
Gbttingens Beziehungen zu hessischen 

Stadten im spatcren Mittelalter. 

Von 

L . Armbrust. 

Die wehrhafte Festung an der oberen L eine, zugleich 
Hauptstadt des siidlichsten unter den braunschweigischen 
Herzogtiimern, muJOte schon durch diese Eigenschaft An
ziehungskraft auf die nahe wohnenden H essen ausiiben. 
Gottingen lag aber auch am Landwege nach den wich
tigsten Hansestadten und trat daher mit den BLlrgern der 
benachbarten landgraflichen Stadte in vi elfa h Ik rUhrung. 
Oft hielten die beiderseitigen Biirgerm i t r der Rats
mitglieder Zusammenkiinfte ab, vorzli g li h ZUJ11 i\..usgl iche 
von Meinungsverschiedenheiten uncI ZUJ11 B hIll se liber 
g emeinsam e Ziele und U nl rn hmun g n. Nur in mal, 
soweit sich erkenn en bJ3L, b rab n s i(' h "- :loSS ~ I r des V er-, 
gnLl gens h alber na h Gallin g 11 , 1I111 :1 111 TlImi r H erzog 
Ottos d es Q Llad n v n Praunsc!1\ ig' t(' il l. lIl1 (' illll n I). Die 
B erlihrLlng n W c r n :tb r ni (' ilL illlll!(' r fri (' dl i( ' h lInc1 f'reund
lich. Di Slr ili g+ it !' 11 zwis 'h(' 11 I il'rwg ( )tt o cl J11 ...., Ll aden 
und dem h e ' i 11 (' 11 1.<t IHl g r:lf'c l1 Il c' r!l1 :1I111 d C' 1ll .el hrten 
bildeten d en Anlaf3, daB di e' (; C)Llill g C'r ( I:)HK) d 11 P'Llrgern 
von Allendorf an d r \,y e rr:l, l, assl' l IlIlcI \,yiLZ nh ausen 
in offenem Kriege enl . I1tr : ll (, Il ~) . (;I['l('klidH'rw i 'e war 
diese Feindschaft vorLlber . h ' l1d . si, h.t!1\' s ic ll wid r den . 
Willen des Biirgertums v r 5 ' h;i rrL IlIlcI wurtl e' von ihm 
ausdrueklich und lebhaft b lall (' rl. Mil "\filz nhausen 
freilich kamen Zwistigkeiten 1 r ~ i') LLil1. '(' r !1 il ufi ger vor. . 
Die allzu nahe Nachbarschaft m III Ne' id 1I111 E ifersucht 

' ) Schmidt, Drkdb . von Gollingen ( Ni(' (\ c I' s; ich . Urkdb. Heft 
6 u. 7) [G. D.], 1, 245 Nr. 249 Z. 59 ( t 368). 

2) Sladtarchiv zu Gottingen: Fehdebuch, illalL G. 
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begunstigen und die Verschiedenheiten des niedersach
sischen und frankischen Stammcharakters hervortreten 
lassen. Aber auch hier zeig ten die Obrigkeiten meistens 
den guten Willen, eine Verstandigung herbeizufuhren, den 
Stein des Ansto.Bes zu beseitigen und einen m oglichst 
dauerhaften Frieden herzustellen. Das Gesamtbild der Be
ziehungen zwischen Gottingen· und den hessischen Stadten 
trug also im vierzehnten und noch mehr im funfzehnten 
J ahrhundert ein gutnachbarliches Geprage. . 

Die Hauptursache dafur lag nicht in dunkelen Ge
fuhlen oder blinden V orurteilen , sondern im kuhlen Ab
wagen des Nutzens. S ie berechneten den Gewinn, . der 
ihnen aus einem g uten V erhaltnisse zuflo.B, und die Got
tinger schatzten H essen obendrein als einen Ruckhalt bei 
ihren U nabhangigkeitsbestrebungen. 

• 
Dazu kamen personliche Einflusse. Die Landgrafen 

behandelten Gottingen aus politischen und wirtschaftlichen 
Griinden mit Liebenswiirdigkeit 1), darum wurden sie und 
ihre U ntertan en nach m enschlicher Gewohnheit wiederum . 
mit freundlichen Augen angesehen. E inzelne Manner 
bauten in ihrer Weise weiter an dem vVege der Fursten. 
Vor allen war es del' gottingische S tadtschreiber J ohannes 
Munter aus Grebenstein, der den Verkehr seiner Lands
leute mit Gottingen forderte. Auf seine Veranlassung 
war wohl auch Dietrich Schwarzens 2) Vermogen, das der 
Grebensteiner Rat stiftungsgema.B verwaltete, b ei del' Stadt 
Gottingen angelegt. Viele H essen , zumal Geistliche und 
Adlige, gaben iibrigens ihr Geld auf Leibrente oder zur 
Vel'zinsung dorthin 3); die Stadt machte hierbei durch 
mangelhafte Berechnung schlechte Geschafte. 

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Gottingen 
und hessischen Stadten sollen nun naher betrachtet werden. 

