschienen 1965-1978 . -  Vertrie b vo n 
Heft un d Karte n i m Nds. Staatsarchiv , Forstwe g 2 , Wolfenbüttel . 

XXIV. Untersuchunge n zu r Ständegeschichte Niedersachsens . 

Heft 1 : D i e t e r K o c h : Da s Göttinger Honoratiorentu m vo m 17. bi s zu r 
Mitte de s 19 . Jahrhunderts. Göttingen : Vandenhoec k &  Ruprecht 1958 . Ver -
griffen. 

Heft 2 : J o a c h i m L a m p e : Aristokratie , Hofade l un d Staatspatriziat i n 
Kurhannover. Di e Lebenskreise de r höheren Beamte n a n den kurhannover -
schen Zentral - un d Hofbehörde n 1714-1760 . 1 . Bd. Darstellung, 2 . Bd. Beamten-
listen un d Ahnentafeln . Göttingen : Vandenhoec k &  Ruprecht 1963 , Vergriffen . 

Heft 3 : F r i e d r i c h W i l h e l m S c h a e r : Di e Stad t Auric h un d ihr e 
Beamtenschaft i m 19 . Jahrhunder t unte r besondere r Berücksichtigun g de r 
hannoverschen Zei t (1815-1866) . Göttingen : Vandenhoec k &  Ruprecht 1963 . 
Brosen. 2 9 - DM . 

XXV. Niedersachse n un d Preußen . 

Heft 1 : H a n s P o r t z e k : Friedric h de r Groß e un d Hannove r i n ihre m 
gegenseitigen Urteil . Hildesheim : Augus t La x 1958. Kart . 1 2 - DM . 
Heft 2 : G ü n t h e r S i e s k e : Preuße n i m Urtei l Hannover s 1795-1806 . 
Hildesheim: Augus t La x 1959. Kart . 12, - DM. 
Heft 3 : G u n h i l d B a r t e l s : Preuße n i m Urtei l Hannover s 1815-1851 . 
Hildesheim: Augus t La x 1960, Kart . 12, - DM . 
Heft 4 : R u d o l f S c h r i d d e : Bismarc k un d Hannover . Di e Gesandten -
zeit 1851-1862 . Hildesheim : Augus t La x 1963. Kart . 12,-DM . 
Heft 5 : D i e t e r B r o s i u s : Rudol f vo n Bennigsen al s Oberpräsident der 
Provinz Hannove r 1888-1897 . Hildesheim : Augus t La x 1964. Kart . 1 2 - DM . 
Heft 6 : H a n s P h i l i p p i : Preuße n un d di e braunschweigisch e Thron -
folgefrage 1866-1913 , Hildesheim : Augus t La x 1966. Kart . 16, - DM. 
Heft 7 : G e o f f r e y M a i d e n W i l l i s : Hannover s Schicksalsjah r 186 6 
im Briefwechse l Köni g Georg s V . mit der Königin Marie , Hildesheim : Augus t 
Lax 1966 . Lw . 19,8 0 DM . 
Heft 8 : H e l m u t M a a t z : Bismarc k un d Hannove r 1866-1898 . Hildes -
heim: Augus t La x 1970. Kart . 1 6 - DM . 
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Heft 9 : G e r h a r d K n a k e : Preuße n un d Schaumburg-Lipp e 1866-1933 . 
Hildesheim: Augus t La x 1970. Kart . 16, - DM. 
Heft 10 : W o l f g a n g R ä d i s c h : Di e Evangelisch-lutherisch e Landes -
kirche Hannover s un d der preußisch e Staa t 1866-1885 . Hildesheim : Augus t 
Lax 1972 . Kart . 24, - DM . 
Heft 1 1 : K l a u s L a m p e : Oldenbur g un d Preuße n 1815-1871 . Hildes -
heim: Augus t La x 1972. Vergriffen . 
Heft 12 : F r e d y K ö s t e r : Hannove r un d di e Grundlegun g de r preußi -
schen Supremati e 1862-1864 . Hildesheim : Augus t La x 1978 . Kart. 84, - DM . 

Heft 13 : K a r l L a n g e : Di e Kris e de s Deutsche n Bunde s (1866 ) i n der 
Sicht de r französische n Gesandtschaf t i n Hannove r un d Braunschweig . Hil -
desheim: Augus t La x 1978. Kart . 40, - DM. 

XXVI. Kurhannoversch e Landesaufnahm e de s 18 . Jahrhunderts. Herausgegebe n vo m 
Niedersächsischen Landesverwaltungsam t -  Landesvermessun g -  un d von 
der Historischen Kommission fü r Niedersachsen. Hef t 1 : Di e Kurhannoversche 
Landesaufnahme de s 18 . Jahrhunderts. Erläuterunge n zu r Neuherausgabe al s 
amtliches historische s Kartenwer k i m Maßstab 1  :2 5 000 (mi t Übersichtskart e 
und Zeichenerklärung). Von F r a n z E n g e l . Hannove r 1959 . Druck : Augus t 
Lax, Hildesheim ; Vertrieb : Niedersächsische s Landesverwaltungsam t -  Lan -
desvermessung - , Hannover . Vergriffen . 
Karten: Nr . 1-165 (erschiene n 1959-1963) . Vertrieb : Nieders . Landesverwal -
tungsamt -  Landesvermessun g -  Hannover , un d Buchhandel . J e Kart e 
4,50 DM . 

XXVII. Di e Kopfsteuerbeschreibun g de r Fürstentüme r Calenberg-Göttinge n un d 
Grubenhagen vo n 1689. Begründe t von M a x B u r c h a r d . 

(Teil 1  un d 2  nicht von der Historischen Kommissio n herausgegeben. ) 

Teil 3: Di e Ämte r Langenhagen , Neustad t un d Wölpe , di e Stad t Neustad t 
am Rübenberg e un d da s Kloste r Mariensee . Bearb . vo n M a x B u r -
c h a r d (f ) un d H e r b e r t M u n d h e n k e . Hildesheim : Augus t La x 1959 . 
Kart. 1 6 - DM . 
Teil 4: Di e Ämte r Blumenau , Bokeloh , Rehburg , Ricklingen , di e Städt e Reh -
burg un d Wunstorf , di e Klöste r Loccu m un d Marienwerde r un d da s Stif t 
Wunstorf. Bearb . vo n M a x B u r c h a r d (* ) un d H e r b e r t M u n d -
h e n k e . Hildesheim : Augus t La x 1960. Kart. 16, - DM. 

