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Die unvcllstandige Oberlieferung der Quellen fur die Gesmimte des Mittelalters 
erlaubt seIten eineD Blick auf die Entwicklung des Annivwesens in Hessen. Ge~ 

legentlich nur erfahren wir von dem Vorhandensein von Urkunden uDd anderen 
Armivalien. So hat O. Grotefend die Entstchung eines Kopialbuchs aus def Zei t 
urn 13 50 in Zusammenbang gebracht mit einer Ordnung der damaIs vorhanden 
gewesenen Urkundenbestande 1. Genauere Naduichten uber Archive im Bereich def 
Landgrafschaft Hessen erhalten wir jedoch erst aus den Quellen des 15' . }ahr
hunderts. Sie erwahnen die Verzeidmung des Zie genhainer Arrnivs im Jahre 
1450 oder die Schaffung eines gemeinsamen Armivs der hessisdten Teill inien 
im }ahre 1462. Sie sprechen auch bereits von einer Aushandigung von Kopien 
der im H 0 m b erg e r SchloB aufbewahrten Urkunden an die beiden tinien, 
Oberhessen und Niederhessen. Dam erst 2 Jahrzehnte spater lernen wi r den Inhalt 
wenigstens des Arrnivs der eineo Teillinie kenoen. lm Jahre 1486 steIlte Kanzler 
Stein ein Repertorium fur den im Marburger SdtloB befindlidten Urkundenbestand 
des Landes Oberhessen auf!. Wieder 20 Jahre spater erst konnen wir eine genaue 
Vorstellung gewinnen von dem Archiv der anderen T eillinie, Niederhessen. Plotz~ 
Jich, bald nam der Vereinigung von Nieder~ und Oberhessen, begegnen Nachridtten 
uber das Vorhandensein eines Ardtivs in K a s s e 1. In den Rahmen der gesamten 
Neuorganisation des Staates nach der Wiedervereinigung beider Teile gehort offen
sichtlich auch eine Bestandsaufnahme der zahlreichen, durch Urkunden dokurnen
tierten Rechte des hessisdten Staates. Wir seheo sie vor uos in der Gestalt does 
fuofbaodigeo Repertoriums der Urkuoden in den Schlossern zu Kassel und Marburg 
aus dem Jahre 15023. 

Das damaIs zuerst klar greifbare Archiv im SchloB Zll KasseI 1St nom 
nidtt identism mit dem Hofardtiv, dem spatereo Haus~ uod Staatsarrniv. Es ist 
led~glidt sein Vorlaufer. Denn der Hauptteil dieses Kasseler Arcbivs wanderte in 
den 30er Jahren des 16. Jh. aus Griindeo der Sirnerheit in die neuausgebaute Haupt
festung des Landes, Ziegenhain. Gemeinsam mit der Masse der bereits friiher nadt 

1 O. Grotefend : Zu den Urkunden liber die Erhebung 1. Heinrims 1. v. Hessen in den 
Reimsfurstenstand ~ NA d. Ges. f. alto Gesch. H. Heft 1. 225'-227. bes. 227. 

2 F. Gundlach : Die hess. Zentralbehorden von 1247-1604. Bd. I- Ill. ""'" VHKH 
XVI (Mbg. 1930-33) be •. I 4C, 58, SS, 89. 

3 Gundlach a. a. O . 118 scheint dieses Repertorium nicht gekannt zu baben. Er setzt die 
Verzeichnung des Archivs urn 1515 an. Das Repertorium reimt indessen nur bis 1502 
und hat auf BI. 5' 6 einen Eintrag: "Dise versdtreibuHg ha be ich dem secretario Witlrers
huseH zu haHdeH geste1 t aHHO 1503 am tag GereoHfs" . IStAM Best. 1 Nr. 212 Yerz. H .) 

, 
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Kassel abtransportierten Bestande aus dem Marhurgcr SchloB bildet er die Grund
substanz des Ziegenhainer Samtarchivs. Zum Untersmied von dem spa
teceo Hofarchiv nenneo wiT dieses fruhere Kasseler Armiv mit seinem zeitgenos
sischen Namen "das Briefgewolhe". WiT wissen, daB hei def Verlegung des Armivs 
nach Ziegenhain manche Bestiinde doch in Kassel zuriickbliehen. Man benutzte also 
die alte Einrichtung in Kassel weiter uDd fiigte auch neue Urkunden den verblie
benen hinzu 4. 

Mit def Teilung des Landes zwismen den vier Briidern im }ahre 1567 wurde audt 
die bisherige Archivorganisation wesentlichen Veranderungen unterworfen. Das 
bisherige Urkundenarchiv in Ziegenhain wurde Gesamthesitz all er vier 
UnieD. Indessen sol1te dort nur verbleiben. was auf die Remte des Gesamthauses 
Bezug hatte. Alle Urkunden. die das sogen ... Eigentum" in den vier Teillanden 
betrafen. sollten an die jeweiligen Landesherren ausgeliefert werden. Auch von den 
verbleibenden .. gemeinen Briefen" sol1ten wenigstens Abschriften an die einzelnen 
tinien zur Verteilung gelangen. Die Durmfiihrung dieses testamentarischen Zu
gestandnisses ha tte das alte hessische Armiv in seinen Grundfesten erscbiittert. Tat
sacblidl kam es nicht dazu 5. AIs altester der regierenden Briider hoffte Lgf. Wil
helm. der Kasseler tinie doch ein gewisses Obergewicht iiber die jiingeren tinien 
bewahren zu konnen. nacbdem er die Aufteilung des Landes nicht ha tte verhindern 
konnen. In den Kreis dieser T endenzen urn die Bewahrung von Vorremten der 
altesten Linie gehoren simerlim auch seine Bestrebungen, maBgeblichen Einflu6 auf 
die Bewahrung des Archivmate rials des Gesamthauses zu behalten. In diesem Sinne 
ist woh! auch sein Bestreben zu verstehen, seine Briider zu veranlassen. alle wich
tigen Urkunden aus ihren Furstentumern audl in Zukunft im Ziegenhainer Archiv 
aufzubewahren. Dies wiirde den Charakter des Samtarchivs volIig verandert haben. 
Es ware dann nicht mehr nur ein Armiv der fiirstlichen Gesamtrechte gewesen. In 
ihm waren oeben den "gemeinen" vielmehr auch alle in Zukunft erstehenden 
.. sonderbaren Briefe" aufbewahrt worden. Das Ziegenhainer Archiv ware auf diese 
Weise vielleicht zu einer alle Linien des Hauses wirklich vereinigenden lebendigen 
Institution geworden. DaB dies nkht erfolgte. beruhte ursprunglich wohl nicht auf 
Selbstandigkeitsbestrebungen der einzelnen Linien. Es war wohl mehr eine Folge 
der schlechten VerkehrsverhaItnisse. Sie schlossen fur die tinien Rheinfels und 
Darmstadt praktisch die Moglichkeit einer Benutzung der in Ziegenhain nieder
gelegten Archivalien aus. Aber auch fur Kassel stellte sich offensichtlich von vorn
herein eine Aufbewahrung der neu entstehenden Urkunden auBerhalb Kassels und 
in Entfernung von den zentralen Behorden als wenig zweckma6ig heraus. Daher hat 
Lgf. Wilhelm trotz seiner Erkenntnis von der Bedeutung des Samtarchivs fur die 

4 Gg. Fin k : Geschichte d. hess. Staatsarchivs zu Darmstadt (Darmstadt 1926) 7. - Im 
J. 1548 wurde eine Urkunde Eberts v. Eppstein "zu Cassel aus dem gewe1b des ersten. 
alphabets gelal1gt. U StAM Best. 1 Nr. 209 Heft 29). - Im J. 15'65 legte Pergamenter 
eine Reihe von Brjden "betr. Nassau in. seil1er f. g. briefgewolbe il1 Verwahrul1g" , 
(a. a. O. Heft 59). - vg!. auch Gundlach I 247 Anm. S. 

S vgl. Fink a. a. O. 4, dagegen Gundlach I 311. - Meine eigene Ansicht beruht auf dem 
Visitationsabschied v. 1569. Ich gedenke an anderem Orte zur Geschichte des Samt
ardtivs Stellung zu nehmen. 
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Zusammenfassung der geteiIten Uinder und fur die Erhaltung eines Gemeinsam
kdtsbewuBtseins der verschiedenen Unien nicht einmal fur sein eigenes Herrscnafts
gebiet di e notwendigen Fo lgerungen gezogen. Nicnt einmal die in seinem Gebiet 
neu entstehenden Urkunden wurden in Ziegenhain gelagert und etwa in raum~ 
Hmer Nahe des Samtarmivs untergebracht, gleichzeitig damit in dem sicheren 
Schutz der Hauptfestung seines Landes geborgen. Wahrscneinlich spielte die Frage 
des Smutzes angesimts des Ausba ues Kassels zu einer Festung keine ausschlag
gebende Rolle mehr. Hinzu kam noch die Tatsache, daB man ja auch schon zu Lgf. 
Philipps Zeiten Reste oder Teile der ursprunglichen Archivalienbesta nde a uch 
weiterhin im .. B r i e f g e W 0 I be" aufbewahrt hatte. An dieser Einrichtung hielt 
man auch nach dem Regierungsantritt Lgf. Wilhelms im lahre 1567 fest . Damit 
erwums das von fruher bestehende Gewolbe in den l a hren nach 1567 zu neuer Be
deutung. Es wurde der Ausgangspunkt fur die Entwicklung dnes neuen Archivs, das 
weitgehend a n die Stelle des langsam in Vergesenheit gera tenden Sarntarchivs trat. 

Seine erste Erwa hnung begegnet uns bereits bald nach dem Regierungsantritt 
Lgl. WilheIms. Die Originalurkunden fibec den Plandsmilling dec Heczogin EHsa
heth v. Rochlitz konnten vo n den Registratoren nicht im .. Briefgewoibe" gefunden 
werden 6. Sie waren an einer anderen Stelle aufbewahrt word en. Die Bezeichnung 
.. Gewolbe " fur das in Kassel allmahlich entstehende Urkuodenarchiv hidt sich noch 
bis in die Mitte des 17. lh. Da neben Boden wir bereits seit mindestens 1 572 aud l 

die Bezeichnung "Archive". Vielleicht schon in den achtziger lahren des 16. lh., 
spatestens aber im l ahre 1619 sprach man von diesem Archiv als dem "SchloS
arc h i v 0 " 7. Seit den 40er lahren des 17. lh. wurde es in wachsendem MaSe iiblich , 
das Gewolbe als " fur s t 1 i c h e s Arc h i v urn" zu benennen. Gelegentlich gab man 
ihm auch die Bezeichnung n Ha u pta r ch i v". Urn 1668 kundigt sich die endgultige 
Benennung des Archivs an. Wir horen von dem .. fiirst limen Archiv bei H of" und im 
lahre 1681 begegnet zuerst der Name "H 0 far chi v " 8. Er wird von nun an bis 

6 StAM Best. 1 Nr. 209 Heft 59 um 1567. 
7 StAM Best. 19 a Nr. 18 L. Ludw. an L. Wilh. 15 78 Sept. 15 "h. e. f. Ardtiuen IlIfd Re

posituren zu beffnden ...... - Abt. Handschr. H 101 b L. Wilh. an L. Ludw. 15 85 Sept. 19: 
"ltaben wir iH unser Ardtillen zu Casset . . ... . - Best. 1 Nr. 209 Heft 59 .. Coucept der 
Recognition . . . uber die If iHdersa tzteH cleynoter im briefgewofbe . . . " 1581. - Hand
sc:hr. RIb Kanzleiregistratur (n. 15 81) : Bigamia . . . seind zu den ubrigen iHP SdlfoP 
Archivum (verbessert aus : gewolbej getltaH ." - a. a. O. R 262 b L Moritz: "lfabel! 
depwegeH sowohf bey uuserer RellthCalUmer afs audf in u"ser CaHz fey (gestr. arc:hiuenj 
Repositur ulld Sddopardtiuo ... lIadfsudfullg." - a. a. O. R 29 1 Repertoriumsei ntrag 
von Gerh. Steinicke : "habe idt dell 2 7 . juni 1618 ill den eiserllen hasten i llS Sdt lopardtiv 
reponiret" . 