Die Schutzvertrage mit Nachbarfiirsten beweisen, da.B 
das Verhaltnis der Stadte zu ihnen urspriinglich im wirt
schaftlichen Boden wurzelte. Noch mehr gilt dies ftir die 
Beziehungen der Landstadte untereinander. Ihre W oh1-
habenheit und Bedeutung hatten sich aus dem Handel und 
Gewerbe entwickelt. Diese zu schu~en und zu fordern, 
blieb ihre natiirlichste und wichtigste Aufgabe. Die Land-

1) Vgl. Zeilschr. 41, 97 IT. 42, 31 IT. 4.5, 79 IT. 
2) Vgl. SchuItze, Klosteral'chiver Bd. 2 S. 342 Nr. 896 (1416). 
3) Stadlal'chiv zu Gottingen: Libel' pensiol1um antiqual'um. 

Staatsarchiv zu Marburg : Ul'kd. des Klosters Eppenberg 1476 Sept. 30. , 
1501 Nov. 6. , 1520 Jan. 3. 
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frieden versprachen zwar Schutz auf d en Heerstra13en. Sie 
b estimmten (z . B. 1393 und 1405), da13 wirkliche Kaufieute, 
welch e sich durch einen besicgeJten B rief ihres Landes
herrn ausweisen konnten und Geleitsgeld und Zoll bezahlten, 
im Gebiete der LanrlfriedensfUrsten fur ihr Leben und ihr 
Gut Sicherheit genie13en sollten. Die Bestimmungen 
sehutzten also nicht alle Gewerbetreibenden und alle Waren. 
U nd wenn man anfing zu deuteln und zu drehen, so offneten 
sich genug Lucken zum Durchschlupfen. Selbst bei Heringen, 
die vorzllglich in der Fastenzeit, aber auch in den llbrigen 
Jahreszeiten durch ganz Deutschland vertrieben wurden, 
bestritt man, da13 sie zum Kaufmannsgute g ehorten. So 
waren Versto13e gegen das Gesetz an der Tagesordnung . 
Im gottingisch-hessischen B riefwechsel l ) finden sich folgende 
BeispieJe fUr Dbertretung des Landfriedens w ahrend der 
letzten oeiden Jahrhunderte des Mittelalters. Ein Witzen
hauser verlor Wachs, ein Knecht Heimbrods v. S tock
hausen fand es, lieferte es ab er nicht ab (urn 1360). Der 
FaJllage au13erordentlich milde, w enn nicht H eimbrod, der 
auf der Braekenburg zwischen Dransfeld und HedemUnden 
sa13, Hauptmann der Stadt Gottingen gewesen ware und 
so mit seinen L euten strengere PRichten gehabt hatte. Die 
v. Grone, dieht bei Gottingen wohn end, nahm en einen 
kasselschen Kgecht gefangen (zwischen ] 347 und 1361). 
1411 "tasteten die Riedesel von del' B rackenburg aus in 
den Landfrieden" , und an dcr an 1 rn _ cit d r Stadt 
lib rfieJ n dic BrUdcr L il pold lInu I)urghanl v. JJanstein 
eincn ottin g iseh n Kaurm:1nn unt! IIOll tk rL ' n ihn aus. 
Gottin g n Vorlaclun r v r cia!; L<l lld .,(' ri -il L wurde von 
Burghal' 1 lbsLh rrli It abg I -Itlll, weil d; ul11 d n Land- . 
fricdcn miJ3 li h 'UtJl(] c 111 1(1 di e VO IlI Ilnwg O Lt ver
sprochcn i h I'll iL lli c ilL vo r !\ Il g rilf<' 1l S ·1t l'ILzL 2) . Die 
v. Staufcnburg un I \Nl'sl<'r ll of(' 1l ;1 111 \N 'sLh:lrz ntrisscn 
reisenden schmalkaldis 'he ll 1,:tufl C' lIl ('11 illr 'vVar n. Der 
Zug, den die GOtLi n ,. r am I \ . 1\ I.·i r I. Id\:) g<'g- n Burg 
Westerhofen unternahm n :I), lV ird die' SLr:d'(' relr I n R aub 
und die Folge von 'ehmalk:d(\(' IIS 1\ 'sc lt lV(' rd I ri r ge
wesen sein. Ein Graf von W rni g ' rod ' 11 :1 11111 ein III Trcysaer 
BUrger auf der Landstra13c das _ - ,in (Il :tclt \ ,\, 0) . Den 

I) Stadtarchiv zu GotLingen: Bri i'w '(' hsl-1 1l1il Ii c~s i s hen Stiidten. 
2) Stadtarchiv zu Gottingen : Kiim 111 1' (, i Illl (' 11 11·10/ 1 I Anwerbung 

von Solclnern; Brief Burghard s v. llan sL ill ;111 Wi tz nh ausen. 
3) Kiimmer eih. 1412/13 Pro reysa ante 'a~ tI'Llm Westerhove sa

hato ante invocavit. 

f 
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schlimmsten Eindruck macht es, da.B gottingische Stadt
diener sich an allendorfischen Pferden vergriffen und sie 
als gute Beute wegfClhrten (v or dem 6. September 1397). 
Mit einem der drei Pferdebesitzer hatte Gottingen zwar 
schweren Streit, aber das war doch kein hinreichender 
Grund, um alle drei so zu schadigen. Eine zufallige V er
wechselung scheint beim ersten Blicke moglich, aber schon 
damals pflegte sich auch bose Absicht mit einem Irrtume 
zu entschuldigen. 