Teil5: Di e Ämter Lauenau , Lauenstei n un d Springe, di e Städte Münde r a.D. 
und Spring e sowi e di e adelige n Gericht e Banteln , Dehnse n un d Limmer . 
Bearb. vo n M a x B u r c h a r d (f ) un d H e r b e r t M u n d h e n k e . Hil -
desheim: Augus t La x 1961. Kart . 16, - DM . 
Teil 6: Di e Ämte r Aerzen , Grohnde , Ohse n un d Polle , di e Amtsvogte i La -
chem, di e Städt e Bodenwerde r un d Hameln , di e adelige n Gericht e Hämel -
schenburg, Hastenbec k un d Ohr und das Stift St . Bonifatii i n Hameln. Bearb . 
von M a x B u r c h a r d (* ) un d H e r b e r t M  u n dh e n k e . Hildesheim : 
August La x 1962. Kart . 16, - DM. 
Teil 7: Di e Ämter Brunstein , Harst e un d Westerhof, di e Stadt Northeim , die 
adeligen Gericht e Hardenber g un d Geisma r un d Imbshausen , di e Klöste r 
Marienstein, Weend e un d Wiebrechtshausen un d das Stift St , Blasii i n Nort-
heim. Bearb . vo n H e r b e r t M u n d h e n k e . Hildesheim : Augus t La x 
1964. Kart . 1 6 - DM . 
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Teil 8: Di e Ämte r Brackenberg , Friedland , Niedec k un d Reinhausen , di e Stadt 
Göttingen, di e adeligen Gericht e Adelebsen , Altengleichen , Gart e un d Waak e 
und da s Kloste r Mariengarten . Bearb . vo n H e r b e r t M u n d h e n k e . 
Hildesheim: Augus t La x 1965. Kart . 1 6 - DM . 
Teil 9: Da s Amt Münden, di e Städt e Dransfeld , Hedemünde n un d Münden , 
die adelige n Gericht e Imbse n un d Jühnde , di e Klöste r Bursfeld e un d Hil -
wartshausen. Bearb . vo n H e r b e r t M u n d h e n k e . Hildesheim : Augus t 
Lax 1967 . Kart . 1 6 - DM . 
Teil 10 : Die Ämte r Erichsburg , Hardegsen , Lauenförde , Moringen , Nienove r 
und Uslar , di e Städt e Hardegsen , Moringe n un d Uslar, da s adelig e Gerich t 
Ussinghausen un d das Kloster Fredelsloh . Bearb . vo n H e r b e r t M u n d -
h e n k e . Hildesheim : Augus t La x 1968. Kart . 16, - DM. 
Teil 11 : Di e Ämte r Elbingerode , Herzberg , Katlenburg , Osterode , Radolfs -
hausen, Rotenkirchen , Salzderhelde n un d Scharzfels, di e Städt e Einbec k und 
Osterode, da s adelig e Gerich t Rüdigershage n un d di e Stift e St . Alexandr i 
und Beata e Maria e Virgini s z u Einbeck . Bearb . vo n H e r b e r t M u n d -
h e n k e . Hildesheim : Augus t La x 1969. Kart . 18, - DM. 
Teil 12 : Ergänzungsband . Bearb . vo n H e r b e r t M u n d h e n k e . Hildes -
heim: Augus t La x 1971. Kart , 32 - DM . 
Teil 13 : Gesamtregister . Bearb . vo n H e r b e r t M u n d h e n k e . Hildes -
heim: Augus t La x 1972. Kart . 32 - DM . 

X X V I I a . Di e Kopfsteuerbeschreibun g de s Hochstift s Hildeshei m v o n 1664 , ergänz t 
durch di e Landschatzbeschreibun g vo n 1665 . Bearb . vo n P e t e r B a r -
d e h l e . Hildesheim : Augus t La x 1976 . Kart. 6 4 - DM. 

XXVIII. Gaußsch e Landesaufnahm e de r 1 8 1 5 durc h Hannove r erworbene n Gebiete . 
1 :2 5 000. Bearb . vo n F r a n z E n g e l un d vom Niedersächs . Landesver -
waltungsamt -  Landesvermessung . Vertrieb : Niedersächs . Landesverwaltungs -
amt - Landesvermessung . 
I. Fürstentu m Hildeshei m (Bl . 1-15) , 1963 , II. Eichsfel d mi t Herrschaft Pless e 
und Gerich t Gleiche n (Bl . 16-19) , 1963 , III . Amt Uchte (Bl . 20), 1963 , IV . Vogte i 
Auburg (Bl . 21), 1963 , V . Am t Hunnesrück (Bl . 22), 1963 , VI. Emsland -  Graf -
schaften Lingen , Benthei m un d Herzogtum Arenberg-Meppe n -  (Bl . 23-46), 
1977. Prei s j e Blatt 4,5 0 DM . 

XXIX. Oldenburgisch e Vogteikart e u m 1790 . 1 : 2 5 000. Bearb . vo n H e r m a n n 
L ü b b i n g un d O t t o H a r m s . Vertrieb : Kartograph . Verla g E . Völker , 
Oldenburg i . O. Karte n entsprechen d de n Meßtischblatt-Nummern 251 6 Nor -
denham -  (Atens ) zusamme n mi t 2517 Loxsted t -  (Dedesdorf ) (siebenfarbig , 
1969, 7 - DM) , 261 6 Brake -  (Ovelgönne ) (siebenfarbig , 1967 , 6,- DM) , 2714 
Wiefelstede (siebenfarbig , 1963 , 6,- DM) , 2716 Elsflet h (siebenfarbig , 1965 , 
6 - DM) , 2814 Zwischenah n (siebenfarbig , 1965 , 6- DM) , 2815 Oldenbur g 
(Old.) (zweifarbig , 1961 , 4,- DM) , 2816 Bern e (siebenfarbig , 1964 , 6,- DM) , 
2813 Edewech t (siebenfarbig , 1970 , 6- DM) , 241 6 Stollhamm -  241 7 (Breme r 
Lehe) (siebenfarbig , 1972 , 7 - DM) , 2713 Westersted e (siebenfarbig , 1974 , 
6 - DM) , 271 5 Rastede (siebenfarbig , 1978 , 6, - DM). All e Blätte r bi s auf 271 5 
sind auc h auf durchsichtigem Ultrapha n erschienen . 