8 StAM Best. -4 d Nr. 96 Rg. Kassel1639 Aug. 1 : hat Registrator beauftragt "aus Ities igel1l 
furstl. Ardtiuo" den Passauer Vertrag herauszusudlen. - Ah nlich mehrfach Abt. Hand
schr. R 291 Buchst. K. 5 1651-1653. - Best. 156 b Pak. 28, 1668 Sept. 7 Einlieferung 
von Teilen d. Erbschaft d. Prinz. Louise Friderike in .. ff. Ardtiv bey Ho ff." - Abt. 
Handsdu. H 101 b Reponierungsbuch d. Reg.-Archivs 1681 }uli 16 : .. Hum .. . Hart
mann der Affelldorfisdwf .. . zun ftbrief confirmation de Ao 1593 aus dem Hofardtiv 
zugestelt." - Best. 5 Nr. 15081 Reskript d. 1. Carl 1683 Mai 3: .. DeIHnadt bisher unser 
Hofarchiv lIielHalldeH VOH UH serH Archivarifs zu beobadtten aufgetrageH wordeH .. . " 
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in die Zeiten der Restauration nach dem Sturze Napoleons festgehaIten. Erst mit 
dem Eode des aHcieH reghHe versmwindet die alte Bezeichnung. Wie ilberaIl in 
Hessen. so voUzieht sim aum in diesem Falle die Umscbaltung von def aIten Re
gierungsform auf die Deue, liberal ere Herrsmerweise nimt piotzlich. lm Zuge def 
Staatsreorganisation von 1821 erhalt das Archiv daher eine dem aIten Namen noch 
angepaBte Bezeidmung als .. Hof- , Staats- uod Landesarchiv". Die Ver
anderung seines Aufgabengebietes sollte in diesem neueo Titel zum Ausdruck 
kommen. Klarer geschah dies durdt die seit 1824 ilbUche Bezeidmung als " H a U 5-

uod Staatsarchiv"9, In ihr kam die Trennung van Halls- uod Staatsverwal
tung zum Ausdruck. die aI1gemein erst durch die Verfassung von 1831 Tatsame 
wurde. Mit der Auflosung des Kurstaates und der Angliederung Hessens an PreuBen 
verlor das Archiv die Behordenfirma als Hausarchiv und wurde forth in nur r.lehr 
" S t a a t s arc h i v" benannt, war aber tatsachlim nur ein Provinzialarchiv 10, 

Lokal 

Schon zu den Zeiten Lgf. Wilhelms d. M .• im lahre 1502. hatte sich das Brief
gewolbe in den Raumen des Schlosses zu Kassel befunden It. Seine Unterbringung 
scheint nicht allzu gliicklich gewesen zu sein. Wenigstens wurden schon im l ahre 
1506 Klagen laut uber die Gefahr des Verderbens der dort niedergelegten Ur
kunden I:!. Ob diese Bedenken damaIs zu einer veranderten Aufbewahrung gefiihrt 
haben, ist unbekannt. Der Raum des urspriinglichen Gewolbes ist sicherlich mit 
denen des spateren Hofarchivs nicht identisch. Diese bestanden aus dem eigeDtlichen 
Gewolbe uDd einer Stube. Sie befanden sich in dem im lahre 1811 abgebrannten 
Kasseler RenaissanceschloB im ErdgeschoB des 1557 errichteten sogen. Kiichen
baues. an der Ecke nam dem Marstall uDd dem Renthof sowie gegen die Hof
apotheke zu. Sie lagen damit auf der Riickseite des Schlosses Ill. Nach ihrer Bau
situation waren sie gegen Feuersgefahr nicht ausreichend geschiitzt. Wenigstens 
wird im lahre 1746 berichtet, daB innerhalb eines Zeitraumes von anderthalb 
lahren ZUIn dritten Male in einer an das Archiv anstoBenden Hofkiiche Feuer aus-

9 Slg. v. Gesetzen . . . f. Kurhessen Bd.m Verordn. v. 29. Juni 1821 § 23 Ziff. 16. § 28 
Ziff. 2 StAM Best. 16 Rep. I Kl. 18 nr.l Antrag Rammels v. 24. Sept. 1821 - Staats
kalender 1823; 1824. 

10 Dabei blieben die bis z. 1. 1866 in das Haus- u. Staatsarchiv gelangten lilteren Teile des 
Hausarchivs. die vam Mittelalter bis in das 19. Jb. reimeD, im Ardtiv. :Die neueren 
Teile kamen erst um 1930 mit dem sag. Rumpenbeimer Hausarchiv an das Staatsardtiv. 

11 StAM Best. 1 Dr. 212 Verz.12 .. Register der brieve im Sdtlofl zu Cassd . .... . - Ober 
die Lage des Briefgewolbes haben wir bisher keine Nadtrimten. Vermutlich befand es 
sich im Ludwigsbau ader im 1471 erbauten Bergfried. Der erst 1502 erridttete sag. 
Rot ens t e i n kam wohl fur eine Unterbringung nicht in Frage. oder so1lte die Reper~ 
tarisierung von 1502 mit dem Einzug des Archivs in neue Raume zusammenbiingen1 

12 Gundlach I 118 . 
13 StAM Abt. Handsdu. H 104: b Ausziige. - Kunstdenkmaler d. Rg. Bez. Kassel. Kassel 

Stadt Bd. I 269ff .• 281. - Chr. Fr. Sc hmin cke : Versuch .. , Beschreibung '" von 
Casse1 (Kasset 1767) 105. 
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gebromen war 14. lm lahre 1792 zeigten sim Sprunge in dem Gewolbe, die jedoch 
ohne weitere Folgen blieben. Nadt der Zerstorung des alten Schlosses wurden die 
Armivalien des Hofarmivs im lahre 1812 im Garde "teubJe aufbewahrt. Vermutlich 
handelt es sich hierbei urn diesel ben Raume im ErdgeschoB des Schlosses BelIevue, 
in denen sim das Hofarchiv nom im l ahre 1819 befand 16• Es waren zwei enge 
Zimmer im "Rez de cUaussee" des Schlosses, unter der Bildergalerie und neben der 
Warnstube belegen. Fur die Unterbringung der Armivalien waren sie wenig ge· 
eignet. Denn sie besaBen nur an der Schmalseite jeweils ein Fenster. Daher bestand 
keinerlei Luftdurdtzugsmoglichkeit. AuBerdem stieg aus dem nichtunterkellerten 
FuBboden dieser ErdgesmoBraume die Feuchtigkeit in der Wand hom und zer· 
storte die im lahre 1814 neu angelegten Archivalienreposi turen durch Faulnis. 
linter diesen Umstanden verlegte man das Hofarchiv in andere Raume. Zunachst 
waren die Mansarden des Friedrichspalais in Aussidtt genommen. Dann aber ent· 
schloB man sich, das Hofarrniv in der Beletage des herrsdlaftlidten Geb5udes vor 
dem Wilhelmshoher Tor einzurichten, das an das Furstenhaus dort angrenzt. Auch 
hier verblieb das Archiv nicht lange. Im Dezember 1825 erhie lt es seine endgultigen 
Raume im DachgeschoB des Museumsbaues. Dort wurdeD ihm zwei groBe und drei 
kleinere Zimmer auf der Seite nach der katholischen Ki rche hin zur Verfugung ge
stellt. Alle spateren Plane einer Ausweitung der Archivraume, etwa durm eine 
Verlegung des Armivs in den Neubau des Smlosses Kattenburg, smeiter ten. Das 
Haus- und Staatsarmiv war gezwungen, in den sdton bald als zu klein sich er· 
weisenden Raumen zu verbleiben. Hieran anderte sich bis zum Ende des Kurstaates 
nimts rnehr. An diesen Raum- uDd UnterbringuDgsschwierigkeiten sdleiterten dann 
im Laufe des 19. lh. alle Versume einer Zentralisation des kurhessismen Archiv· 
wesens. Erst unter der preu6isdten Verwaltung wurden du rm eine Verlegung des 
Ardlivs von Kassel nach Marburg Moglichkeiten geschaffen zu einer besseren 
Unterbringung der Armivalien uDd zu einer Vereinigung der zahlreidten groBeren 
und kleineren Behordenarchive und Registraturen mit dem Staatsarmiv 18. 

Einrichtung 

Die Aufbewahrung der Armivalien des Hofarmivs erfoIgte smon im 16. lh. in 
Kasten, die Dadt Schubladenart in sogenannte "Schranke" eingesmoben wurden. 
Daneben dienten indessen audt T ruhen und eiserne Kasten, ohne eine erkennbare 
au6ere Ordnung, sowohl zur Aufnahme von ungeordneten Bestanden als aum be
sonders wertvoller Armivalien. Seit Mitte des 18. Jb. p£legte man die Schubladen 
als "cella" od er "cellula" zu bezeidmen. lhre Zahl war in stetern Wamstum be· 
griffen. Im lahre 1792 zahlte man 192 ZeUen. Nach den Verlusten an Armivalien 
in der Zeit der westfalischen Her rsmaft gelang es dem Hofarchivar Pfeiffe r, den 
Inhalt von etwa 150 Sdtubladen wieder aufzufinden. Die Archivalien wurden in 
in den neuen Unterbringungsraumen wieder in der alten Form von .. Smranken", 

14 StAM Bes t. 156 a Pak. 2 Protokol1 : Bericht v. Motz 1716. 
15 StAM Best. 5' nr. 135'09 Berimt lussows v. 9. Sept. 1819. 
16 StAM Abt. Handschr. H 104 b Notizen. - Best. 156 a Pak. 1 Diarium - Best. 16 Rep. 

I Kl. I S nr. 1 - vgI. G. Kne tsch -+ Arch. Zs. Ill. F. Bd. 6, 5'0. 
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jetzt als "Sdtubladenreposituren" bezeichnet, aufgestellt. Im lahre 1843 vermehrte 
man die bisherige Einridttung durch eine Deue Repositur. Allmahlich war die Zahl 
deT Sd1Ubladen auf mehr als 300 gestiegen. Erst nach dem Umzug des Arc:hivs von 
Kassel Darn Marburg ging man III DeueD Formen deT Aufstellung tibeT. Man stellte 
die Urkunden in Schranken mit einer Facheinteilung auf. Die Akten wurden in den 
tiblichen Regalfiichern gelager •. 

Verwaltung und Personal 

Die Aufsicht tiher die Verwaltung des Briefgewolbes in Kassel gehorte dem 
Grundsatz nam III den Aufgaben des Kanzlers, spater aud! des Vizekanzlers. In 
den BestaIlungen uDd Dienstinstruktionen heider Beamten wird diese Aufgahe nom 
im 18. Jh. betoot. Tatsachlim aber haben wiT damit Zll remnen, daB der Kanzler 
und sein Vertreter smon im Ende des 16. lh. nImt mehr personlidt im Gewolbe 
arbeiteten. wie dies nom ihre Vorganger his in die Mitte des 16. lh . getan hatten 17. 

le langer je mehr hesmrankte sim die Tatigkeit der oberen Beamten der Kanzlei 
auf die Wahrung einer gewissen Oberaufsicht. Bemuhungen. wie sic ctwa im lahre 
160, festzustellen sind, ein oder zwei der jungeren Rate mit guten historischen und 
juristismen Kenntnissen mit dem Inhalt des Archivs in eigener Arbeit vertraut zu 
mamen. sind offensichtlim damals nidlt zu irgendwelc:her Bedeutung gelangt 18. 