Bei so unsicheren Zustanden im Lande spielte das 
Geleit durch Bewaffnete eine gro.Be RoUe. Geldsummen 
wurden fast immer unter solcher B edeckung von einem 
Orte zum anderen befordert. Auch ansehnliche Reisende 
bedurften starken Schutzes, weil sie zur Erpressung' eines 
Loseg·eldes mit Vorliebe gefangen genommen wurden. 
In Kriegszeiten, v,lie 1426, mu.Bten SOldner die Kaufleute 
von Gottingen sogar nach dem nahen Kassel geleiten 1). 
U msomehr wurde Geleit fur weite R eisen gefordert U l. d 
ilbernommen. So sollten Gottinger Ratsfreunde die Ge· 
sandten des livlandischen Deutschordensmeisters von Lilne
burg bis Gottingen beschirmen und der Landgraf Ludwig 
von Hessen fLir deren Sicherheit auf dem Weiterzuge 
sorgen 2) . Bei der Wahl des Geleitsmannes k onnte man 
jedoch nicht veJrsichtig genug sein. Die Gottinger be
schuldigten einst Walther v. H undelshausen, ihren zu 
Markte ziehenden KaufleutEm Gewand, Pferde, Kramerei 
und anderes Gut abgenommen zu haben, und zwar wahrend 
er Veranstalter und Filhrer des Zuges war 3). 

Man darf von vorn herein vermuten, da.B sich die 
Stadte b ei der Sicherung ihrer Handler und bei der Wieder
herbeischaffung des geraubten Gutes kraftig unterstutzten, 
wenn es ihrem eigenen V orteile nicht aUzusehr schadete. 

L 

Die Bitte um solche U nterstutzung wird · in den Briefen 
hessischer Stadte an Gottingen after ausgesprochen. Mit 
Frankfurt am Main stand Gottingen in lebhaftem I-Iandels
verkehre. W enn nun die K aufleute dort zur Messe w eilten, 
mu.Bten sie manchmal von ihrer Heim at aus wegen aus
gebrochener F ehden gewarnt werden 4). Diesen ums~nd
lichen , langsamen und ungewissen VVeg nahmen zuweilen 

") Kammereib. 1425/26 Pro eCJuilatura. 
2) G. U. 2, 149 Nr. 187 (1438). J \ 

3) G. U. 1, 212 Nr. 226 (1364). 
4) Ka l1lm ereib. 1395196 NUl1ciis : Willekom en lslac1tischem Boten) 

if) solidos versus Francken forcl et Magunliam vor warnen unse borgere. 
Ahnlich Kammereib. 1434/35 Nunciis. 

• 
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naher vvohne nde Fre unde hessisehen Starnrnes ab. Auch 
di enten sie gern rnit e ntsprech enden Auskunften. Urns 
J ahr 1427 herrsch te n blutige K a rnpfe zwischen dem Erz
bistu me M ainz, d r G rafschaft Waldeck und der Land
g raf haft IT essen . Darnals fragte Gottingen in Kassel 
a n, b li lortigen Kaufleute die Frankfurter Messe b e
s uch n wtlrden. W ie zu erwarten war, verneinte Kassel 
di s F rage. 

Die stadtischen Behorden bestrebten si ch aber nicht 
a11 e in , d e n I-]an del ihrer Burger vor Gefahre n zu schiitzen, 
. ndern ih n auch na ch M oglichkeit zu fordern. D er 
G olli nger Rat beschloB schon 1344, fur seine Biirg'er, wo 
da auch irnrner erforderlich ware, rnit Briefen und B oten 
e in zutr e te n 1). Ebenso tatig sieht man Burgerrneister und 
Rat h essisch er Stadte, dern kaufrnannischen Verkehre die 
Pfade offe n zu halten , ihn auch an frernden Orten v or 
unfreundlich e n M aiDregeln zu bewahren. In e inzelnen 
F~i ll en verlohnte es sich allerdings kaum der l\1iihe, Ein
w ndungen zu erheben, da si ch dern eigenen Nutzen der 
fr e mde Vorteil zu scharf widersetzte . So wird von h es
sis h er Seite k ein vViderspruch dagegen erhoben s ein , daB 
Gollingen, urn de n W ettbewerb nah e w ohn ender L eine
w ber niederzuhalte n und di e eige ne n zu unler lutzen, die 
Garn ausfuhr nach H eiligenstadt, Allendod : a n cler W erra, 
K a cl un d \ i\l itzenhausen verbot, w ahr nd cl n Garn auf
k~lll G rn di e IV[arkt von K 01n und Fra nkrurl ::w 'd rtlcldich 
fr igeg b n wur] n 2). 11 i a nd r n (;c1 g" nil it n ver
sI ra 'h n H ill n und Vo !'s l II1In / 'l' ll IlIdl!' 1': rrol l' , I n Zeiten 
1 r F hcl 1111(1 il11 Mitl ' I:i1lrr 1l ;'i tL(' Ill a n beinah e so 
s it n wi il11 a ll(' n 1, ( 111 (' in(' 11 J :IIlll s t!' ln}l I schlieBen 
k 0 nn 11 - :Ic llle lo 111 :111 :tq~' \ i',llIl isc11 d :lr:ll1l', d :tf\ Iln ter dem 
V orw::t nd (I <,s Ilan'(I\ 'ls ni (' li l }'.r:I1I<1 s lirt !' r IIl ld I'llll d ch afte r 
E intritt in li T or ! und I·: inhl iek ill di e Ii ci lll is h n Ver
haltnisse e rla ngt e n, und <I :iI) (ii (' Ite ind!' IliclJl :1I1d rs woh er 
durch Zufuhr unl r lOlzl w i'lnl (' IJ . ~() 1I 11d,'II CIl di A llen
dorfer in den Kriegsjallr n ZW iS<'!II ' 11 I :IK() 1IIId I : ~DO c igens 
darum nachsuche n, o b illr \VI il hOr, ' (' 1' d :ls in C; "llingen 
g ekaufte Vieh nach H all s t.r (' il H' 1J d i'lri't (. lI , un d den 
Witzenhausern ging es ( 1:3D~) niclJl :1I1<i {' rs Illil ver schie
denen Nahrungsrnitteln, J3eid ~ L :idl(' v rs i h erten, daiD 