XXX. Geschichtliche s Ortsverzeichni s vo n Niedersachsen . Hildesheim : Augus t Lax . 
Band 1 : D i e t r i c h S c h o m b u r g : Geschichtliche s Ortsverzeichni s de s 
Landes Bremen . 1964 . Mit 1 Faltkarte . Vergriffen . 
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Band 2 : H e r m a n n K l e i n a u : Geschichtliche s Ortsverzeichni s de s Lan -
des Braunschweig . A - K 1967 . Kart . 4 8 t - DM . L - Z 1968 . Kart . 4 8 , - D M . N a m e n -
und Sachverzeichnis . Mi t 1  Kartenbeilage . 1968 . Vergriffen . 
Band 3 : G ü n t h e r W r e d e : Geschichtliche s Ortsverzeichni s de s ehe -
maligen Fürstbistum s Osnabrück . A - K 1975 . Kart . 4 8 , - DM . L - Z 1977 . Kart . 
9 8 , - D M . 

X X X I . Schaumburgisch e Bibliographie . V o n F r i e d r i c h B u s c h . Hildesheim : 
A u g u s t L a x 1964 . Kart . 2 4 , - D M . 

X X X I I . Niedersächsisch e Biographien . Hildesheim : A u g u s t Lax . 

Band 1 : M a t h i l d e K n o o p : Kurfürsti n Sophi e vo n Hannover . 1964 . 
Vergriffen. -  2 . Aufl . 1969 . Geb . 2 6 , - DM . 

Band 2 : W i n f r i e d S ü h l o : Geor g Herber t Gra f z u Münster , Erbland -
marschall i m Königreic h Hannover . 1968 . Kart . 1 6 , - DM . 

Band 3 : H e i k o L e e r h o f f : Friedric h Ludwi g vo n Berlepsch , Hanno -
verscher Hofrichter , Land - un d Schatzra t un d Publizis t 1 7 4 9 - 1 8 1 8 . 1970 . Kart . 
2 4 , - D M . 

Band 4 : C a r l H a a s e : Erns t Brande s 1 7 5 8 - 1 8 1 0 . Bd . 1 . 1973 . L w . 4 8 , - D M . 
Bd. 2 . 1974 . Lw . 51 ,6 0 DM . 

XXXIII . Nachrichte n au s Niedersachsen s Urgeschichte . Nr . 1 , 1927 , bi s Nr . 3 3 , 1964 . 
Nachrichtenblatt fü r Niedersachsen s Vorgeschichte . Nr . 1 , 1920 , bi s Nr . 3 , 
1922, un d N F 1 , 1924 , bi s N F 3 , 1926 . Gesamtinhaltsverzeichnis . Bearb . vo n 
M a r t i n L a s t . Hildesheim : A u g u s t La x 1969 . Kart . 8,8 0 DM . 

X X X I V . Quelle n un d Untersuchunge n zu r Wirtschafts - un d Sozialgeschicht e Nieder -
sachsens I n de r Neuzeit . Hildesheim : Augus t Lax . 

Band 1 : Erbregiste r de r Ä m t e r Ruth e un d Koldinge n vo n 1593 . Bearb . vo n 
H a n s G o e d e k e . 1973 . Kart . 3 8 -  DM . 

Band 2 : Bürgerbuc h de r Stad t Oldenbur g 1607-1740 . Bearb . vo n W a l t e r 
S c  h  a  u  b  .  1974 . Kart . 5 4 , - DM . 

Band 3 : Beschreibun g de s A m t e s Wolfenbütte l vo n 1630 . Bearb . v o n W e r -
n e r A l l e w e l t . 1975 . Kart . 3 8 , - D M . 

Band 4 : Da s Lagerbuc h de s Amte s Blumena u vo n 1600 , ergänz t au s de m 
Lagerbuch v o n 1655 . Bearb . vo n H e i n r i c h L a t h w e s e n . 1978 . Kart . 
4 8 , - D M . 

X X X V . Quelle n un d Untersuchunge n zu r allgemeine n Geschicht e Niedersachsen s i n 
der N e u z e i t Hildesheim : A u g u s t Lax . 

Band 1 : W i l h e l m L i e b k n e c h t : Leitartike l un d Beiträg e i n de r Os -
nabrücker Zeitun g 1864-1866 . Hrsg . vo n G e o r g E c k e r t . 1975 . Kart . 
6 8 , - D M , Lw . 7 4 , - D M . 
Band 2 : Brief e de s Minister s Ott o Christia n vo n Lenth e a n de n Geheime n 
Kriegsrat A u g u s t Wilhel m vo n Schwicheld t ( 1 7 4 3 - 1 7 5 0 ) . Bearb . vo n R u -
d o l f G r i e s e r . 1977 . Kart . 84, - D M . 

X X X V I . Geschicht e Niedersachsens . Hrsg . vo n H a n s P a t z e . Hildesheim : Augus t 
Lax. 
Band 1 : Grundlage n un d frühe s Mittelalter . 1977 . Lw . 100, - DM . 



Nachrufe 

Richard Drögerei t 

1908-1977 

Am 2 . Oktober 197 7 star b plötzlic h währen d eine s lebendige n Gespräche s i n Ba d 
Bergzabern Richar d Drögereit . Mi t neue m Lebensmu t hatt e e r nac h de r Genesun g vo n 
einer mehrer e Jahr e zurückliegende n Krankhei t sein e unermüdlic h vorangetrieben e 
Erforschung de r Vergangenhei t Norddeutschlands , zuletz t insbesonder e de s Stade r 
Raums, fortgesetz t un d hatt e viel e währen d de r Hamburge r Lehrtätigkei t gewonnen e 
tüchtige Doktoranden , di e sic h ih m au s seine n hilfswissenschaftliche n Lehrveranstal -
tungen herau s fü r di e Erforschun g de s Bremische n anvertrau t hatten , uneigennützi g 
und sachkundi g berate n un d zu r Abschließun g ihre r Arbeite n ermuntert . Al s Richar d 
Drögereit i m Jahr e 196 0 mi t seine r Ernennun g zu m Staatsarchivdirekto r i n Stad e di e 
Förderung vo n geschichtswissenschaftliche n Arbeite n i n diese m Bereic h übernahm , 
brachte e r fü r ein e Förderun g vo n Dissertatione n ein e gut e Vorbildun g mit , d a e r 
außer de n fü r eine n Archivbeamte n übliche n Vorkenntnisse n übe r eine n sei t seine r 
Universitätsbildung steti g ausgebaute n Bereic h vo n Interesse n verfügte . 