Die Rate. von den en dieser Vorsc:hlag ausging, eilten mit ihren Gedanken der 
tatsamlimen Entwicklung urn lahrzehnte voraus. Erst gegen Ende des 17. lh. kam 
es allmahlidJ. wieder zu einer Besc:haftigung wissenschaftlich vorgebildeter Krafte 
fur die Arc:hivarbeiten. Praktisch war die Betreuung des Gewolhes schon seit Beginn 
des 16. lh. dem besonderen Kanzleibeamten hierfur, dem Re g i s t r a to r. uber
tragen 19. Er versah diese Aufgabe aum in den lahren nach der Uinderteilung von 
15"67. Neben der Arbeit im Archiv hatte er gleichzeitig auch fUr die Ordnung in der 
Geschaftsregistratur der Kanzlei S~rge zu tragen. AuBerdem war er zunachst auch 
nom an der Verwaltung des Samtarchivs in Ziegenhain mitbeteiligt. Das Registra
torenamt war, wie smon wahrend der Regierungszeit Lgf. Philipps, zunachst doppelt 
bis zum lahre 15" 84 besetzt. ohne daB sidt eine Scheidung der Funktionen der beiden 
Beamten genau nachweisen laSt. Allerdings war smon seit 1572 der eine der beiden 
Registratoren gIeichzeitig als Kanzleisekretar beschaftigt. Daher entschloB sich 
Lgf. Wilhelm. aum organisatorisch hier Ordnung zu schaffen. Er verfugte die Ein
ziehung des einen Registratorenpostens, da nimt .. zwen kodte uber einem esse» 
kodteH sollten'''!o. TatsachHch ist auch in dem groBen Staatshandbuch Lgf. WiJ
helms. dern nOeconomischen Staat" . nur noch ein Registratorposten vorgesehen. 
Diese Regelung hat sidt bis in die Mitte des 17. lh. erhalten. Es scheint. daB urn 
15"90 die Tatigkeit des Registrators im allgemeinen starker auf die Besorgung deT 
Kanzleiregistratur abgesteIlt war. Die Fursorge fur das Gewolbe dagegen war um 

17 vgl. Gundlach I 246. 
18 5tAM Best . 4 d Rubr. nr. 178 Vizekanzler ADtrecht an L. Moritz. 160 5 Sept. 29 (nicht 

Kan zler Scheffer. wie Gesamtiibersicht 1II 53 angegeben). 
19 Gundlacn 1118 . 
20 5tAM Abt. 40 d 4 Dr. 462 1. With . IV. urn HSO. - Gundlacn I 336. 



Zwr Gesdddtte des Hofardtlvs in Kassel 159 

diese Zeit dem Kanzleisekretar anvertraut. Von seiner Hand besitzen wir ein damals 
begonnenes Akzessionsjournal2:t. Dom beschrankte sich seine Arbeit nicht auf 
diese Tatigkeit. Er war nicht nur Archivbeamter, sondern daneben auch zur Ver
waltung der Kanzleiregistratur verpflichtet, wie sich aus den SekretarsbestalIungen 
ergibt. Zum mindesten bei dieser Tatigkeit so lIte er sich der Mithilfe der Registra
toren bedienen. Klarer als in Hessen-Kassel war in Hessen-Marburg die Archiv
verwaltung nach 1567 organisiert worden. Dort war fur alIe Archivgeschafte ein 
besonderer Beamter eingesetzt, der den Titel eines " Archivr eg i s tr a t or s " 
Hihrte, eine Bezeichnung, die man in Hessen-Kassel weder im 16. Jh. nom spater 
gekannt hat 22 • Vielleicht war aber doch die Marburger Regeluog ein gewisses Vor
bild fur die spatere Entwiddung in Hessen-Kassel. Denn nam der Wiedervereini
gung der beiden Landesteile gelangt, spatesteos seit den 20er Jahren des 17. Jh. , das 
Amt des Registrators auch in Hessen-Kassel wieder zu seioer fruheren Bedeutung in 
der Verwaltung des Briefgewolbes, das man jetzt als Sm lol3armiv benannte 23 . In der 
Mitte des 17. Jh. werden grol3ere Ordnungsarbeiten im Archiv durm den Regi
strator, spateren Sekretar Gerhard Steinicke, vorgenommen. In eiDer Beziehung 
allerdings unterschied sim die neue Archivverwaltungsaufgabe des Registrators von 
derjenigen seiner Amtsvorganger im 16. Jh . Er war nicht mehr fur die Betreuung 
des Samtarchivs in Ziegenhain zustandig. Diese Aufgabe war seit Beginn des 17. Jh. 
in die Hand des Lehnsekretars der Regieruog Kassel gelegt worden. Durch diese 
Neuregelung stehen in der Mitte des 17. Jh. drei Beamte nebeneinander, die sich 
mit der Furso rge fur die Ardtive und Registraturen beschaftigen, soweit diese mit 
der Regierungskanzlei in Verbindung standen: der K a n z I e i s e k r eta r und der 
Re g i s t rat 0 r , beide mit wemselndem Anteil an der Verwaltung von "Gewolbe" 
und Kanzleiregistratur betatigt, sowie der Le h n s e k r e t a r , zustandig fur die Ver
waltung des Samtarchivs. Ein eigentliches Kanzleiarchiv, das spate re Regierungs
armiv, bestand in dieser Zeit nom nicht. Obrigens gab es zu Beginn des 17. Jh. auch 
an anderen StelIen Registratoren. dodl waren sie reine Registraturbeamte und hatten 
mit der Verwaltung von Archiven nichts zu tun. Wir finden sie sowohl bei der 
Geh. Kanzlei wie bei der Rentkammer. auch dem Bergkolleg uod dem Konsistorium. 
Eine gewisse Ausnahme von dieser Regelung macilten die Registratoren der Re
gierung in Marburg, die nach der Wiedervereinigung von 1605 gewisse Restfunk
tionen eiDer Archivarstatigkeit ausubten 2". Allerdings war das Marburger Schlol3-
archiv damals gemeinsamer Besitz der beiden Unien Kassel und Dannstadt. 

Die seit dem 16. Jh. stark angewachsene Masse des Sduiftgutes macnte dringend 
eine Neuregelung der Arbeitsverhaltnisse notwendig. Diese erfoIgte im Rahmen der 
Reorganisation des gesamten Staatsapparates nach der Beendigung des Dreil3ig
jahrigen Krieges. In seinem Gutamten iiber die neuzuscnaffende Organisation be· 

21 StAM Abt. Handsmr. R 291 Alphabetismes Repertorium zu neuem Urkunden des Ge
wolbes zu Cassel. angclegt v. Iohann Senger 1593. 

22 Gundlam J 35"7. - vgl. meine Behorden- u. Beamtenkartei im StAM. 
23 StAM Best. 17 1 nr. 3627 Registratorenbestallung 1626 Juni 1: "dergestalt. dafl er w"sere 

archlven w)ld rtgistratwr zur Cassel i)l verwaJmlJ1g habel1 . .. awdt mlt zwselftlt soil, dafl 
nidtts van brtefen u)ld wrkuHden verderbt, vermadere oder sanstet umbkamme . . . ". 

24 vgl. meine Behorden· u. Beamtenkartei im StAM. 
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tonte def Hofmarscnall v. G ii n t e rod e, tin alterfahrener Berater uod Vertrauter 
der Landgrafin Amalie Elisabeth: "Eintl1 Arc It i v a r i U Ul. zuvor ungehreuchlirnen 
Bedienten habe idt Hiit in die Tafe! eingeruchet, weil die h6dlste notwendigkeit 
erfordert. dap das archivum wohl durdtsuchet uHd in bessere Ordnung gebracht 
werde, dazu wfll ein gelerter und fleipiger junger man" von noteH sein" 25, Bei 
dies er Bedienung allein konne es indessen nicht bleiben. Vielmehr salIe dem Deuen 
wissensmafrlich gebildeten Ardlivar fur die manuelIen Arbeiten auch das not~ 
wendigste KanzIeipersonal. wenigstens tin Kanzleisdueiber. zur Verfugung gestellt 
werdeD. Mit dieser Forderung des vornehmsten Geheimen Rates war die Notwendig
keit einer selbstandigen Verwaltung des Ardtivgutes zum erstenmal anerkannt. 
Ausdruddich. betonte Giinterode die Neuartigkeit des Titels des neuen Beamten. 
Wohl kannte man in Hessen-Marburg bereits Ardtivregistratoren. auch in Hessen
Darmstadt begegnet die gleidteAmtsbezeidmung. Mindestens im Jahre 1632 kannte 
man dort aum smon die Bezeid:mung .. Oberarchivar". Woher Gunterode die An
regung zu dem neuen Tite! genommen hat. ist unbekannt. 5icher war es eine Nach
ahmung auswartiger Verhaltnisse. vielleidtt eben jener darmstadtismen. die er bei 
der Riickgewinnung Marburgs kennengelernt hatte. Vielleicht aber hatte man sich 
audt an anderen Orten erkundigt. Wenigstens ist das Vorhandensein von etwa 
gleichzeitigen Abschriften iiber die Archivorganisation in Oldenburg auffallig. Aber' 
sicherlich handelte es sich auc:h urn eine Modeerscheinung. Es gait eben als vornehm. 
einen solch.en Beamten zu besitzen. Auch in Brandenburg taucht ja urn diese Zeit 
der crste Archivar. 5chonbeck. auf. 

Die eingeschrankten Finanzverhaltnisse des kasselischen 5taates und die druk
kenden 5chulden aus der Kriegszeit erlaubten den Landgrafen jedoch zunachst nicht 
die Anstellung eines besonderen Beamten fur die Pflege der Archivalien. 50 wurde 
zunadtst nur der Titel als solcher angencmmen und mit einer Sekretarsbestallung 
io hergebrachterWeise verknupft bei der Annahme des lost Christoph Thau
rer im lahre 1656 zum Sekretar. Archivar und Registrator. Trotz seines neuen 
Titels war Tbaurer noch in der Hauptsache Kanzlei- und Registraturbeamter und 
mehr im Nebenamt mit der Betreuung des Gewolbes oder SdtloBardtivs beauftragt. 

Hn anderer Vorschlag der Geheimen Rate aus dem lahre 1650 kam fur das 
Urkuodenarchiv offeobar nicht zur Durchfiihruog. Man hatte. vermutIich unbewuBt. 
den Gedanken vcn 1605 wieder aufgegriffen und wcllte eineo der jiingeren Rate 
der Kanzlei als eineo "Oberinspektor" obne besondere Bestallung mit der Aufsicht 
liber das .. Hauptarchiv" betrauen. Erst nach dem T ode Thaurers griff man diesen 
Gedanken in etwas vcranderter Form wieder auf. Inzwischen hatte sich neben dem 
5ch.loBarchivals einem Urkundenarchiv ein neues Behordenarchiv bei der Regierungs
kanzlei gebildet. Die reponierte Registratur der Regierung wird seit dem Ende des 
17. lh. als Regierungsanniv bezeidmet und rnit besonderen Beamten ausgestattet, 
die im Range eines Rates stehen und die Bezeidtnung "Archivar" tragen 26. Diesen 
Beamten oder wenigstens einem von ihnen. He i n r i ch H a x t h a use n, wurde 
1683 die Mitbetreuung des SchloBardtivs iibertragen. 50 fiihrt die Vermengung der 

25 StAM Best. 5 nr. 12196. 
26 meine Gesamtiibersicbt liber die Bestande des StAM (Marburg 1952) Bd. III 53. 
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Titel aus del Armiv- uod Registratursphare in Hessen-Kassel Zll einer paradoxen 
Erscheinung. Die reponierte Regierungsregistratur wird mit wissenscbaftlich Yor
gebildetem Personal besetzt. wahrend das Hofardtiv noch his in die Mitte des 
18. lh. ohoe eine standige, hauptamtliche Beamtensmaft bleibt. LedigIich zeitweilig 
weeden besondere Hofardtivare bestellt. die. oehen oder unter den Regierungs
archivaren stehend. das Hofarmiv besorgten. Sie stammten eher aus del HoE- als 
def Kanzieisphare. So wild Johann Sebastian Haas im lahee 1687 zum HoE
armivar emanot. Gleichzeitig verwaItete er die Hofbibliothek. Mit ihm teat zum 
erstenmal ein Gelehrter, nidlt ein praktischer Jurist. an die Spitze des Hofarmivs. 
Seine geistige Bedeutung erhent aus seiner Bekanntsmaft mit Leibniz. Vermutlicb 
bat er sein Amt bis zu seinem Tode im Jahre 1695' ausgelibt. Sein Namfolger wurde 
wohl der Regierungsarmivar Moritz Arnhold. Erst im Jahre 1723 sd1eint man 
wieder einen besonderen Hofarmivar angestellt zu haben. Damals wurde J 0 h ann 
Die t r i c h Mot z zu diesem Amt bestellt unter der Aufsimt des frliheren Re
gierungsarmivars uod spateren Kanzlers Moritz Arnhold. Seit dem Jahre 1728 
wurde ihm aum die Flirsorge liber das besondere Kabinettsarmiv Lgf. Carls an
vertraut. Motz behielt beide Amter auch beL aIs er im Jahre 1731 den Posten eines 
Geheimen und Landsekretars iibernahm und damit zu einer flihrenden Stellung 
innerhalb der Kabinettssphare des Landgrafen aufrtickte!7. 