I) G, v, d. Ropp, Gottinger 'La.Lot 11 '.;" NI' . 2(; 8 2, 
2) G, v , d. Hopp, a, a, O. S. 205 (1IoGX). ,' (, I 'O Il t;'·;)2 hatte Herzog 

OLto von Braunschweig ein Ga rn aus rulil' v(, l'iJol 7. 11l' Erhaltung des 
h eimischen Leinwandhandels erl assen. G. U, 2, t07 NI'. 155, 

• 
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sie darnit Gottingens Feinden k eine Zufuhr leisten wollten. 
Spionenfurcht und Bannwaren vor ein ern halben J ahr
tausend wie heute in den T agen des Weltkrieges! 

Nicht rn indere Sorg falt als der Einfuhr widrnete man 
der Ausfuhr, die Geld von auswarts hereinbrachte. W ie 
die L andgrafen vVert darauf legten, daiD ihre U ntertanen 
in Gottingen "ihren Markt suchen" k onnten 1), bernuhten 
sich auch ihre S tadte, den H andel dorthin aufrecht zu er
halten . Allendorf tat (urn 1400) Schritte, urn den Soo
denern ihren B rotverkauf wiederzuverschaffen 2), der w ahr
scheinlich auf Anstiften der gottingischen Backer ver
boten war. 

Die rneisten A nstreng un gen rnachte m an, urn aus
stehendes Geld einzutreiben. Da Gottingen und die hessi
schen S Uidte unter verschiedenen Fursten und Gerichten 
standen, fie l es nachlassigen oder boswilligen Schuldnern 
leicht, si ch ihren V erpilichtungen zu entziehen und alle 
Mahnungen in den W ind zu schlagen . Manche Burger 
entwichen aus der S tac1t, bloiD urn sich auf diese W eise 
ihren Schulden zu entziehen 3). U nter g iinsti gen U rn
sta nden g luckte es, Gut und vVaren in Beschlag zu nehrnen , 
welche der Saurnige in die Heirnat des Glaubigers bracl1tr~. 
F ur gewohnlich hutete si ch ab er der Schuldner, ein e O rt
lichkeit zu betreten , w o er an seine P ilichten erinner t 
werden k onnte. Wen igstens nach A blauf eines J ahres, 
vorher war der A ufenthalt in Gottin gen ungefahrlich; denn 
die S tadt e rl aubte die P fandun g frernder M arktleute nur 
fiir iiberjahrige Schuld 4) . \ Vie soUte der Glaubiger nun 
zu seinern Gelde k ornrnen ? Mehr als ein S krupelloser 
achtete auf die eintreffenden Landsleute seines Schuldners 
und h ielt einen beliebigen von ihnen zur B ezahlung an. 
Dieses un billige V erfahren wurde aufs lebhafteste bestritten 
(noch r echt sanft von A llendorf urn 1390 und urn 1400), 
da es alles Vertrauen zerstorte und den ganzen Handel 
lahrnte. Fruhzeitig gaIt es dagegen als gutes A uskunfts
rnittel, bei b argeldlosen Geschaften einen B urgen am W ohn
orte des Glaubigers anzunehrn en 5). \ i\Tar das versaumt 
od er nicht rnoglich, so schien die geistliche Gerichtsbarkeit 

' ) Zeitschr, 41, 175 (1362), 
2) V gl. G, v, d. Ropp, S, 1 u , 530. 
3) G. v, d, Ropp, S, 184 Nr. 185 (1449), 
') G, v, d, Ropp, S, 88 Nr, 74 § 34 u, H5 (1398), S, 95 Nr, 80 

(1400), S, 225 f. Nr, 225 § 3 u, 4, S. 338 § 11. 
5) G, v. d. Ropp, S. 228 Nr. 225 borghe, 

, 

, 
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e inen Ausweg zu bieten. S ie war an die engen Grenzen . 
d es Kleinstaats nicht g ebunden und wies Rechtsstreitig
l<eiten urn Geld und Geldeswert kein~swegs zuruck. Die 
w eltliche Obrigkeit su chte indessen, urn ihre staatliche 
Hoheit und ihr Ansehcn zu w ahren, die geistlichen Richter 
a-uf die kirchlichen Sach~n zu beschranken. So verfuhr 
ma n irn Hessischen wie il11 B raunsch weigischen: Land
g raf Ludwig 1. (1413 58) bemuhte sich standig in diesern 
S inne, und sein Schwager , Herzog' O tto der Einaugige 
v on B raunschweig, verfi'tgte, dafD k ein Laie einen and ern 
jn weltlichen Sachen vor ein g-eistIiches Gericht laden 

~ 

durfe 1). Dasselbe hatte schon viel fruher der Gottinger 
S tadtrat geboten 2) und uberstrenge Strafen angedroht. 