Er hatt e i n Göttingen , Münste r un d Exete r nich t nu r sein e Hauptfäche r Geschichte , 
Englisch un d Germanistik , sonder n unte r de r Obhu t vo n Alfre d Hesse l un d Kar l 
Brandi bereit s vo n 192 7 a n auc h historisch e Hilfswissenschafte n studiert . E r bewie s 
in viele n Aufsätze n un d lexikographische n Beiträge n eingehend e Kenntniss e i m 
Bereich de r sächsische n Frühgeschichte , Sei t seiner  Göttinge r Dissertatio n zu r Proble -
matik de r englische n Königskanzle i is t e r de n Beziehunge n Nordwestdeutschland s z u 
England i n Veröffentlichunge n bi s i n da s letzt e Leben s Jahrzehnt hinei n imme r wiede r 
nachgegangen. Ausgehen d vo n seine n kulturgeschichtliche n Studie n zu r Abte i Werde n 
und zu r Herkunf t de s Heliand , entwickelt e Richar d Drögerei t ei n nachdrückliche s 
Interesse a n religionsgeschichtliche n Fragen , insbesonder e de r Missionsgeschichte , a n 
der Erforschun g vo n Kirchen - un d Altarpatrozinie n un d schließlic h a n de r Früh -
geschichte Hamburg-Bremen s un d Bardowick-Verdens . Sei t 195 5 wurd e e r dahe r auc h 
Mitherausgeber sowoh l de s Jahrbuch s de r Gesellschaf t fü r niedersächsisch e Kirchen -
geschichte wi e de r Studie n zu r niedersächsische n Kirchengeschichte . 

Nach seine r Schulbildun g i n Essen , fü r desse n Stadtarchi v e r sic h i n junge n Jahre n 
aus Anhänglichkei t a n sein e Vaterstad t interessierte , un d nac h Abschlu ß seine r 
Universitätsbildung tra t e r 193 4 i n de n Diens t de s Staatsarchiv s Hannover , w o e r di e 
Bearbeitung de r Regeste n de r Herzög e vo n Braunschweig-Lünebur g förderte , di e 
Militaria betreut e un d de m Beira t de s Historische n Verein s un d de r Historische n 
Kommission fü r Niedersachse n angehörte . Vo n 193 9 bi s 194 7 nah m e r a m Zweite n 
Weltkrieg tei l un d wurd e i n jugoslawische r Kriegsgefangenschaf t festgehalten , w o e r 
auch a n de m bekannte n Hungermarsc h teilnahm . De r Bombenkrie g vernichtet e da s 
gesamte Materia l fü r ein e Weiterbearbeitun g de r Regesten , ei n bereit s abgesandte s 
Manuskript fü r di e Weckensche n Wegweise r übe r di e Militari a de s Staatsarchiv s 
Hannover un d eine n kleine n Aufsat z übe r di e erste n Kartographe n Indiens , I m 
Jahre 196 0 wurd e e r mi t de r Leitun g de s Niedersächsische n Staatsarchiv s i n Stad e 
betraut. E r vermittelt e de n landesgeschichtliche n un d archivarische n Arbeite n nich t 
nur geistig e Impulse , sonder n sucht e auc h di e materielle n Voraussetzunge n durc h ein e 
Beschleunigung de r Bauarbeite n fü r da s neu e Archivgebäud e A m Sand e z u verbessern . 

Im Rahme n eine s Lehrauftrage s leitet e e r sei t 196 2 paläographisch-diplomatisch e 
und aktenkundlich e Lehrveranstaltunge n a n de r Universitä t Hambur g un d betreut e 
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seit seine r Ernennun g zu m Honorarprofesso r i m Jahr e 196 6 mi t eine m bemerkens -
werten Engagemen t fas t ei n Dutzen d Dissertatione n zu r Verfassungs - un d Sozial -
geschichte de s Stade r Bereichs , zu r Schwedenzei t de r Herzogtümer , zu m Schriftgu t 
und zu m Kanzleiwesen , zu r Bevölkerungspoliti k Kurhannover s un d z u de n besitz -
schwachen Schichte n de s 18 . Jahrhunderts. I n eine r fortwährende n Verbundenhei t mi t 
der Forschungsarbei t de s Verstorbene n brachte n Car l Röpe r un d Herber t Huste r 
kürzlich di e fü r de n 70 . Geburtstag bestimmten , vo n Richar d Drögerei t noc h fü r ein e 
dreibändige Ausgab e ausgewählte n Aufsätz e zu m Druck . Sei n gesamte r wissenschaft -
licher Nachlaß , de r größer e Materialsammlunge n z u geplante n Veröffentlichunge n 
enthält, wurd e vo n de r Handschriftenabteilun g de r Staats - un d Universitätsbibliothe k 
Hamburg übernommen . 

Richard Drögerei t bezo g i n meh r al s hunder t Veröffentlichunge n quellenanalytisc h 
vorbereitete un d i n Auseinandersetzunge n mi t de m Forschungsstan d fundiert e Posi -
tionen. E r wa r ei n temperamentvolle r un d verläßliche r Fechte r i n mehrere n Kontro -
versen un d ei n Fördere r junge r Historiker , di e sic h seiner  paläographisch-diploma -
tischen Lehrveranstaltunge n zu r Vorbereitun g au f de n Umgan g mi t Archivalie n un d 
der engagierte n Betreuun g ihre r Arbeite n dankba r un d ger n erinnern . 