Hier wird dne smon im Ende des 17. Jh. angedeutete Entwicklung nunmebr 
klar. Das Hofarcniv wemselt allmahlim aus der Sphare der staatlichen VerwaItung 
in die Bezirke der engeren Hofverwaltung tiber. Diese Verlagerung ist nicht zu
fallig. Sie erklart sim vielmehr aus dem geanderten Interesse an den Archivalien 
dieses Archivs. Im Zeitpunkt seines ersten Auftaumens und aum wahrend des ge
samten 16. Jh. bis tief in das 17. Jh. hinein hatte man es ausgespromen als einc 
Smatzkammer der ftirstlimen Remte angesehen. Hier kam es gar nicht so sehr auf 
eine standige Verwaltung an, denn die Hauptaufgabe der Registratoren an diesern 
Armiv bestand in der sicheren Aufbewahrung der unersetzlichen Rechtsdokumente. 
soIange sich der absolutistische Ftirstenstaat nom auf unsicheren Bahnen bewegte. 
war er in manchem Notfall, in Streitigkeiten mit den eigenen Stand en oder aus 
wartigen Nachbarn auf eine Begrtindung seiner Herrschaftsanspriiche durm Ur
kunden und Vert rage angewiesen. Im Ende des 17. Jh. ist dieser ProzeB der Herr
sdtaftsbildung in Hessen fast zum AbschluB gelangt. Die groBen Auseinandersetzun
gen mit den Standen sind im wesentlimen abgeschlossen. Audt die zahlreimen 
5treitigkeiten, vor allem mit dem darmstadtischen Vetter. sind auf ein ertragliches 
MaB zuriickgegangen. 50 bedarf man der Urkunden nicht mehr zur steteo Remt
fertigung und Behauptung. Ein anderer Gesidttspunkt tritt nunmehr in den Vorder
gruod. Das BewuBtsein des Erreimten spiegelt sim wider in der immer weiter ge
steigerten Pradttliebe der Flirsten und dem Bediirfnis nach Verherrlichung der 
eigenen Person, des Hofes und des eigenen Hauses, der groBen T aten der Vor
fabren. Dieses Lob zu verktinden, ist die Aufgabe der allerorts nun auftretenden 

27 Strieder: Hess. Gelehrtengeschidl.te V 188 H. - W. Hopf : Die landeshihliothek 
Kassel!Sso-1930 (Marhurg 1930) 16. - StAM Behorden- u. Beamtenkartei; Best. 5 
nr. !S08l Bestallg. f. Henr. Haxthausen: nr. 13499 Motz betr. 

11 ZHG 6S /66 
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. Hofdichterund Hofhis toriographen. In Hessen~Kassel bedeutet die lange Regierungs
zeit des Landgrafen Carl den Hohepunkt dieser absolutisti smen Glanzperiode. 1 9f. 
Carl ist cs auch, der im lahre 1717 den Marburger Professor J 0 h a nn H erma n n 
Schmincke Zll seinem Hofhistoriograpben ernannte uod ihm das Remt zur Be
nutzung der hessismen Archive bei seinen Arheiten einraumte. Ad Hfajorem glorlam 
des Furstenhauses seUte audt die neuzusmreibende Gesrnicnte dienen. So steht die 
Verwaltungswandlung des Hofarmivs in engem Zusammenhang mit dieser An
derung des Interesses vom Gesichtspunkt cler praktischen Remtsbedeutung Zll jenem 
der verherrIiehenden Gesdtichtssd:ueibung. Sic zeigt damit die Bedeutung der Hof
historiographie fur den absoluti stischen Herrscher. Dieser Charakter der Deuen Or
ganisation wird vor allem klar uod deutlich, wenn man die andersartige SteIlung des 
Regierungsarmivs in Betracht zieht. Bei ihm stand die Sicherung der Verwaltungs
arbeit im Vordergrund des Interesses. Es diente nimt Aufgaben aer Hofhistorio
graphie, sondern praktischer Arbeit. Daher blieb hier die Besetzung mit praktischen 
luristen, die zu hoheren Verwal tungsstellen vielfach aufstiegen, ublich. 

Was in der Ernennung von Motz bereits zeitweise verwirklicht war, die haupt
amtliche Betreuung des Hofarchivs, wurde im l ahre 1746 endgiHtig und fUr die 
Dauer verwirklicht. Seit dieser Zeit stand das Hofarchiv - mit einer kurzfristigen 
Ausnahme - unter der standigen Betreuung durch hauptamtlkh tatige und wissen
schaftlidJ. vorgebildete Hofarchivare, denen das Dotwendige Hilfspersonal beige
geben war. Die wissensmaftliche Ausbildung der Hofarchivare beschrankte sicb nid1t 
mehr auf die juristische Ausbildung. Vielmehr betonte die Landkanzlei bei den 
Vorschlagen fur die Neubesetzung der Stelle ausdriiddich, daB " vor alien auderH 
ein gewisser candidatus juris itmgUfann tU Marburg aHgerahmt wird, da fl derselbe 
zu Bekleidung einer soId1en Fun ction die erfo rderlid1e Gesd1ichltd1 keit besitze, 
indem er sid1 voruehmlidt auf das studiuHf diplomaticum geleget und aucli sonst 
gUle Wissenscliaft habeu sol1"28. Zum ersten Mal war bier die Kenntnis hi s t o
r is c her Hi Ifs w i s s ens c h aft e n aIs die Voraussetzung fUr die Archivarstatig
keit verlangt worden. Sie blieb aud1 fur die Zukunft eine wichtige Grundlage der 
Vorbildung der Archivare des Kurstaates. So bedeutet die Bestallung 1 u n g 
m ann s als Hofard1ivar eine neue Stufe in der Entwidclung des kurhessismen 
Armivarberufs. Vom prakti smen Regis traturbeamten war man im Laufe des 17.1h. 
zur Forderung nam dem wissensmaftlich vorgebiIdeten Verwaltungsbeamten ge
langt. letzt deutet sich bereits der Obergang vomluristen zumHistoriker an. Wieder 
erklart sich die Wandlung, wie smon Ende des 17. Jh., aus veranderten allgemeinen 
Anschauungen. Die Bliitezeit der reinen Hofhistoriographie war vorbei. Der aus
gepragte Absolutismus des Landgrafen Carl war einer aufgeklarteren Denkweise 
seiner Sohne Friedrich und Wilhelm gewidten. Aum fur sie behielt die Historio
graphie einen hohen Wert. Vielleim t wollte man sie auf eine solidere Grundlage 
stellen. Dazu gehorte dann die Schaffung geeigneter Grundlagen im Armiv. Viel
leimt aber lag der neuen Organisa tion auch nom ein anderer Gedanke zu Grunde. 
Das Hessen der Mitte des 18. lh. steht im Zeicnen der strengeren Ausbildung des 
Polizei- und Ordnungsstaates. Unzahlige groBe Gesetze und Verordnungen regeln 

28 StAM Best. 5 nr. 8671. 
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das Verhaltnis der Behorden uotereioander und zu der Zentrale, sie legen dje Be
ziehungen der Untertanen zum Staat wie auch die Fursorgepflicht des Staates fur 
seine Landesbewohner fest. In den Rahmen eioes derartigen geordneten Staats
wesens gehorte wohl die Beseitigung jeglicher Unordnung und dam it auch die Fur~ 
sorge des Staates filr eine ordentliche Obersichtlichkeit der Ardlivalien binein, 
urn so mehr als der alte Gedanke an die Schatzkammer der furstlichen Rechte noch 
nicht vollig beseitigt war. 

Schon im J. 1751 wurcle clem Hofarchivar ein wissenschaftlicher KoJlege beige
geben. In den 90er }ahren wurde die koIlegiale Organisation des Hofarenivs dUTch 
eioe direktoriale ersetzt. Doch war der Posten eines Direktors in den J3hren von 
1804- 1806 nient mehr hauptamtlich besetzt. Seit 1806 erlosch auch diese Neben~ 
tatigkeit. Vorubergehend verzimtet man uberhaupt auf die standige hauptamtliche 
Verwaltung des Hofarchivs n . Offensimtlich war sie nam dem AbschluB der groBeo 
Repertorisierungsarbeiten nicht mehr unbedingt notwendig. Man verband die Ver~ 
waltung wieder mit derjenigen des Regierungsarchivs, da .. diese Verbindlfng de,., 
herrschaftlichen Dienst in der Hinsicht gUnstig ist, weil ofters Falle vorko»uHeH. 
wo die erforderlichen Naduichten bei der RegieruHg maHgeln"So. Auch Dam der 
Restauration des kurhessischen Staates im J. 1814 wurde zunachst an dicser Ver~ 
bindung festgehalten. Erst im Jahre IS20 wurde das Amt des Direktors des Hof~ 
archivs von neuem belebt. Dies geschah im Zusammenhang mit den Bestrebungen, 
die Armivorganisation Kurhessens modernen Verhaltnissen uod wissensmaftlidIen 
Bestrebuogen anzupassen. 

In Christoph Rommel. dem bekannten hessischen Historiker, fand man die 
fUr die neue Aufgabe geeignete Personlichkeit. Sein Eintritt in die Verwaltung des 
Hofarchivs bedeutet eineo Brum mit der bisherigen Verwaltungs tradition. Zum 
ersten Mal trat mit ihm ein His t o r i k e r hauptamtlich an die Spitze eines der kur~ 
hessischen Archive. Wiederum hatte sich das Interesse des Staates an der Bewahrung 
des Schriftgutes geandert. Wo frliher die Sicherung rechtlicher Verhaltnisse, furstliche 
Hausioteressen oder praktische Verwaltungsarbeit den Grund fur die Unterhaltung 
von Archiveo gebiIdet hatten, trat nun der Gesichtspunkt der wissenschaftlichen 
Erforschung der Vorzeit in den Vordergrund. Die geistigen Forderungen der Roman· 
tik kamen in diesem Wandel des Interesses zur Geltung. Rommels Mitarbeiter. 
G e 0 r g La n d a u, hat ihnen zu Anfang der 30er }ahre des 19. Jh. bered ten Ausdrudc 
verlieheo : "Die Ardiive des Mittelalters geho reH jelzl nur Horn deH WisseHschafteH; 
desJ;alb werdeH sie arirn willig dem Forscher geoffuet ; was jahrhundertelang sorg· 
fiiltig deHf BUme verborgeu worden, wird jetzt ',ervorgezogeH. fine Heue fpoche iH 
der Forsdumg der Gesdlidite der deutsmeH Vorzeil ist dadrfrch begruHdet wor· 
deH" Sl. Wohl war auch Christoph Rommd noch mit dem Amt des Hofhistorio~ 

29 Wahrend der westfalischen Zeit blieb das Hofardtiv, soweit es nidtt gefliichtet worden 
war, ohne Verwaltung praktisch skh selbst ilberlassen. Eine gewisse Aufsicht scheint 
der Regierungsarchiva r Wachs aus eignem Antrieb durchgefuhrt zu haben. - Vg], im 
iibrigen StAM Best. 5 or. 13'198. 

30 ebendort. 
31 Best . 16 Rep. I Kl. 1 nr. 18 Denkschrift Landaus v. 18H ilber das Ziegenhainer Samt· 

archiv. 
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graphen beauftragt. abeT das fiirstliche Interesse war nidtt mehr allein auf die Ge
sc:himte des fiirstlimen Hauses geric:htet. Woh) war das Hofarmiv audt do Haus
archiv, aber zugleich war es ven jeher auch tin Staarsarchiv. ein Arcniv fur Urkunden 
aus alien staatlichen Bereimen. Diesem Gedanken trug man jetzt nicht nur hinsimt
Iich der kunftig aufzunehmenden Bestlinde Rechnung. Man 109 diese Folgerungen 
auch fur das Personal. das am Haus- uod Staatsarmiv tatig sein soBte. Seit den 
30er lahren des 19. Jh. filh rten die Bestrebungen ZUT Umorganisation des Hofarchivs 
in cin Haus- uod Staatsarrniv Zll einer Erweiterung des Beamtenkorpers. Man stellte 
einige jungere Historiker dem Leiter des Armivs ZUT Scite, die sich auf die Dauer 
als gute Kenner der Landesgeschichte im eigentlimen Sinn einen Namen zu roamen 
wu6ten. Das Ergebnis ihrcr amtlichen und privaten Tatigkeit waren sowohl histo
riscne Darstellungen wie Quellenpublikationen zur Landesgeschimte. Die Tatigkeit 
der Archivare des Haus- und Staatsarchivs fur die Bedurfnisse der laufenden staat
lichen Verwaltung h~ ieh geringftigig. solange sich noch die Masse der Behorden
akten. 31lch der nicht mchr kurrenten, in der Hand der staatlichen Behorden befand. 
Lediglich die Acbeiten fur die Zentralisierung der Archive und die damit verhundene 
Visitation der auswartigen lnsti tutionen brachten die Armivare mit gewissen Ver
waltungsaufgaben zusammen. 