Sichere Hiilfe beil11 Eintreiben ausstehender Gelder 
und A bwehr ungeduldiger G laubiger verhiefDen nur die 
Vertrage der Stadte untereinander und das enger w erdende 
V erhaltnis zwischen ihnen. 1hre Vorstande besafDe n ge
Dugend scharfe Augen, um zu bel11erken, dafD, w enn die 
Ungerechtigkeit freien Lauf b ehielt, ihre eigenen B urger 
b ei passender Gelegenheit rnit dernselben MafDe gemessen 
wurden. So bestiml11ten einzeln e S tadte durch Dberein
kunft den Gerichtsstand fur Streitigkeiten ihrer beider
seitigen Bewohner und untersagten die willkurliche Beschlag
nahme ein gefuhrter Waren um die Schuld ein es andern. 
Das let ztere verabredeten Gottin gen und Witzenhausen 
bereits 1331 3) . Woes ab er nicht zu ein em formlichen 
Vert rage k am, bildete sich mit der Zeit ein billiges Ge
wohnheitsrecht 'l). 

Unter solchen Umstandcn k onnl n hessische Stadte 
sogar Erbschaften einfordern , welch illr n Burg'ern nach 
dem Tode gottingischer Verwancll r zlI gcfall en waren, wie 
Kassel um 1425, 1mmenhau ' n unl 1" 00. E in D rit tel 109 

Gottin gen als E rbscha fts l L1 r ill "). 
Naturgem ~ifD bes hriinkL si 11 d r iU Ltin g ische Handel 

und Verkehr meisten aul" (ln s 11:1h (' Ni (' (] rhessen. Kassel, 
A llendorf an der VV rr:t ulld v\l ily. 'l1iJ:1.Usen sind in der , 

Gottinger B riefsammlun g (;) dur ' ll \ ' iL 111 ellr B riefe ver- ' 

' ) G. U. 2, 108 Nr. liiG u. 1!i7 ( I U :J ). 
2) G. v. d. Ropp, S. ;) Ne. :1 ~ 1 ( I :1:10 :l!) ; wi.cderholt urn 14,00, 

erneuert 1421: a. a. O. S . .l3& NI'. J 1 H. 
3) G. U. 1, 107 Nr. 125. 
' ) Ein Brief Kassels an Golli ngcn dl'uleL darauf hin (urn 1390). 

Auch ein Brief Eschweges (n a ch 1:3:10). 
5) G. v. d. Ropp, S.248 NI'. 225 crv cdcJ, lIU ilc1e. 
6) Vgl. S. 28 Anm. 1. 

• 
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treten als alle anderen landgrafiichen Stadte zusammen. 
berhessen ward aber von gottingischen Geschaftsleuten 

nicht ganz gemieden. Die Grunberger Zollrechnung 1), 
welche die Zeit vom H erbste 1433 bis zum Fruhjahre 
1436 umfa13t, erwahnt funfmal durchziehende Handler aus 
Gottingen. W ahrscheinlich war deren Ziel oder Her
kunftsort aIlerdings Frankfurt am Main, ausnahmsweise 
wohl auch eine oberhessische Stadt. U m einen Begriff 
von der geringen Bedeutung des dortigen gottingischen 
Handels zu erlangen, sollen einige andere Stadte zum 
V erg leiche herangezogen werden. Durchkommende Hildes-

I hei mer w erden in der Gl'unberger Zollrechnung 23 mal 
erwahnt, Gudensberger und Allendorfer (Aldindorff in 
Soden) je 11 mal, Rotenburger 17 mal und Spangenberger 
gal' 32 mal. Dagegen faUt auf, da13 Kasseler nur 8 mal 
(mit Heringen, Lachs, Leinwand, Wachs, W ein und Krame
rei) durch Gl'unberg fuhren. Vielleicht wahlten manche 
Kasseler und Gottinger einen westlicheren Weg nach Ober
hessen und Frankfurt. 