Ludwig D  e i k e 
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Otto Heinric h Ma y 

1887-1977 

Seit 197 1 is t kau m ei n Jah r vergangen , i n de m ic h nich t i n diese r Zeitschrif t da s 
Andenken eine s dahingegangene n Fachgenosse n au s de r Seniorenschaft  de r nieder -
sächsischen Landesgeschichtsforschun g hätt e ehre n müssen . Diesma l gil t de r Nachru f 
einem de r Älteste n au s diese m Kreise , de m mi t 9 0 Jahre n heimgegangene n frühere n 
Bibliotheksdirektor Dr . Ott o Heinric h M a y . A m 1 . Februa r 188 7 i n Bremerhave n 
geboren, w o e r auc h da s humanistisch e Gymnasiu m durchlief , gehört e Dr . O . H . Ma y 
zu de n seh r wenige n unsere r ältere n Fachgenossen , di e ihr e Berufsausbildun g noc h 
vor de m Erste n Weltkrie g abgeschlosse n hatten . Da s i n Tübinge n un d Münche n be -
gonnene Studiu m de r Geschichte , Germanistik , Anglisti k un d Geographi e beendet e e r 
1912 i n Göttinge n mi t de r vo n Kar l Brand i vergebene n Dissertatio n übe r da s Urkun -
denwesen de r Erzbischöf e vo n Breme n i m 13 . Jahrhundert. Di e Veröffentlichun g diese r 
Erstlingsarbeit i n de m angesehene n „Archi v fü r Urkundenforsdiung " (Bd . 4 , 1912 ) 
machte de n junge n Dokto r alsbal d i m Krei s de r Mediäviste n un d Diplomatike r be -
kannt. S o fan d e r sogleic h Eingan g i n de n höhere n Bibliotheksdienst , un d zwa r a n 
der Universitätsbibliothe k i n Gießen . Abe r scho n bald  wurd e sein e Laufbah n durc h 
den Erste n Weltkrie g unterbrochen . D a O . H. Ma y bereit s 1912/1 3 sei n Wehrjah r 
bei de m sächsische n Schützenregimen t (I . R. 108 ) i n Dresde n abgeleiste t hatte , wurd e 
er be i Kriegsausbruc h sofor t Solda t un d macht e de n ganze n Krie g al s Frontoffizie r 
auf verschiedene n Kriegsschauplätze n mit . 

Nach Kriegsend e kehrt e e r nac h Gieße n zurüc k un d übernahm , nac h eine r kurze n 
Zwischenstation a n de r Universitätsbibliothe k Hamburg , i m Jahr e 192 1 ein e Ratsstell e 
an de r Vormal s Königliche n un d Provinzialbibliothe k i n Hannover . Dor t wurd e e r 
1927 nac h de m Tod e vo n Prof . Kunze zu m Direktor berufen . 

Uber May s Wirke n un d Walte n i n de m graue n Haus e a m Waterlooplat z stan d kei n 
guter Stern . Trot z verzweifelte r Bemühunge n un d vielfache r Anläuf e gelan g e s nicht , 
der Bibliothe k de n sei t Jahrzehnte n fällige n Neuba u z u verschaffen . Vo n Jah r z u Jah r 
wurden di e Unterbringungsverhältniss e fü r di e Büche r un d di e Arbeitsbedingunge n 
für da s Persona l unerträglicher . Gerad e al s ma n de m ersehnte n Neuba u nah e z u sei n 
glaubte, brac h 193 9 de r Zweit e Weltkrie g aus . E r führt e z u schwerste r Gefährdun g de s 
Instituts, z u Sicherungsmaßnahme n un d Auslagerungen , j a z u einige n unabwendbare n 
Bestandsverlusten. Da ß jedoc h di e unschätzbare n Handschrifte n un d Büche r de r Biblio -
thek i n ihre r Hauptmass e di e Kriegsgefahre n überstande n un d rechtzeiti g nac h Han -
nover zurückgebrach t wurden , eh e di e Russe n 194 5 de n Auslagerungsor t Kloste r 
Michaelstein be i Blankenbur g übernahmen , is t i m wesentliche n da s persönlich e Ver -
dienst vo n O . H. May . E r ha t di e schwere n Kriegs - un d Nachkriegsjahr e seine s Insti -
tuts au s de r Erinnerun g herau s (1968 ) mi t versöhnende m Humo r i n eine r kleine n 
Schrift geschildert . Hinz u kame n dan n noc h di e verheerende n Auswirkunge n de s 
großen Leinehochwasser s i m Februar 1946 . 

Auch nac h de m Krieg e gelan g e s nicht , de r mi t unendliche r Müh e wiede r benutzba r 
gemachten Bibliothe k -  sei t 194 7 hie ß sie  Niedersächsisch e Landesbibliothe k -  bi s z u 
Mays Übertrit t i n de n Ruhestan d 195 2 neue n Rau m z u schaffen . Da s 197 6 endlic h i n 
Gebrauch genommen e neu e Dienstgebäud e auc h nu r z u sehe n wa r ih m nich t beschie -
den, d a di e zuletz t bi s zu r Blindhei t gesteigert e Verminderun g seine r Sehkraf t ih n 
daran -  wi e auc h a n de r Weiterführun g seine r wissenschaftliche n Arbei t -  hinderte . 
Den Lebensaben d verbracht e e r unte r de r liebevolle n Fürsorg e seine r Fra u un d 
Tochter i n eine m Altershei m i n Kassel , w o ih n a m 19 . Jun i 197 7 ei n sanfte r To d 
abberief. 

Es lieg t i n de r Hauptsach e a n de n obe n dargelegte n widrige n Umstände n i n 
O. H. May s berufliche m Werdegang , da ß e r ein e seh r umfangreich e wissenschaftlich e 
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Lebensleistung nich t erbrach t hat . Sein e wichtigste , auc h heut e noc h vie l benutzt e un d 
zitierte Veröffentlichung , di e „Regeste n de r Erzbischöf e vo n Bremen" , ha t e r bi s 
zum Jah r 130 6 geführ t un d i m Zusammenhan g dami t mehrer e de r ältere n Breme r 
Erzbischöfe i n de r Neue n Deutsche n Biographi e behandelt . Mi t hingebende r Sorgfal t 
betreute e r di e „Niedersächsische n Lebensbilder " de r Historische n Kommissio n vo m 
1. bi s zu m 5 . Band e (1939-1962 , mi t Vorarbeite n z u Ban d 6) . Sehr bedeutsa m sin d May s 
Verdienste u m di e Historisch e Kommissio n au f organisatorische m Gebiet . Vo n 192 8 
bis 1957 , als o fas t ei n Menschenalter , versa h e r da s s o wichtig e Am t de s Schriftführer s 
in geradez u vorbildliche r Weis e un d wurd e dadurc h de r Leitun g de r Kommissio n s o 
unentbehrlich, da ß da s Abhalte n eine r Tagun g ohn e ih n al s unmöglic h galt . 