Behordliche Unterstelluag 

Nam dem jeweiligen Benutzungsmarakter des Hofarchivs richtete sich die Ein
ordnung in die Behordenhierarchie. Bis gegen Ende des 17. Jh .• etwa urn 1680, 
unterstand das Armiv der Aufsimt der Regierungskanzlei in Kassel. Nam einer 
Periode der anscheinend smwankenden Einordnung ist es seit mindestens 1746 
eine reine Hofbehorde. Gelegentlich war ihm seit dieser 2eit sogar ein unmittelbarer 
Geschaftsverkehr mit der Regi~rung untersagt. Der Hofarchivar unterstand mittel 
bar oder unmittelhar dem Landesherren personlich. Seitdem sich durch die Staats
organisation von 1821 allmahlich eine Smeidung von Hof- und Staatshehorden 
anhahnte. uhernahmen die Ministerien des Inneren und des Hauscs die Dienstauf
sicht uber das Landcsarchiv oder Haus- und Staatsarchiv. Bei der verhaltnisma6ig 
geringen Bedeutung des Hausarchivs hatte praktisch das Ministerium des Innecen 
die Ftihrung der Archivangelegenheiten bis zum Ende des Kurstaates. 

Charaktcr der Bestiinde 

Wie in den Zeiten Lgf. Philipps so wurde auch in den Jahren Dam 1567 an einer 
Trennung von Briefgewolbe uDd Regierungskanzlei festgehalten 3!. Schon bald 

32 Gundlach I 337 spricht von .. einer Art Hausarchiv" im Kasseler SchloB im 1. 1581. Ihm 
war nom nicht klar. daB es sim hierbei um das eigentlime Urkundenarchiv hande1te. -. 
1. Z i m mer m ann : oer hess. Territorialstaat im lahrhundert d. Reformation 1 (Mar
burg 1933) 84 nennt 1580 als Grundungsjahr des von Gundlam zitierten .. Haus· 
archivs· . Tatsichlich aber wurde damals Iediglim die Kanzlei aus dem seit 1526 be
nutzten Boyneburgischen Hause nach dem neuerbauten Renthof verlegt. wo ihre Re
gistratur in einem Gewolbe untergebracht wurde. vgl. K net s c h -+ Arm. Zs. Ill. F. 
Bd. 6, 50. 
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nam dem Regierungsantritt Lgf. Wilhelms IV. sumten die Registratoreo nam 
Dokumenten uber einen Pfandsmilling der Herzogin v. Rodtlitz. Sie konnten diese 
im Briefgewolbe nidtt find en, ermittelten sie aber dann unter den Akten der Kanzlei. 
Im Jahre 1572 erbat Darmstadt einen Bericht des Landsmreibers von Oberkatzen· 
ellenbogen "derselbe i}f e . 1. ArrnjUeH oder CaHzleyeH HOrn zu be/indel1" . AIs wenige 
Jahre spater der darmstadtische Sekretiir Kupferschlager zur Feststellung von Akten 
der Obergrafschaft Katzenellenbogen nam Kassel entsandt wurde. suchte er eben~ 
fall s in "Km.ziei, Repositur, SdtioP u"d Re"th"u", .. r" nam ihnen. Aum Lgf. Lud
wig bat im Jahre 1578 flir eineo SteuerprozeS urn leihweise Oberlassung von Archi~ 
valien "iH e. 1. arddven und reposituren zu Cassel zu be/inden" 33. Man hatte 
dernnach mehrere Aufbewahrungsorte flir Ardtivalien und unterschied das Briefge~ 
wolbe von der Kaozlei mit ihren Akten und sonstigen Geschaftsmaterialien sowie 
von der Registratur der Rentkammer. Wahrsmeinlich sdton zu den Zeiten Lgf. Wil
helms d. M., rnindestens aber seit der Regierung Lgf. Philipps bestand eine Sdtei
dung zwisdten dem Archiv, d. h. dem Briefgewolbe, und der Kanzlei. Indessen 
handelt es sich hier nImt urn eine Trennung von Gesmaftsregistratur und repo
nierter Registratur und urn die Verselbstandigung der letzteren zu einem Armiv. 
Dies ist ein ProzeS, der sich in Hessen-Kassel erst im Ende des 17. Jh. vollzieht, 
als sich das Regierungsarchiv von der laufenden Regierungsrepositur abzuheben 
begann. Was hier dagegen schon van jeher. seit wi r genauere Kenntnis van dem 
hessisdten Archivwesen besitzen. vor sidt gegangen war, bedeutete etwas anderes. 
Es war eine Scheidung der Aufbewahrung des Schriftgutes nach Gesichtspunkten 
seiner rechtlichen Bedeutung und Wirksamkeit. Alles. was fur den Nachweis von 
Rechten und Pflichten. Kapitalien und Schulden. Besitz und Verpfandungen wesent
Bch war, das gesamte Schriftgut von staats- und privatrechtlichem Interesse flir 
das flirstliche Haus wanderte zu seiner Aufbewahrung in das B ri e f g e w 0 I b e. 50 
ist dieses, wie smon sein Name sagt, von jeher im Wesentlichen ein U r k u n den
archiv gewesen. in dem Urkunden und Vert rage, aber auch Rechnungen. beson
ders die 5teuer- und Amtsabrechnungen als wichtige Dokumente aufbewahrt wurden. 
Daneben gelangten audt vereinzelte Akten dort zur Aufbewahrung, offensichtIidt 
auch nur, wenn ihr Inhalt von redttlicher Bedeutung fur das Furstenhaus war. Die 
Masse der A k ten dagegen verblieb bei der K a n z 1 e i und ihrem Gewolbe, das 
nimt mit dern Briefgewolbe zu verwechseln ist. 

So stellt das Kasseler Briefgewolbe oder Hofarchiv in den ersten hundert Jabren 
seines Bestehens im wesentlichen ein Urkundendepot vom Typ des Senatzardtivs 
dar. Dieser Eindruck verstiirkt sich noen duren die immer wieder zu belegende Auf
bewahrung von edtten Wertgegenstanden in seinem Raum. Wir denken dabei nient 
nur an die von Gundlacn bereits berichtete Unterbringung von Kleinodien der 
Lgfn . Sabine im Jahre 1581. Aucn in spaterer Zeit lassen sidl ahnHche Falle nach
weisen. Tm Jahre 1668 wurden mehrere Kisten aus der Erbschaft der Prinzessin 
Louise Friederike im Hofarcniv abgestellt. Auch nach dem Tode von Lgf. Carl 
lagerte man dort Wertsachen ein. Nom urn die Wende des 18. und 19. Jh. wurde 

33 StAM Best. 17 I Dr. 2129 Kanzlei schreiben Darmstadts v. 4. Jan . 15"72. - siehe audt oben 
Anm.7. 

• 
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das Hofarchiv seitens def Kabinettskassendirektion ZOT Aufbewahrung von Ohli
gationsbriefen aus dem Besitz der Kriegskasse uDd def Hanauiscben Rentkammer
kasse benutzt. Wie 5ehr es abeT auc:h als Urkundendepot noch den Weft eines 
Schatzarmivs fiirstlicher Rechte besaG. beweisen die Flikhtungen seiner Bestande 
in Kriegszeiten. Sowohl wahrend des Siebenjahrigen Krieges wie wahrend der Zeit 
der napoIeonischen Herrscbaft wurden umfangreitne Teile def Arcbivalienbestande. 
daneben auch die Repertorien. in das befreundete Ausland gefliichtet. Nicht alles 
clavan gelangte nam cler Wiederherstellung des Kurstaates in das Hofarchiv 
zuriidc 34.. 

Laufend wurden Deue Urkunden uDd Vertrage den alten Bestanden des 
Urkundendepots hinzugefiigt. Dies laBt ein Akzessionsverzeichnis erkennen, das 
im lahrc 1590 begonnen wurde uDd bis in die Mitte des 17. lh. reicht. Hier hatten 
audt die im Samtardtiv befindlicben Urkunden iiber das Eigentum im Niederfiirsten~ 
turn AnscbluB gefunden, wenn man die durdt das Testament Lgf. Philipps vorge~ 
sdtriebene Teilung der Urkunden realiter durchgefiihrt hatte. Wenigstens brachte 
man die in Ziegenhain hergestellten Kopien hi er unter. Obrigens gelangte tatsachlich 
audt mancbe Ausfertigung aus diesen Ziegenhainer Bestanden auf dem Wege der 
Entleihung nam Kassel und verblieb dann endgUltig bei den Urkunden des Hof~ 
armivs. Denn grundsatzlich gedamte man, aUe Originalausfertigungen im Hof~ 
archiv aufzuwahren. Bisweilen finden wir in den zeitgenossismen Verzeichnissen 
ausdriicklich.e Hinweise, daB die in Frage stehende Urkunde als ein "Original" in 
das Hirstlkhe Hofarchiv gehore 35• Bei der Saumseligkeit der Registratoren uDd auch 
urn def Bequemlichkeit der Benutzung willen gesd13h die Oberfiihrung der Origi. 
nale in das Ardtiv natiirlich. nicht in alIen Fallen. Zu eiDer systematischen Erfassung 
alIer Originalurkunden ging man erst in der Mitte des 18. lh. tiber. Damals veran
laSten die Hofarchivare bei den versdtiedenen Kasseler Behordenregistraturen die 
Ablieferung der vorhandenen Urkunden und Vertrage. Im Zuge dieser MaSnahmen 
wurden aum einige tausend Le h n s rev e r s e seitens des Lehnsarmivs an das Hof· 
armiv zuruckgeliefert. Sie hatten scbon im Iahre 1567 einen Bestandteil des Kasseler 
Briefgewolbes gebildet und waren trotz ihrer Zugehorigkei t zum Samtarchiv nie· 
mals nach Ziegenhain abgeliefert worden. Wann ihre Abgabe an das Lehnsarch.iv 
erfolgte, ist unklar. Sicherlich war es schon vor dem }ahre 1723 geschehen. denn 
damals regte die Kasseler Regierung bereits die Abgabe der Originaldckumente 
aus dem Lehnsarmiv an. Durch ein Reskript vcn 1751 wurde fur die Zukunft die 
Einlieferung aller Urkunden an das Hofarchiv theoretisch sichergestellt. Ob dieser 

34 Gundlam I 338. - StAM Best. 1S6 h Pak. 28 Erbsmaft Prinz. Louise Fried. 1668; Best. 
156a Pak. 2 Prot. Spezification der Inventarien 1732; Best. 6b nr.8 im Hofardliv 
reponierte Kammer- und Kriegskassenobligationen 1799; Best. 5 nr. 13509 Flikhtuni: 
1757; nr. 15937 Fliidltung 1806. 