lm allgemeinen bemerkt man, da13 Gottingen nach 
Hessen besonders Kolonialwaren und landwirtschaftliche 
Erzeugnisse ausfuhrte und von hier wieder die le tzteren 
und P.rodukte des Gewerbefiei13es bezog. Die Leinestadt 
schickte namlich in die Landgrafschaft: Wachs, Mandeln, 
Kastanien, Wein, sehr viel Stockfisch und Heringe, welche 
die Gottinger als Zwischenhandler bis nach Stl'a13burg' im 
EIsa13 verkauften. Die Grunberger Zollrechnung fiigt zu 
diesen gottingischen Waren noch "trocken Gut", d. h. 
Drogerien 2) hinzu. Allendorfer, Gudensherger, Kasseler, 
vVitzenhauser lie13en Butter aus Gottingen kommen, AUen
dorfer auch Schweine. Ein Witzenhauser s i:mdte Zwirn 
zum Farben hin; die ubelen Erfahrungen, die er mit dem 
saumseligen oder unehrlichen Farber machte, werden ihn 
von neuen Auftragen abg-eschreckt haben 3). Oft brachten 
Gottinger in Kassel Pferde an den Mann, vereinzelt Dielen 
und Kornsiebe (redebuedele). Weiter ins Hessenland 
hinein, nach Homberg an del' Efze, gelangte im Kriegs-

' ) Preu13isch-hessisches Samtarch. zu Marburg, Nachlr. Nr. 28. 
2) Knipping, K6lner Stadtrechnungen 1, S. LVIlI fi.ihrt als solch e 

Drogerien, wie sie zu Koln im 14. bis 15. Jahrhundert eingefi.ihrt wurden, 
an: Alaun, Poltasche, Krapp, Rhabarber, Vitriol, Lakmus, Firnis, 
Schmirgel, Harz, Leim, Gummi, Karmesin , Hausenblase. 

3) Uber Brotneid zwischen Tuchmachern und Farb ern berichtet 
auch Olto in lVIitteilgn. d. Oberhess. Gesch.-Vereins GieBen 10, 1'9. 

Zei tscb r. Bd. 40. 3 
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jahre 1469 gottingischer H afer . Sicherlich gab es noch 
mehr Gegenstande, we1che die Landgrafschaft d en Got
tingern abkaufte. 

Umgekehrt verkaufte sie ibnen auch mancherlei . 
Gottingens stadtische Boten wu rden (1402) mit hessischem 
weilDen Zeuge bekleidet 1); man denkt zunachst an Lein
wand, Wolle ist ab er ebenso gut moglich. Etwas spater 
erstand man von einem "Manne aus I-l esse n" eine grolDe 
Menge von Pfeilen. E in a ndermal (1415116) wurd en sie 
zu Tausenden von einem Schmiede in Grebenstein oder 
Immenhausen geliefert. Brot kam aus S ooden an der 

. Werra nach Gottingen, S peck aus vVitzenhausen, Kube 
aus Melsungen, Eisenbeschlag fur Fenster, sowie Pferde, 
Stockfisch und Bier aus Kassel. DaiD Kasseler Bier sich 
in Gottingen eingeburgert hatte, ist unwahrscheinlich, weil 
die Gottinger selbst viel brauten. W ein, den sie sonst 
aus Frankfurt, Straioburg oder K oln holten, lieferten in 
Kriegszeiten Kassel, Grebenstein und Marburg nach der 
Leinestadt. Salz scbeint nur selten aus der Landgrafschaft 
dorthin gekommen zu sein; ein gottingischer SaIzer Hans 
van Zoden ist aber als Hesse anzusprechen . Tuch, Hopfen 
und S tahlwaren, weIche den Schmalkaldenern in der Ge
gend von Osterode am Harze g eraubt wurden 2), scheinen 
flir Hildesheim oder Bremen bestimmt gew sen zu sein. 
Schm alkaldens Eisenindustrie fand, soweit si ch sehen lalDt, 
k einen Absatz in Gottingen. Im J ahre 1448 k auften die 
Gotti nger dreizehn eiserne S teinbuchsen in . i gen. Vor
h er hOrt man von kupfernen Geschi.i.tzen, die in der S tadt 
seIbst von Soester oder anderen Sachkundigen angefertigt 
wurden. 

Was d ill ) rsonenaustausch zwischen Gottin gen und 
hessischen :-)L~iclL 11 b Lrifft, so wanderten offen bar mehr 
}\<1enschen aus d r L;111d grafschaft in die Leinestadt, als 
umgekehrt. Dei 11I :t. l1 ci l(' 1l I(inw hn ern GOttin g os wird 
ihre Herkunft au ' 1<.:lss('1 ofk r rl ss n N:u;ld a r haft aus
drucklich bezeugt; a uJ,\er(i\' 1l1 (' ril1ll1 ' J'J1 (,o lg nde F amilien
namen an Hessen: Gr b I1 sL 'i ll , I, :1,'. '\· 1. M:lrburg , Naumburg, 
Niedenstein, Rotenburg (LZ lk ,d )('rc ll ), :-) nLra, Spangenberg, 
Treysa, Vacha, Volkmars 11 , \tVilz ' " kill en, Zierenberg und 
einige Dorfnamen. W ahrli cJ I " 11 L1 g . 

' ) Kiimmereib. 1402/3 Pro ves lim cnl, is ramilie civitatis . Die 
Handelsgegenstiinde sind aus Br iefen LInt! Hechnungen entnommen, 
die alle einzeln anzugeben zu weil fi:the'll wLlrde. 