Otto Heinric h Ma y ha t i n de n lange n Jahrzehnte n seine r Amtswaltun g fü r di e 
führende Landesbibliothe k un d fü r di e Historisch e Kommissio n Niedersachsen s mi t 
fast alle n Landesgeschichtsforscher n i n unsere m Land e Bekanntschaf t gemach t un d 
viele Freund e unte r ihne n erworben . Di e noc h Lebende n unte r ihne n werde n ihn , 
den gütige n un d stet s hilfsbereite n Kollegen , al s Mensche n wi e al s Gelehrte n i n 
dankbarer Erinnerun g behalten . 

G. S c h n a t h 
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Günther W r e d e 

1900-1977 

Am 13 . Oktober vergangene n Jahre s is t Staatsarchivdirekto r Dr . Günthe r Wrede , 
bis zuletz t a n de r Vollendun g seine s große n Geschichtliche n Ortslexikon s de s Fürsten -
tums Osnabrüc k arbeitend , nac h fas t scho n überstandene r Krankhei t i m achtundsieb -
zigsten Lebensjahr e plötzlic h verstorben . 

Mit seine m Tod e verlo r ein e zahlreich e Familie , vo n de r e r liebevoll-stol z z u 
erzählen wußte , ih r Oberhaupt , gin g eine r de r markantesten , noc h vo m preußische n 
Dienst- un d Arbeitsetho s erfüllte n niedersächsische n Archivar e dahin , lie ß ei n Landes -
historiker, de r sic h ein e umfassend e historisch e Detailkenntni s de s Osnabrücke r 
Landes un d tief e allgemein e Einsichte n i n da s älter e Siedlungs- , Verfassungs - un d 
Wirtschaftsgefüge Hessens , Westfalen s un d Niedersachsen s erarbeite t hatte , Fach -
kollegen un d Geschichtsfreund e betroffe n zurück . Insbesonder e mußte n di e Mit -
glieder de r Historische n Kommissio n fü r Niedersachse n un d Breme n vo n ihre m 
langjährigen zweite n Vorsitzende n Abschie d nehmen . 

In Marbur g a m 28 . März 190 0 al s Soh n de s bekannten , a m Deutsche n Sprachatla s 
arbeitenden Germaniste n Prof . F . Wrede geboren , strebt e Günthe r Wred e zunächs t 
ein Studiu m an , i n desse n Mittelpunk t di e Germanisti k stehe n sollte . Durc h di e 
Begegnung mi t zwe i besonder s prägende n Mediävisten , de m Tübinge r Professo r 
Johannes Halle r un d de m Marburge r Professo r Edmun d E . Stengel, de r ein e ei n 
Meister de r mitreißenden , glänzen d vorgetragene n Gesamtschau , de r ander e ei n mi t 
äußerster Akribi e arbeitender , da s voll e methodisch e Rüstzeu g de r historische n Hilfs -
wissenschaften einsetzende r Forscher , wurd e G . Wred e jedoc h endgülti g fü r di e 
Geschichtswissenschaft gewonnen . I n de r nüchternen , strenge n un d zugleic h kritische n 
Schule Stengel s ha t dan n de r jung e Wred e vornehmlic h di e methodisch e Ausbildun g 
erhalten, di e ih n befähigte , mi t seine r Dissertatio n übe r di e „Territorialgeschicht e 
der Grafschaf t Wittgenstein" , wi e ers t jüngs t au s berufene m Mund e geurteil t wurde 1, 
eine weithi n wirkend e Pionierleistun g fü r de n vo n Stenge l geplante n un d voran -
getriebenen Geschichtliche n Handatla s vo n Hesse n un d Nassa u z u vollbringen . Wred e 
hat di e besonder e Atmosphär e de s Marburge r Historische n Seminar s i m Kugelhaus , 
in de m e r sei n Studiu m abschlo ß un d kurz e Zei t auc h al s Assisten t Stengel s täti g 
war, stet s i n lebhafte r Erinnerun g behalte n un d sie  i n Gespräche n mi t Jüngere n 
weiterzuvermitteln versucht . I n diese r Zei t gründe t sein e fortwährend e eng e Ver -
bindung z u Marbur g un d de r dor t bi s heut e schwerpunkthaf t betriebene n landes -
geschichtlichen Forschungsrichtung . I n dies e Zei t fäll t auc h di e Bekanntschaf t mi t 
seiner künftige n Ehefrau , di e a n seine n wissenschaftliche n Verbindunge n un d Ar -
beiten bi s zuletz t wi e selbstverständlic h tätige n Antei l genomme n hat . 

Der beruflich e Werdegan g Wrede s verlie f nac h de m grundsätzliche n Entschluß , 
Archivar z u werden , i n de n feste n Bahnen , welch e di e preußisch e Archivverwaltun g 
ihren Beamte n wies . Nac h de r Ausbildun g i n Berli n beka m e r sein e erst e Anstellun g 
1928 a m Staatsarchi v i n Münster , wechselt e dan n 193 4 i n ih m bekannt e archivisch e 
und wissenschaftlich e Zusammenhänge , a n da s Staatsarchi v i n Marburg , übe r un d 
übernahm schließlic h 193 9 di e Leitun g de s Staatsarchiv s i n Osnabrück , di e e r bi s 
zu seine r Pensionierun g i m Jahr e 196 5 inn e hatte . Z u alle n dre i Archivstätte n ha t 
er bi s zu m Lebensend e engst e persönlich e Verbindun g gewahrt , i n alle n diese n 
Arbeitsstätten ha t e r wesentlich e archivarisch e un d wissenschaftlich e Leistunge n voll -
bracht 2. 