35 StAM Abt. Handsch r. R 245 Eintrag bei Ruhrik Rodenhausen : "dieses do cumentum ist 
als ein origil1al ao . 1689 Iffoltats oerobris in hiesiges fijrstl. Hoffarc:hiv gebradtt worden~; 
ahnlich R 230 Eintrag bei Ruhr. Hospitaler : "die origil1alia sind lit das Hofardl iv 
reponlret" (1699); ahnlich Best. 1 nr. 212 Verz. 1 Bd. 3 BI. 47 V IO. - Die Dienststellen 
der Verwaltung sollten sim fur den Geschaftsgebrauch mit Kopien der Urkunden und 
Vcrtrage begnugen. ' 
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Grundsatz stets durchgefuhrt worden ist, ersmeint zweifelhaft. Zum mindesten 
mit dem Kasseler Kammerarchiv wurde noch im lahre 1771 eine Bereinigung durch
gefuhrt. Ein fortlaufend gefuhrtes Akzessionsverzeimnis des Hofarchivs ist erst 
seit dem lahre 1776 vorhanden ~". Vorher hatte man sich anscheinend nur bei 
groBeren Erwerbungen zur Anlegung von Einzelakzessionsverzeidmissen ent
schlossen. VoIlig im Sinne der grundsatzlichen Entscheidung von 1751 wurde bei 
der Behandlung des Armivgutes der im lahre 1803 durch den Reichsdeputations
hauptscbluB erworbenen Gebiete verfahren. Die Urkunden aus den S t if t S arc h i
v e n in Fritzlar und Amoneburg wurden sofort an das Hofarcniv zur Ablieferung 
gebracbt 31• Wie es scheint, war diese Ablieferung alIerdings der einzige Versum 
des Hofarchivs. Urkundenbestande aus dem Lande in def Zeit vor 1806 in seine 
Verwaltung zu ziehen. Eine Ausnahme von dieser Regel mamen ledigliru eine Reihe 
groBerer und kleinerer K I 0 s t e ra r chi v e. Der Zeitpunkt ihrer Eingliederung in 
das Hofarchiv ist nidlt imrner mit Simerheit festzustelIen. Mindestens einige von 
ihnen befanden sidl bereits im Kasseler Briefgewolbe zur Zeit der Verhandlungen 
uber die Teilung des Samtarchivs. Anderes ist vielleimt auf dem Wege uber die 
Rentkammer an das Hofarmiv gelangt. Wenigstens liiBt sim dies fur die Doku
mente des Klosters Georgenberg in Frankenberg namweisen 38. Ein besonderes 
Schick sa! hatte das Hersfe!der Stiftsarchiv. Es war wiihrend des Dreifiigjiihrigen 
Krieges in die Schweiz gefliichtet worden. Von dort wurde es durch Bemuhungen 
Lgf. Carls in den lahren 1713- 1715 zuriickerworben. Dom gelangte es nicht nam 
Hersfeld zuriick, sondern es wurde dem Hofarmiv einverleibt. Hier befand sich 
bereits ein T eil des Archivs. den man nach AbschluB des DreiSigjahrigen Krieges in 
Fulda erworben hatte 39• 

Im allgemeinen blieben indessen die in den einzelnen Landesteilen beruhenden 
Urkundenbes tande von einer zentralen Erfassung durdt das Hofarcniv versmont. 
Dies gaIt sowohl fur die irn lahre 1648 - abgesehen von Hersfeld - erworbenen 
Gebiete, also Oberhessen und Schaumburg, aIs fur die im lahre 1786 angegliederte 
Grafsdtaft Hanau und das nach den napoleonismen Kriegen iibernommene Bistum 
Fulda. Die Konzentrierung a11er dieser Urkundenbestande blieb einer spateren Zeit 
vorbehalten 40• Zwar hat sich die Direktion des Haus- und Staatsarchivs bereits 
seit Beginn der 20er lahre des 19. lh. urn die Erweiterung der Urkundenbestande in 
dieser Hinsimt bemiiht. Indessen blieb ihr der Erfolg versagt, weil Raumsmwierjg~ 

36 3tAM Best. -40d Rubr. 42 nr. H Ablieferung ElIingshauser Documente 1752; Abt. 
Handschr. R 35 a: 213; 213 b; 5-4; 672 versch. Yerzeichnisse fehlender bzw. abgeliefener 
Urkunden ; Best. 156 Pak. 29 desgl.; Abt. Handschr. H 104 b Notizen; Best. 156 b Pak. 27 
Hofarchiv Ausleihung zitiert Reskript v. 1751 betr. Urkundenabgabe, siehe auch Best. 
156 a, dort aurc:h in Pak.1 Accessionsverzeidmis des Hofarchivs 1776-1837. 

37 StAM Best . 156 a Pak. 1 Diarium. 
38 StAM Best. 40a Rubr. XXXIII Frankenberg 177l. 
39 Best. -4 f Sc:hweiz nr. 39; >I f Hersfeld nr. 297: -4 f Fulda nr. 536; 775; 329; 785; 873 . 
-40 Auf die Bestrebungen, die Zentralisation der Archivalien aus den Provinzen in dem 

Haus- u. Staatsarchiv durchzufuhren, hin ich im Einzelnen nicht eingegangen. sondern 
verweise auf die Arheit von E. Gut b i er : Plane und Versuche einer Zentralisierung der 
kurhess. Archive -). Hessenland 49 (1938) 197 ff. 
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keiten doe wesentIiche Vergro6erung def Bestande verboten. Lediglkh fUr die 
Deutschordensarchivalien uDd die Bestande des Regierungsarchivs in Marburg kam 
es gegen Ende def 30er bzw. 40er }ahre zu einer Regelung. Die wesentlknste Ur~ 
kundenerwerbung des Haus- uod Staatsarcb ivs bis zum Ende des alten Kurstaates 

.steIlte der Hesse.n-KasseIische Anteil an den Bestanden des im lahre 1855 bis auf 
eineo unteilbaren Rest aufgeteiIten Samtarmivs in Ziegenhain dar. 

Der ursprlingliche Archivalienbestand erfuhe durch Verluste wahrend der 
Fremdherrschaft uDd hei cler Fltichtung sowie dun:h die Gehietsveranderungen von 
1815' einigen Wandel. In den 20er }ahren wurden aus diesem Grunde die Bestande 
cl er Herrschaft Plesse an das Konigreich Hannover abgegeben. Die Urkunden des 
an Sachsen-Weimar gefallenen Klosters Frauensee dagegen geIangten erst im Jahre 
1867 an Weimar 41 • Im lahre 1815 verfugte das Hofarchiv uber einen Bestand von 
30 40000 Urkunden. 

Neben den Urkunden gehorten wohl schon von jeher auch Re c h nun g e n zu 
den Bestiinden des Gewolbes und spiiter des Hofarchivs. Mindestens seit dem 18. 

lh. wurden auch K art e n dort aufbewahrt. Eine Si e ge l s a m m 1 u n gist bereits 
zu Ende des 1 7. Jh. in einem besonderen eisernen Kasten vorhanden. 

A k ten soil ten im allgemeinen nicht zu den Bestiinden des Gewolbes gehoren. 
Lediglich die Akten in Bigamiesachen Lgl. Philipps wurden schon bald nach 15 81 

seitens der Kanzlei an das SchloBarchiv zur Ablieferung gebracht. Ebenso waren 
bereits vor der Mitte des 18. lh. die Akten uber die Zeit der Gefangenschaft Lgf. 
Philipps, die sogen. C u s t 0 die n a k ten, an das Hofarchiv zur Aufbewahrung 
gegeben worden. Nach dem Tode Lgf. Carls deponierte man im Hofarchiv Akten 
des K a bin e t t s. es waren wohl meist Kabinettskassensamen, die schon bald 
wieder an die Rentkammer ausgeIiefert worden sind. Zum mindesten fur T eile hier
von war dies wenigstens im lahre 1736 der Fall. Im l ahre 1798 wurden aus dem 
Geh. Kabinettsarmiv die sogen. Assecurationsakten betr. den Religions
wechsel des Landgrafen Friedrich 11. an das Hofarchiv abgegeben, spiiterhin jedoch 
zeitweise wieder an das Geh. Kabinettsardtiv zuruckgeliefert. Uberhaupt liiBt ein 
Blick in die Repertorien des Hofarchivs uber furstliche Personalien und iihnliche 
Rubriken erkennen. daB skn im Einzelnen manches Schriftstuck in den Bestiinden 
fand, das nam heutigen Begriffen zu den Akten zu redmen ware. T atsachlich ist 
auch von den neuzeitlichen Archivaren manches Stuck aus seinen aIten Zusammen
hangen herausgenommen und den BesHinden der Aktenabteilung angefugt worden. 
Aber es handelte sich im allgemeinen - abgesehen von den erwahnten vier gro
Beren Gruppen - dom nur urn Einzelstucke. Vorwiegend trugen sie wie die ge
nannten vier Bestande den Charakter von furstlidlem Haus- oder Kabinetts
schriftgut mit rechtlichem Interesse. Insofern bestand eine gewisse Beredttigung IU 

ihrer Einordnung in die Bestande des Hofarchivs. 
Dagegen war es seitens def Behorden nom nicht ublich geworden, groBere nicht 

ruehr kurrente Aktenbestande an das Hofarchiv abzugeben. Auch nahm man dort 
keine Registraturen au£. die nam der Auflosung einer Behorde mehr oder weniger 

41 StAM Best. 15'6 a Pak. 1 Diarium. - Abt. Handsdu . H 104 b Aus:zuge. 
"12 StAM Abt. Handsdu. R 12 c; Best. 15'6 a Pak. 1 Diarium. 
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berrenlos geblieben WOlren. In diesem Sinne haben wir eine Auskunft des Hofardtivars 
Sdtmincke aus dem }ahre 1787 zu verstehen. Er beridttete damals der Regierung. 
im Hofardtiv seien nur Originalvertrage und sonstige Urkunden, keinerlei Akten 43. 

Nodt urn die Wende des 18. und 19. Jb. stand man also dem Gedanken der Auf
nahme von groBeren gesdtlossenen Aktenbestanden fremd gegenuber. Das Problem . 
Akten aufgeloster Behorden in die Ardtive zu iibernebmen, wurde in Hessen
Kassel erst anlaBlidt des Reimsdeputationshauptsdtlusses von 1803 von Bedeutung. 
In den von Mainz zu ubernehmenden Gebieten befanden sim zwar keine ZentraI
behorden, die der Auflosung verfallen waren, wohl aber wurden die Akten der in 
Aschaffenburg residierenden Mainzer Zentralverwaltung auf die Nachfolgestaa ten 
verteilt. So gelangte ein Teil von ihnen nach Hessen-Kassel. Sie wurden nnders aIs 
die Urkunden der Stifter Fritzlar und Amoneburg nicht an das Hofarchiv abgegeben, 
sondern wurden in das Regierungsarchiv in Kassel eingeliefert 44• Man betrachtete 
sie als einen Bestandteil der Verwaltung und mit ihr hatte das Hofarchiv keine 
Gemeinsdtaft. Es war nom wie im 16. Jh. lediglidt ein Bewahrer der Dokumente 
uber die Remte des fiirstlimen Hauses und des Staates. In der Zeit der westfa
lismen Herrsmaft wurde die Frage der Aufnahme groBerer Massen von Akten in 
die Ardtive Hessen-Kassels eroeut zur Entscheidung reif. Damals konnte das Hof
anniv hierzu keine Stellung nehmen, seine Verwaltung ruhte in dieser Zeit vollig. 
Erst unter der Direktion Rom m e I s wandte das Haus- und Staatsarchiv diesem neuen 
Aufgabengebiet seine Aufmerksamkeit zu. Sie erwuchs aus der Theorie wie aus 
der Praxis. Ausdriiddich wies Rommel in seinen Gutachten auf die zeitgenossisme 
Armivtheorie und ihre Forderungen hin. Vor allem Bachmanns Badisches 5taats
archiv schien ihm wegweisend zu sein. Aber auch die tatsachlichen Verhaltnisse im 
Kurstaate drangten auf eine Losung des Problems der Aktenbewahrung, wie 
Rommel klar erkannte. Anders als im Jahre 1814 konnte man sim jetzt nicht mehr 
mit einer Neuverteilung der Akten aus armivahnlichen GebHden auf die wieder
hergestellten alten Behorden behelfen. Durch die Staatsreorganisation von 1821 
waren tatsamlich mandte alteren und neueren Aktenbestande herrenlos geworden 
und drohten der Vernichtung anheimzufallen, nachdem die betreuenden Behorden 
ihre Auflosung gefunden hatten. Zwar blieben die Bestrebungen Rommels ange
simts der bestehenden Raumnot des Haus- und Staatsarchivs in ihrer Ausfiihrung 
stecken. aber immerhin gelang es doch wenigstens in den 20er Jahren, die gesamte 
altere Registratur der Geheimen Kanzleien in das Ardtiv zu ubernehmen. Diese 
reimte bis in die Zeiten des Lgf. Moritz zuriick und bildete fortan den wichtigsten 
Aktenbestand des Haus- und Staatsarchivs. In den 30er Jahren wurde sie durch die 
neueren Aktenbestande der Geheimen Kriegskanzlei uod der Landkanzlei sowie 
des aufgelosten Geheimen Kabinetts und des Geh. Kabinettsarchivs erganzt. Eine 
weitere Abrunduog boten die anfangs der SOer }ahre iibernommenen Regensburger 
Comitialakteo. Wesentliches Material fur eine Geschimte der auBeren und inneren 
Verhaltnisse Hessens war auf diese Weise sichergestellt. 