2) V gl. S. 28. , 
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Ihr Gewerbe fiihrte viele Hessen nach Gottingen : 
Die Stadt berief und beschaftigte Schreiber aus der Land
grafschaft, die grofOtenteils U niversitatsbildung besaIDen, 
ferner Arzte und Kunsthandwerker, auch ander,e Leute, 
we1che in ihrer Heimat keinen dauernden Erwerb gefunden 
hatten oder ihre bescheidenen Verhaltnisse verbessern 
wollten. Unter den gottingischen Stadtschreibern befanden 
sich diese Hessen I): Johannes MCmter aus Grebenstein, 
auf dessen Veran lassung augenscheinlich seine Landsleute 
Gottfried Ciokelen als Stellvertreter des Stadtschreibers, 
spater als Pfarrer zum heiligen Kreuze und Magister Her
mann Grebenstein als Schulrektor angestellt wurden; J 0-

hann Spangenberg, erst Schreibgehulfe (1429), dann Stadt
schreiber (1443 1)7); Heinrich Lappe aus Kassel trat 1450 
in Gottingen als Schreibgehulfe ein. 

Der erste Stadtwundarzt daselbst war Meister Heinrich 
von Eschwege 2). Die gottingischen Arzte mufOten sich 
eines bedeutenden Rufes erfreuen: mehrmals ' hoIte man 
sie nach Kassel zur Ausubung ihrer Kunst (so 1415). Und 
Gudensberg schickte (1531) einen Mann, der im Verdachte 
des Aussatzes stand, zur Untersuchung nicht nach der 
Landesuniversitat Marburg, sondern nach Gottingen. 

Auch ein Armbrustmacher, Meister Kurt von Vacha, 
dem der Rat das Burgerrecht verlieh, die Buchsenmeister 
Hans Roden aus Eschwege und Ulrich aus Kassel, ein 
Kleinschmied, der die St3.dtuhr in Ordnung hielt, namens 
Heinrich Tolen aus Homberg (Hoenberch), sowie ein Kupfer
schmied (Koppersleger de Martpurg), in dem man auch 
einen Geschutz- und GlockengiefOer vermuten kann, 
stammten aus Hessen 3). Andere setzte Gottingen nur 
vorubergehend in Nahrung, so den \iVitzenhauser Bild
hauer Konrad Krug, den die Witzenhauser Amtsrechnung 
einen Maler nennt, und der (1458) im Auftrage Landgraf 

• 
') G. v. d. Ropp, S. XXXIII ff. , S. 282 f., S. 326 f. - Die Kam

mereiblicher 1394/95-1397/98, Liber de damn is Bl. 30 (1397) und ein 
Brief an AlIendorf (1399) nennen einen Schreiber Johannes von Geismar 
oder Hans scryver. v. d. Ropp, S. XXXIII, unterscheidet ihn von Jo
hannes Mlinter von Grebenstein, der in den Kammereib. 1402 ,3, 1403/4 
u. 1405/6 ebenfalls Johannes oder Hans scriver geDannt wird und 1403 
schon einen erwachsenen Sohn besaB. Auch Gottfr. Gokelen von 
Grebenstein Dannte si ch als Heidelberger Student (1401), wie das after 
geschah, nach der bekannleren Nachbarstadt Hofgeismar (de Geys
maria). . 

.) G. v. d. Ropp, S. 216 (1380). S. 217 Anm. 4. 
3) Kammereib. 1422/23, 1448/49, 1449150, 1454/55, 1457/58,1460/61. 

G. v. d. Ropp, S. 216 (1425), S. 261 (1451), S. 340 (1414). 
3* 

• 

• 
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Ludwigs n. ein Denkmal Luclwigs 1. sehuf 1). . Fur die 
Stadt Gottingen hattc Cl' c i n aIabasternes Kruzifix mit 
Maria und Johann cs anZLl~ rtigc n 2) . Ofter h6rt man von 
hessisehen Steinm etz n, 1i gOtlin isehe Bauten ausfubrten. 
Am 15. Mai 140:) clil ~s n c1rci. Ratsmitglieder und der 
Stadtsehreiber J Ohc. flll C' · MClllt r, de sen E influiO hi er wieder 
unverkennbari t , mil d ' 111 S t il 111 tzcn H erl11ann Bote aus 
Grebenste in in J1 V("rtrag zur <rbauung' einer Warte. 
Der Greb nsl in .r flU (\i l jeh sein es Auftrags zur 
vollen Zufri (lc)ll1 it, wi 'ein e r eiehIiehere Ablohnung be
wies. S ,in W erl , di VYi cl rherstellun g der von Herzog 
O tto dcm O ll ,l(\ 11 Z r tO rt n H ainh01zwarte, ha tte · keinen 
Bestan(l: di e I': i hsG 1] r v rbrannten sie im folgenden Jahre. 
Vor 11 , l"I ll:UI II H l arbciteten zwei andere Steinmetzen, 
nam li S 1 $ l , in ) N ti ngen; ieh ha1te sie ebenfalls fur 
H 1 (' fl s tc' ifl (' r . B er erha1ten als die H ainho1zwarte ist 
ill ;lJId c r 's 'vV rle teilweise hessiseher S teinmetzen, das 