1 K . E . D  e m a n d t, in : De r Archivar , Jg . 31, H . 3, 1978 , Sp . 439. 
2 Wi r könne n un s hie r au f di e große n Linie n i n de r Tätigkei t Wrede s beschränken , 

da Th . P e n n e r s Wrede s Leistun g in : Osnabrücke r Mitteilungen , Bd . 83, 1977 , 
S. IX ff . au f größere m Rau m ausführlic h gewürdig t hat . 
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Kaum hatt e Wred e sein e erst e Stell e i n Münste r angetreten , s o ha t er , anknüpfen d 
an da s Marburge r Atlasvorhaben , auc h fü r Westfale n de n Pla n eine s Historische n 
Atlasses entwickel t un d selbs t di e Bearbeitun g de r seiner  Ansich t nac h zentrale n 
Karte de r politische n un d administrative n Gliederun g Westfalen s a m End e de s 
Alten Reiches , 1801 , übernommen.  Vo n andere n Aufgabe n beanspruch t konnt e Wred e 
die Kart e selbs t zwa r ers t 195 3 fertigstellen , de n geplante n Textban d ga r ni e voll -
enden. Dennoc h ha t dies e fü r Wred e charakteristisch e tatkräftig e Initiativ e fruchtba r 
gewirkt un d sein e fortdauernd e Mitarbei t i n de r Historische n Kommissio n Westfalen s 
und besonder s a n dere n Atla s werk zu r Folg e gehabt . 193 4 a n da s Staatsarchi v i n 
Marburg versetzt , hatt e Wred e vo r alle m ein e groß e archivisch e Aufgab e z u meistern , 
die nebe n einige n kleinere n Aufsätze n di e Zei t bi s 193 9 vol l ausfüllte . E s handel t 
sich u m di e Formierung , Abgrenzun g un d Überführun g de r i m Marburge r Schlo ß 
lagernden Aktenbeständ e i n da s 193 8 ne u erbaut e Staatsarchi v Marburg , schließlic h 
um di e schriftlich e Fixierun g diese r grundlegende n Archivarbei t i n eine r Bestands -
übersicht. Nachde m K . E . Deniandt de n Anteil , de n Wred e a n de r Bewältigun g 
dieser Aufgab e hatte , jüngs t wiede r in s Bewußtsei n gehobe n hat 8, kan n ohn e Zöger n 
vermerkt werden : Planung , mustergültig e Organisatio n un d Durchführun g diese r 
Arbeiten sin d wesentlic h Wrede s Wer k gewesen . Di e Art , wi e e r dies e Aufgabe n 
anging, lie ß sein e Eignun g fü r höher e Funktione n deutlic h erkennen . S o wurd e ih m 
sehr bald  nac h de r Eröffnun g de s neue n Marburge r Archiv s 1939 , mi t neununddreißi g 
Jahren, di e Leitun g de s Staatsarchiv s i n Osnabrüc k aufgetragen . Auc h hie r ware n i n 
den Kriegs - un d Nachkriegsjahre n zunächs t groß e archivarisch e Anstrengunge n z u 
vollbringen, u m di e de m Archivleite r anvertraut e Uberlieferun g z u bewahre n un d 
nach de m Kriegsend e wiede r zugänglic h z u machen . Zwa r ha t Wred e nu r kurz e Zei t 
Kriegsdienst leiste n müsse n un d is t auc h persönlic h vo n Kriegsverluste n verschon t 
geblieben. Dennoc h wa r sein e ganz e Tatkraf t vonnöten , u m da s Osnabrücke r Staats -
archiv übe r di e Gefahre n diese r Zei t hinwe g z u retten : Rechtzeitig , 1943 , wurde n di e 
wertvollsten Beständ e ausgelagert , 194 4 un d 194 5 wurde n da s Verwaltungsgebäud e 
zerbombt un d da s Magazi n beschädigt , Wred e erreicht e e s mi t persönliche m Einsatz , 
daß vo r alle m seh r bal d de r Magazintrak t reparier t un d da s Dac h gedeck t wurden . 
Noch i m Verlau f de r Jahr e 194 5 un d 194 6 konnte n di e i m Salzbergwer k Graslebe n 
bei Helmsted t ausgelagerte n Beständ e zurückgeführ t werden . S o wa r da s Staats -
archiv i n Osnabrüc k unte r de n niedersächsische n Staatsarchive n dan k de r Leistungs -
und Willenskraf t Wrede s dasjenige , da s a m eheste n i n eine r Zeit , i n de r e s fas t 
nur Provisorie n gab , wiede r annähern d „normal e Verhältnisse " erreich t hatte . End-
gültig kehrte n geregelt e Zuständ e i n da s Archi v zurück , al s 195 5 auc h de r Wieder -
aufbau de s Verwaltungsgebäude s abgeschlosse n werde n konnte. 

Das frühzeiti g wiede r intakt e Archiv , da s i n Wred e verkörpert e archivarisch e 
Können un d sein e besonder e Vertrauthei t mi t moderne n landesgeschichtliche n Frage -
stellungen un d Arbeitsweise n ware n dan n günstig e Voraussetzungen , u m ih m un d 
seinem Archi v di e einführend e praktisch e Ausbildun g fü r de n höhere n un d vo r 
allem di e gesamt e archivisch e un d landesgeschichtlich e Ausbildun g de s gehobene n 
Archivdienstes i n Niedersachse n z u übertragen . G . Wred e ha t dies e Aufgab e stet s 
mit große r Hingab e un d vie l Freud e wahrgenommen . Au f de r andere n Seit e habe n 
diejenigen, di e sein e Anleitun g genossen , sein e persönlich e Integritä t un d selbstver -
ständliche Autorität , seine n tiefe n landesgeschichtliche n Erkenntnisdran g un d sein e 
archivarischen Fähigkeiten , seine n ausgeprägte n Gemeinschaftssin n un d sein e Natur -
liebe, ein e wesentlich e Komponent e seine r Persönlichkeit , nachhalti g erfahre n -  ins -
gesamt di e beste , wei l gan z un d ga r realistische , Berufseinführung , di e sic h denke n 
läßt. 