43 StAM Best.156a Pak. 31 Bericht Chr. Fr. Schmincke an Reg. Kassel v. 3. Marz 1787. 
44 StAM Best. 156 b Pak. 15 Bericht d. AT/:nivars Wachs an den Praefekten d. Fulda

departements v. 30. Aug. 1809. Ein Teil der Mainzer Zentralakten wurde nam den An
gaben v. Wachs' an das lehnsarchiv bzw. das Oberrentkammerarchiv abgegeben. 
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Es fand sogleich seine Auswertung in dem bekannten zehnbandigen Werke 
Rommels zur Gesmichte des hessismen Fiirstenhauses. Nom einmal war hier in 
gro6artiger Weise dee Zusammenhang von Archiv und Hofhistoriographie aufge w 

zeigt worden. Aber zugleich fand auch die eigentliche Landesgeschichte in 
starkerem MaSe Beriicksichtigung. Denn im lahre 1839 erfolgte die OberHihrung 
dee Akten des Marburger Regierungsarchivs in das Haus- und Staatsarchiv. ihm 
foIgte spater das Archiv des Deutsmen Oedens. Die Aufspiirung als verloren he
trachteter Klosterarchive und die Fiirsorge fUr die kleineren Stadtarchive rundeten 
die Sarnmlung von Quellen fur die eigentliche Landesgeschichte ab. Mit dee organi
satorismen Vereinigung des Haus- uod Staatsarchivs rnit dem Kasseler Regierungs
archiv fanden die Erfolge Romrnels uod seiner Mitarbeiter in der Erfassung der 
historisch wertvollen, nicht mehr kurrenten Behordenakten im weseotlichen ihren 
AbschluB. Lediglich aus dem lahre 1858 ist uns noch die Obernahme von Akten und 
Rechnungen der Renterei Schrnalkalden bekannt. Gewaltige Massen von Akten 
aber ruhten noch in dem Archiv der Rentkarnrner in Kassel. in den Provinzial
archiven der Regierungen in Hanau uod Fulda sowie in der Mehrzahl der staat
lichen VerwaltungsdienststelIen und Gerichte. Sie reichten in vielen Fallen bis tid 
in das 16. lh. hinein und wurden fUr die Verwaltungsarbeit schon seit langem nicht 
rnehr benotigt. Das Haus- und Staatsarchiv hat auch diesen Bestanden immer wieder 
seine Aufmerksamkeit zugewendet. Zu einer Einziehung aber ist es nicht rnehr 
gekommen. Erst das Ende des Kurstaates stellte die Verwaltung des Haus- und 
Staatsarchivs vor die Aufgabe, binnen weniger Monate all das namzuholen. was 
jahrzehntelangem BernUhen angesicilts zahlreich.er Widerstande nicht gelungen war: 
die endgUltige Obernahme aUer nom bestehenden Behorden-Altregistraturen und 
Nebenarchive 45. Das Haus- und Staatsarchiv war kein Archiv geworden fUr die 
Zwecke der modernen Verwaltung, wie es Rommel vielleicht gelegentlich. vor
geschwebt hatte. Es hatte sich. getreu dem Geiste seiner Zeit zu einem historismen 
Archiv mit wissensmaftlich.en Zielsetzungen eotwickelt. 

Ordnung uDd Repertorisierung 

Ober den Ordnungszustand des SchloBgewolbes bzw. Hofarmivs in seiner FrUh
zeit sind wir bisher wenig unterrichtet. Anders als beim Samtarmiv in Ziegenhain 
hat sich hier in Kassel ein ausfUhrliches Repertorium aus der 2. Halfte des 16. lh. 
nicbt erhalten. Es smeint sogar so, als ob ein gebundenes Repertorium fUr die Kas
seler Urkundenbestiinde im 16. lh. gar nimt vorhanden gewesen ist. Dagegen haben 
sim eine Reihe von gleichmaBig angelegten Einzelverzeichnissen erhalten, 
die al1em Anschein nach bereits im 16. lh. aogelegt worden sind 46. Vennutlich. wurde 

H vg!. im Allgerneinen : StAM Best. 16 Rep. I Kl. 1 nr. 18 vo!. I-If. 
46 Noch Landau sagte irn 1.1835: "Das Gauze umfa/1r uber 300 Sdt ubladen. Diese 

UrkuHdel1 sil1d alle il1 Reperto rieu verzeidH1 et, von del1 el1 iedodt, wie fflQl1 sagt, wiihrel1d 
der westfii/isdten HerrsdJa fr, eil1 T eil ablfQl1deu gekommel1, so da/1 VOI1 md lr als 300 
Repertoriel1 etwa 50 fehlel1". (a. a. 0 .) Hier konnte es sich nur urn die "Kastenverzeich
nisse" handcln. Denn eine Obersicht der Bandrepertorien des 18. lh. HiSt keine Verluste 
dieser Art entdecken. Man sah al so wobl die Verzeichnisse in den einzelnen Kasten als 
das eigentliche Repertorium :m. 
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gleid1Zeitig rnit den Aktenordnungsarbeiten in clef Kanzleiregistratur irn lahre 15 81 
oder bald danadt eine Verzeichnung des Inhaltes def einzelnen Schubladen des 
Briefgewolbes vorgenommen. Keinesfalls ist das Repertorium des SchloBarchivs 
identisdt mit der sogen ... Kanzleiregistratur U vcn 1581. wie dies schon 
Knetsm betont hat·'. Der Titel dieses Verzeimnisses stimmt sdlon bedenklich. Das 
genaue Inhaltsverzeidmis aber macht klar. daB es sich bei der nKanzleiregistratuc" 
im wesentlicben um ein Aktenverzeimnis handelt. Au6erdem stand ja aum. wie 
oben erwahnt. das Briefgewolbe in keinem engen Zusammenhang mit def Kanzlei. 
zum mindesten nicht raumlich. Die vorhandenen Einzelrepertorien sind sog. 
K a s ten v e r z e i c h n i s se, die sich allerdings erst in Handschriften des heginnen· 
den 17. Jh. erhalten haben 48. Aus ihnen sowie aus dem schon erwahnten, i01 lahre 
15'90 angeIegten Akz ess ian s buch, das bis in die Mitte des 17. lh. reicht. kon· 
nen wir die Ordnung des Briefgewolbes in seinen Grundziigen erkennen. Wie in 
Ziegenhain. so wurden auch in Kassel die Urkundenbestande nach einzelnen .. Sedes" 
eingeteilt. An graBeren Gruppen lassen sim in Kassel feststellen: 

kaiserliche Recognitionen 
Einungen uDd Vertrage 
Schuldverschreibungen 
Quittungen 
Lehnsreversalien 

Urfehden, Yerzicht~ uDd Schadlosbriefe 
Testamente 
eheliche VerschreibungeD 
Stiftungen uDd geistliche Lehen 
Eigentum des Niederfiirstentums 

Die Obereinstimmung diese r Gruppen mit den van Fink olD angefiihrtcn 6 Sedes des 
Ziegenhainer Samtarchivs : 

kaiserliche und k5nigliche Privilegien 
Einungen und Ve rtdigc 
WittumsverschreibuDgen, T estamente 
uDd dergleichen 
Schuld~ uDd PfandverschreibuDgen. Stif~ 
tungen uDd geistlicb.e Lehen 

Eigentum der Nieder~ uDd Obergrafschaft 
Eigentum des Niede r~ und Ober~ 
fiirstentums 

ist iiberzeugend. Beide Archive wareD offensichdich nam dem gleichen Schema ein~ 
gerichtet. Ubrigens war dieses Ordnungsprinzip nicht ecst anlaBlich der Organisa· 
tion des Samtarchivs geschaffen worden. wie Fink zu vermuten smeint. Vielmehr 
hatte der Registrator Pergamenter bereits zu Zeiten der Regierung Lgf. Philipps 
nam der Verlegung des Urkundendepots von KasseI nach Ziegenhain einen Ord~ 
nungsplan dieser Art ausgearbeitet. Er nannte die Hauptgruppen "A I p h a bet .. 
und unterscbied 5 Hauptabteilungen, von denen eine das gesamte Eigentum um
fallen sa lite 50. Mit der Bezeichnung .. Alphabet" sdllaB sich Pergamenter an die 
urspriingliche UrkundenaufstelIung in Kassel und M arburg an. Dem Repertorium 

41 G. Knetsch: Das Staats3rchiv zu Marburg -+ Arch. Zs. Ill. F. Bd. VI (1930). 43- 54 . 
bes. 50 . 

48 Gesamtverzeichnis des 11. lh. siehe folgende alte Repertorien: StAM Abt. Handschr. 
R 171; 318 nr.2 ; 661 a; 661h; 661 c; 661d; 661e; 664 a; 664c; 664e; 663; dazu 
R 256; femer Best. 156 a Pak. 2 Prot. 

4 9 Fink a. a. O. 5. 

50 StAM Best . 1 nr. 212 Verz. H . 
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von 1502 fur die Bestande in Kassel uDd Marburg liegt ebenfalls eine AufteiIung 
in 5 Alphabete zugrunde. AlIem Anschein nach bildete die Urkundenordung des 
Kanzlers Stein in Marburg im J ahre 1486 die Unterlage fur alle spateren Ordnungs
bemiihungen. Wenigstens lath sie bereits drei der wesentlichen spateren Gruppen 
erkennen. WiT werden annehmen durfeD, daB die Ordnung des Kasseler GewoIbes 
demnach im wesentlichen mit den friiheren Ordnungsarheiten iihereinstimmte. Die 
oben genannten Gruppen erlauben wohl kaum eine v6Ilige Identifizierung des In
haltes des Briefgewolhes. sondern sind nur eine ltickenhafte Aufzahlung. 

Manche deT erwahnten Abteilungen waren aufgegliedert. Dabei karnen ver
schiedene Systeme zur Anwendung. Die Gruppe der Einungen uDd Vertdige war 
nadl einem gemischten Staaten- und Rangalphabet geordnet, Vertdige mit Fiirsten, 
Stadten und Grafen etc. lagen daher nkht in der ReihenfoIge des Staatenalphabets, 
sondern jeweils in besonderen Gruppen. Die Abteilung des Eigentums war wie in 
Ziegenhain alphabetisch nach Orten gelegt. Die Urkunden Iagen in Kasten, die 
auBen mit einer Signatur versehen waren. Im Kasten soUte sich ein Verzeichnis aller 
Einzelstiicke befinden. Von den erhal tenen Verzeichnisresten fiihren einzelne die 
Urkunden nach einer laufenden Numerierung innerhalb des Kastens an, andere 
sind chronologisch geordnet. Ware die urspriingliche Verzeichnung wirklich s.tandig 
fortgefuhrt worden, so hatten sich die Geheimen Rate im lahre 1650 nicht den 
Kopf zu zerbrechen brauchen uber eine notwendige "gute richtige Ordnung" des 
Archivs. Anscheinend kamen aber auch sie nicht zu grundlegenden Veranderungen 
des bestehenden Zustandes. Man muBte sich wohl aus finanziellen Griinden ledig
Bch auf eine Erganzung der vorhandenen Kastenverzeichnisse beschranken. Das Er
gebnis dieser Bernuhungen sind wohl die schon erwahnten Verzeichnisse, die wah
rend der Wirkungszeit des Registrators bzw. Archivars Gerhard Steinicke entstanden. 