R:lllii:lLI ~ , 11 h heute der Stolz del' Burgersehaft. Den 
s JI 11 \) / nn cncn Bau setzte (1373) Johannes Grevensteyn 
r rl :1), wi s in Name beweist, ein Hesse. Linger arbeitete 
(l il,r;U I i I'll zweiten J abrzehnte des funfzehnten J ahrhunderts 
M 1St r J 1 einrich H erte, der vorher an der Kirche von 
J 1 ss i::; h-Li chtenau 4) gebaut hatte. Der Rat des kleinen 

;111 inw sens und Herting von Bornsberg,- Iandgraflieher 
.A m tm a n n i m benaehbarten SehIosse Reiehenbach, straubten 
'iiJ v r geblieh dagegen, daiO der Steinmetz ihnen ab
sp Il SLi :'f 'emacht wurde. Der groiOere Ort trug den Sieg 
cbv 11 un d bieIt H erte vom Somrner 1416 bis Mai 1418 
fc·t. 1\ lI ch Meister Konrad, Heinriehs GehiHfe und Stell
v rtr t r, ist hier einzureihen. Er arbeitete noch einige 
Mon::t tc Itin er am Gottinger Rathause als Heinrieh Berte. 
Er wird cler Cord Herde sein, der beim Abbruehe des 
alten R ::t thauses geholfen hatte, wohl der auch in Lieh
tenau Uili gewesene Vetter Heinrichs. 

Zur 1\ bwechselung karn einmal ein gottingiseher Stein
metz nach lJ cssen und zeigte seine Kunst an der Bade
stube in Spangenberg 5) . 

I 

1) Vgl. Kii ch in Zeitschr. 36, 179. 
2) G. v. d. Ropp, S. 233 NI'. 225 (1458). 
S) Jahrbuch des Geschichtsvereins fUr Gollil1gen 1, 7. Vgl. 

G. U. 1, 226: Meisler Johannes von Geismar, vermutlich dieselbe Person 
wie Johannes Grevensteyn . 

. 1) V gJ. Zeitschr. 32, 136 u. 424 NI'. 90 und den Aufsatz in diesem 
Bande del' Zeitschr. S. 38. 

El. 9. 
5) Staatsarch. ZI1 Marburg: Spangenberger Amtsrechn. 1453/54, 

• 



Gi:illingens Beziehnngen zu h ess. Sliidten im spat. Mittelalter. 37 

Soldner mit hessischen Namen halfen den Gottingern 
ihre Kricge fuhren. Einer war unter ihnen, dessen Lauf
bahn in H essen und in Niedersachsen aufwarts ging. Am 
13. Mai 1406 traten Heinrich Gossel und sein Sohn Henne 
in Gottingens Dienst 1). Del' junge Gossel br gegnet uns 
1414 als Knecht des Amtmanns zu Felsberg 2; , einige Jahr
zehnte spater aber als landgraflicher SchultheijD, erst zu 
Melsungen, darauf zu Trendelburg und endlich zu Kasse1 3). 

Zum Schlusse riickte er zum Amtmann e der Herzogin 
von Braunschweig, Agnes von Hessen, in Miinden auf 4). 

Das Leben der iibrigen gottingischen S oldner hessischen 
Stammes verlief bescheidener. 

D er Bericht ware unvollstandig, wenn nicht noch ein 
di.isteres Bild angehang t wiirde . Gottingen und hessische 
Stadte halt'cn sich im N otfalle mit dem Henker aus. Urns 
J ahr 1414 kamen zwei Kasseler Vertreter dieses traurigen 
Gewerbes nach Gottingen, urn ihrem dortigen Genossen 
beim Radern eines halbnarrischen Brandstifters, beim 
Hangen eines Diebes und beim Verbrennen eines Weibes, 
das als Zau berin beschuldig t w ar, behulfl.ich zu sein 5). Der 
damalige Stadtschreiber , der ofter genannte J ohannes Munter, 
g laubte naturlich an Hexen; denn er behauptete, daJD die 
Kiefer del' un glucklichen V erbranntei1 einen Gottinger 
noch immer festhielten (per maxilla cujus Ryboldus adhuc 
est detentus) ! 

I) Kamm ereib. 1405/6 vor Novis s tipendiariis. 
2) Felsbel'ger Amtsrechn. 1.41;), £1. 6. 
3) Armbrns t, Gesch. v. Melsun gen S. 185 (1432- 34). Trendel-

burger Amtsl'echn . 1438/39 El. 1, 1.438/40 El. 11. Kass eler SchultheiBen
rechnun g 1442 Bl. 1. G6tlinger Kammereib. 1450/51 Von gelde, dat 
un se vorfaren geborgit hadd en und we betalt hebben: 200 gulden 
Henn en Gotzels, ol im scultelo in Cassel. 

4) Trendelburger Amlsl'echn. 1454/55 Bl. 54. Del' Name Gossel 
is t als "kleine Gans" zu deulen , worauf ein Vogel als Siegelbild hin
weis t. - Rinen andern Johann Goss el findeL man :t438 44 al s Vor
mund des Kl os ter s Heida, 1446 - 63 als Abt von Breitenau, 1448 u. 1452 
al s Vormund von Ahnaberg. 

5) Kammereib. 1413/14 Pro exp ensis captivornm. - Vgl. Zeit
schrift 42, 48 NI'. 101 u. daselbs t Anm. 2 (1410). 

--------- •. _,_._------
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