Hat G . Wrede a n de r berufliche n Formun g seine r Inspektore n un d Referendar e ger n 
mitgewirkt, s o la g ih m i n seine r Osnabrücke r Zei t nich t wenige r di e landesgeschicht -

8 In : De r Archivar , Jg . 31 , H . 3, 1978 , Sp . 440. 
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liehe Forschun g i n de r Verbindun g vo n ältere r Siedlungs - un d Verfassungsgeschichte , 
historischer Geographi e un d Ortskund e a m Herzen . I n de n Kriegs - un d Nachkriegs -
jahren hatt e e r sic h i n di e mehrer e hunder t Blätte r umfassend e Landesvermessun g 
des Fürstbistum s Osnabrüc k vo n Johan n Wilhel m D u Pla t au s de n Jahre n 178 4 
bis 179 0 intensi v eingearbeitet . I n mühsame r Analys e de r Orts - un d Flurlage n ver -
suchte e r au s diese m vorzügliche n Quellenstof f nu n di e Siedlungsentwicklun g de s 
Osnabrücker Lande s z u erforschen . Inde m e r di e Flurkarte n mi t Hilf e zusätzliche r 
statistischer un d vermessungstechnische r Unterlage n de s 18 . Jahrhunderts erschlo ß 
und di e dabe i gewonnene n Ergebniss e mi t de n Aussage n de r Akte n un d Urkunden , 
soweit sie  aufbereite t waren , verband , erga b sic h ih m da s i n de r Landschaf t über -
prüfbare un d dadurc h s o plastische , eindrucksvoll e Bil d eine r „Osnabrücke r Relikt -
landschaft ", i n de r sic h di e Siedlungsschichte n un d da s Werde n de r Höfe , Hof -
gruppen, Flecke n un d Städt e sei t de m Frühmittelalter , d a groß e historisch e Brüch e 
und Verwerfunge n fehlen , ohn e wesentlich e methodisch e Schwierigkeite n erkenne n 
lassen. Di e Ergebniss e seine r Forschunge n ha t e r i n de n fünfzige r un d beginnende n 
sechziger Jahre n i n mehrere n wichtige n Aufsätze n niedergelegt 4, zude m auc h sein e 
Hauptguelle, di e Landesaufnahm e D u Plats , i n vorzügliche r farbige r Reproduktio n 
mit Erläuterungshefte n i n Auswah l veröffentlicht . Dies e Leistun g stell t Wred e i n 
eine Reih e mi t de n damal s führende n Siedlungshistoriker n un d -geographen . 

Dennoch ha t Wrede , sic h seine r Ergebniss e durchau s nich t sicher , stet s weite r 
gefragt. Deshal b ha t e r di e Las t au f sic h genommen , übe r di e Karte n un d Vermessungs -
unterlagen hinau s nu n auc h noc h di e gesamt e Akten - un d Urkundenüberlieferun g 
zu de n einzelne n Wohnplätze n de s Fürstbistum s Osnabrüc k i n Gestal t eine s Histo -
rischen Ortslexikon s zusammenzutragen . Lang e nebe n seine n Flurkartenstudie n her -
laufend un d dan n au s methodische n Gründe n imme r meh r i n de n Vordergrun d treten d 
ist au s diese m Vorhabe n sei n Lebenswer k entstanden , da s i n zwe i starke n Bände n 
nunmehr vorliegend e „Geschichtlich e Ortsverzeichni s de s ehemalige n Fürstbistum s 
Osnabrück" 5 , desse n Registerban d -  dara n arbeiten d is t G . Wrede verstorbe n -  jetz t 
von andere r fachkundige r Seit e vollende t wird . 

Dieses Werk , da s wi e jede m Bearbeite r s o auc h Wred e di e äußerst e Müh e un d 
Exaktheit be i de r Materialsammlun g un d -aufbereitung , be i de r Abfassun g de s kompli -
zierten Texte s un d be i de r Drucklegun g abverlangte , ha t ih n mehrer e Jahrzehnt e 
beschäftigt, i n de n letzte n Lebensjahre n gan z ausgefüllt . Mi t diese m Wer k ha t sic h 
Günther Wred e i n hohe m Maß e u m di e landesgeschichtlich e Erforschun g Nieder -
sachsens verdien t gemacht . Zwa r träg t da s Ortslexiko n al s knappe , abe r umfassend e 
Information übe r da s geschichtlich e Werde n alle r Siedlunge n i m Fürstbistu m Osna -
brück seine n Wer t i n sich . Wred e persönlic h ha t diese s Wer k abe r imme r i n Ver -
bindung mi t seine n ältere n siedlungs - un d verfassungsgeschichtliche n Arbeite n ge -
sehen: Hie r sollte n i n eine r große n Anstrengun g weiter e umfangreich e Quelle n zu r 
Bestätigung ode r Korrektu r seine r Flurkartenstudie n aufbereite t werden . Vo n eine r 
durch da s Ortslexiko n star k erweiterte n Quellenbasi s au s hofft e e r dan n noc h einma l 
die alte n Frage n aufgreife n z u können : Da s Proble m de s Umfang s un d de r Organisa -
tion de s Reichsguts , di e Frage n nac h de r Bedeutun g un d de m „System " de r Burge n 
und de r Burgversorgung , di e Scheidun g vo n Alt - un d Ausbausiedlun g un d ihr e 
weitere Entwicklung , schließlic h di e Anlag e un d Bedeutun g de r Haupthöf e un d ihr e 
Verbindung zu r Straßen - un d Wegeführun g i n früh - un d hochmittelalterliche r Zeit . 
Dazu is t Günthe r Wred e nich t meh r gekommen . Abe r auc h ohn e die s verdanke n 
die a n de r niedersächsische n Landesgeschicht e Interessierte n Günthe r Wred e ei n 
großes, vielfälti g anregendes , weithi n bleibende s Werk . Si e habe n ih m i n viele n 
Fällen auc h fü r wissenschaftliche n un d persönliche n Ra t un d fü r manch e Unter -
stützung z u danken . Si e habe n schließlic h sein e Bereitschaf t hoc h geschätzt , i n histo -

4 Th . P e n n e r s ha t si e a.a.O . S . XII Anm . 1 5 zusammengestellt . 
5 Vgl . di e Besprechun g obe n S . 455. 
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rischen Vereinen , Kommissionen , Ausschüsse n un d Gremie n meis t i n führende r 
Position -  s o i m Osnabrücke r Geschichtsverein , i m Gesamtverei n de r deutsche n 
Geschichts- un d Altertumsverein e un d nich t zuletz t i n de r Historische n Kommissio n fü r 
Niedersachsen un d Breme n -  mi t de r ih m eigene n Energi e Arbei t z u übernehme n 
und au f dies e W e i s e zu m W o h l e de r Archiv e un d de r landesgeschichtliche n Forschun g 
beizutragen. 

Otto M e r k e r 
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	Die Geschichte der Burg Calenberg
	Die Verwandten des letzten Edelherm von Homburg († 1409)
	Mater Augustae. Beitrag zu einer Lebensbeschreibung der Herzogin Christine Luise von Braunschweig, geb. Prinzessin zu Oettingen-Oettingen

	Buchbesprechungen
	Nachrichten