Erst urn 1685 wurden die Repertorisierungsarbeiten wieder aufgenomrnen. Ihr 
Ergebnis war ein heute noch vorhandenes Ban d rep e r tor i urn, das "Repertoriurn 
A-Z". Es verzeichnet Urkunden und Vertrage aus den lahren von 1404 an und 
ordnet sie innerhalb der Buchstaben des Alphabets chronologisch 51 . Die Einreihung 
in das Alphabet erfolgte nach Sachbezeichnungen, Personennamen, Gattungs
begriffen und Staatennamen. Zweifellos war das Repertorium kein Gesamtverzekh
nis der Urkunden. Vielleicht war es nur eine Erganzung der bereits bestehenden 
Kastenverzeichnisse. Denn in der Hauptmasse stammen die verzeichneten Urkunden 
erst aus dem 17. Jh. AuBerdem fallt die starke Obereinstimmung mit dem im lahre 
1590 angelegtenAkzessionsbuch auf. Was vollig in ihm fehlte. waren die Urkunden 
des sog. "Eigentums". Ihnen hat offensimtlich der Armivar Arnhold zwischen 1690 
und 1700 seine Aufmerksamkeit zugewendet. Leider scheint dieses Repertorium 
indessen nicht mehr vorhanden zu sein. Wir kennen seine Existenz lediglich aus 
verschiedenen Hinweisen Arnholds in anderen Verzeichnissen. Danadt waren die 
Urkunden des Eigentums in hergebramter Weise nam dem System des Orts
alphabets verzeichnet. AuGer ihnen hat aber audt die Gruppe der Einungen und 
Vertrage Aufnahme in dieses Repertorium gefunden . Wenigstens Bnden sich Hin
weise auf die Unterabteilungen Sachsen, Rietberg und Schaumburg. Wir durfeD aD
nehmen, daG sidt Arnhold nidtt mit Einzelabteilungen allein begntigt hat. sondern 

51 5tAM Abt. Handsdu. R 256. 
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zum mindesten beabsichtigt hat. ein Gesamtrepertorium herzustellen. Denn er 
bezeichnet sein Werk mehrfach als .. mein Repertorium uber das fiirstliche Hof~ 
archiv"'!. AllemAnschein nach ist die Arheit indessen nicht vollendet worden. Auch 
der Regierungsarchivar Kuchenbecker. der in den 30er lahren des 18. Jh. einen 
Repertorisierungsauftrag erhielt. hat seine Verzeichnung nicht zu Ende gefuhrt'3. 
So war bis urn die Mitte des 18. lh. noch kein Repertorium vorhanden, das die ge~ 
samten Bestande des Hofarchivs im Einzelnen nachgewiesen hatte. 

Die Durchftihrung dieser groBen Arbeit war die Aufgabe der hauptamtlich 
tatigen Hofardtivare, deren Reihe im Jahre 1746 durdt Reinhard Henrim Jungmann 
eroffnet wird. Ihm uod seinen Mitarbeitern, vor allem Christoph Friedrich Schmincke 
und Georg Peter Becker. verdanken wir die lange Reihe stattlicher Bandrepertorien, 
die noch heute den Schltissel zu den Bestanden des aIten Iandgraflichen Ardtivs 
bilden. ]ungmanns Instruktion Iautete auf eine .. Renovierung" des Hofarmivs. Vor 
allem sollte er samtlime Dokumente durchsehen, sie nam Materien separieren und 
ihren Inhalt in Form eines .. Extraktes", eines Regests, in ein " Repertorium juxta 
ordinem alphabeticum eintragen. forters gewisse sedes nadi Art und Besdtaffenheit 
der Sadien madien und eine jede in seine behorlge celIulau~ registrierel1 . numme
rieren. und besdtreiben helfen" . Die Aufgabenstellung war damit klar. Es soUte ein 
nam sachlidten Gesimtspunkten unterteiltes Repertorium erstellt werden. Von 
Riicksimten auf eine Versmiedenartigkeit der Provenienz der Archivalien war in 
den Instruktionen noch keine Rede !i4. 

AIs Grundlage fUr die Ordnungsarbeit diente ansmeinend ein Obersichtsver
zeichnis, das in einer Fassung vom lahre 1752 vorliegt. In ihm war zunachst der 
Inhalt von 156 .. Zellen". den frtiheren Kasten oder Schubladen, aufgefiihrt. Nach
trage und Neuzugange. die von lungmann und Smmindce in die Obersicht ein
getragen wurden, vermehrten den Bestand auf 377 ZeIleneinheiten. Doch waren 
dabei zunachst 90 nom unbelegte ZeIlen mitgezahlt worden. Dieser n Conspectlfs 
rubricarum". wie ihn lungmann und Schmindce formiert hatten. ist im Laufe des 
18. und 19. lh. mehrfam neuaufgestellt worden's. Er bietet somit ein gutes Bild 
des aIlmahlidten Wachsens der Bestande des Hofarchivs. Dariiber hinaus aber lafh 
er uns die Entstehung und Gliederung der inneren Ordnung des Hofarchivs er
kennen. Diese ist eine Mischung von Sach- und T erritorialgruppierungen in ahn
licher Weise. wie dies bereits im Ziegenhainer Samtarchiv und in den Kasseler 
Bestanden des 16.117. Jh. durchgeftihrt war. Neben den Sach~ und Territorialabtei· 
lungen dagegen tauchen auth Gruppen von Armivalien auf. die man fast aIs 
provenienzmaBig aufgestellte Bestande ansehen kann. Allerdings sind diese Pro
venienzen selbstverstandlich nom nicht bewuBt geformt worden. Sie haben sim 
wohI eher zuHilIig durch die Obernahme geschlossener fremder Armivkorper in das 
herrschaftliche Archiv gebildet. Anscheinend sind sie aus rein redttl ichen Grunden 
entstanden oder vielmehr erhalten geblieben. Denn von dieser scheinbaren pro-

5'2 versmiedene Hinweise in StAM Abt. Handsch r. R 215" c; 262 c. 
53 StAM Best. 5 nr. 8671 Berimt d. Landkanzlei v. 17 .128 . Febr. 1746. 
54 a. a. O. Instruktion v. 1746. 

55 StAM Abt. Handsmr. R 327 or. la; 327 nr. 3; Best. 5 or. 152 58; Best. 16 Rep. I Kl.18 
nr. l vol. J. 
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venienzma6igen Aufstellung sind zunachst nur die Urkunden aus dem Besitz der auf~ 
gehobenen KlOster betroffen. DaB fur die "Closterbriefe" eine gewisse Schwierig~ 
keit der Einordnung bestand, war smen Georg Pergamenter kIar gewesen, als er Zll 

Zeiten Lgf. Philipps seinen Plan fur die Systematisierung des Ziegenhainer An:nivs 
aufstellte. Hier ersdtienen die Klosterbriefe oeben den Gruppen der Urkunden def , 
Landgrafen von Hessen. denen def Grafen v. Ziegenhain uod jeneD def Grafen 
v. Katzenellenbogen bereits als eine vierte RechtsquelIe von eigenem Leben. Allem 
Anschein nam faGte man die mit dem einzelnen KIoster zusammenhangenden Rechte 
uDd Pflichten dom noch als einen selbstandigen Gesamtkomplex auf. Man unter· 
schied diese Remte nam ihrer Entstehung von den eigentlim furstlichen Remten, 
obwohl der Landesherr bereits das Eigentum an den sakularisierten Klostern an
getreten hatte. Einen Parallel fall hierzu bietet die hessisme Verwaltungsgeschichte. 
Auch hier kennt man, in gewisser Absonderung von der ubrigen staatlichen Ver
waltung, fur landesherrlicbe Beamte den Titel von Klostervogten und Kloster
verwalte rn noch bis in das 17. Jh. hinein. Dabei hatte auch hier eine selbstandige 
Tatigkeit der Klosterverwaltung an und fUr sich bereits Iangst aufgehort. Man hat 
also sicberlich im 16. Jh. bewuBt darauf verzichtet, die Klosterurkunden im Einzel
llell je nam ih rem Ortsbetreff auf die jeweiligen Orte des .. Eigentums" des Landes
herren zu verteilen. Wohl aberstellte man sie als jeweils gesdtlossenenRechtskorper 
mit in die Rubrik des .. Eigentums". In dieser Weise ist man sowohl in Kassel wie 
in Ziegenhain verfahren. Denn tatsachlich bi1deten die Klosterarchive ja einen, 
wenn auch fur sich und unter anderen Voraussetzungen entstandenen T eil des fiirst
lichen Eigentums. 

Ahnlich geartet wie bei den Klosterarchiven waren wohl die Gesichtspunkte von 
Jungmann und Schmincke fur die Einordnung von An:niven ausgestorbener Adels
familien. Vielleicht war es hier smon weniger der Gedanke an einen neuen 
Rechtskreis. Er spielte fur die Interessen der schon in starkerem MaSe wissenschaft
lich eingesteIlten Arrnivare des 18. Jh. wohl bereits eine geringere RolIe. Es war 
wohl dom schon die Ahnung eines eigenstandigen Lebens dieser Adelsarchive. Sie 
war wohl die Veranlassung dazu, sie ebenfalls jeweils als geschlossenen Archivkorper 
in das Hofarchiv aufzunehmen und nicht auf die Sach- und Ortsrubriken zu ver
teilen. Die bereits Tradition gewordene Regelung fur die Klosterarchive wird dabei 
als Vorbild vielleicht nicht ohne Wirkung gewesen sein. 

Auch von einem anderen Gesichtspunkt gesehen, erscheint die zunachst auf
falIige SondersteIlung der genannten Abteilungeo aIs verstandlich und organism 
gewachsen. Smon d;'ts Urkundenrepertorium des Marburger Gewolbes vom lahre 
1502 kannte einen Unterschied zwismen Urkunden der Landgrafen von Hessen und 
soIchen der Grafen von Katzenellenbogen. Aum hier ist simerlich zunachst an den 
jeweils damit verbuodenen Redltskreis gedacht gewesen. Aber aIs dieser Gesimts
punkt allmahlich mehr in den Hintcrgrund trat, verband man mit der urspriinglichen 
Aufspaltuog mehr uod mehr den Gedanken an die Territorien, auf denen diese 
Rechte ruhten. In diesem Sinne konnte man aum die Kloster- uod Adelsarchive als 
etwas Abgesoodertes ansehen. sie sozusagen mit den T erritorien auf eine Ebene 
stellen. Simerlich durfen wir in der Sonderstellung der beiden Urkundengruppen 
noch nicht den Versuch einer provenienzmaSigen Aufgliederung der Bestande sehen. 
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Anerkanntes Ordnungsprinzip war vielmehr das T e r ri t o ri a I p ri n zi p. Nom 
Rommel spram in seinem 1. Gutarnten iiber die Zentralisation der Archive im l ahre 
1821 van den "Dahumenten der tmsgestorbenen und mU Hessen rem1ierten Graf
sc:haften lfnd Herrsdtaften" . Man damte dabei nom nicht an provenienzmallig ge· 
gliederte Archive. sondern sah die O rdnung nom vollig vom territorialen Gesimts· 
punkt ber. In diesem Sinne sprach auch die Denksduift Landaus vom lahre 183 5 
Gber die notwendigen Ordnungsarbeiten im Haus- uDd Staatsarchiv 56• Sie erwahnte 
die Zusammensetzung aus " einer Menge · VDn Ardtiveu" und nannte dabei unter 
anderem die Armive des Stifts Hersfeld. der Grafsmaften Katzenellenbogen. Z iegen
hain, Schaumburg und Hanau sowie der Herrschaft Schmalkalden. Tatsachlich aber 
befanden sim zu diesem Zeitpunkt Archivalien aus der Grafsmaft Hanau noch gar 
nicht im Haus- und Staatsarchiv. sondern ruhten nom in Hanau. Auch die Schaum
burger Urkunden bildeten nom einen Bestandteil des Biickeburger Samtardlivs. So 
konnten also die sogenannten Archive von Schaumburg und Hanau hochstens per
tinenzmaSige Sammlungen von Archivalien sein. Der Gedanke liegt nahe. daB auch 
bei den ubrigen genannten .. Archiven" eine ahnlirne Situation gegeben war. Dadl 
enthielten diese wenigstens einen Kern van emter Provenienz. Bei dem Doppel
gesich t der vorhandenen Gruppen iiberrasmt es nimt. daB die 400 Urkunden. die 
im l ahre 1839 aus dem Marburger Regierungsarchiv nam Kassel abgeliefert wurden. 
dort in die vorhandenen Urkundengruppen eingearbeitet wurden. Eine Aufstellung 
nam Provenienzen in unserem beutigen Sinne kannte man eben nom nicht nnd 
das Territorialprinzip als O rdnungsgrundsa tz stand einer derartigen Ma6nahme 
nicht im Wege. Wieweit man im Grunde noch von unseren helltigen Ordnungs
bemuhungen distanziert war. zeigt auch die Generalanweisung allS dem l ahre 18 35. 
Hier wurde das Ordnungssystem des Haus- und Staatsarchivs zum Genera1system 
fur die Ordnung aller Urkundenbestande des Landes erhoben oh ne Rueksicht auf 
die jeweils gebotenen ortlichen Verschiedenheiten. 

Trotzdem erkennen wir bereits in den 30er und 40er lahren des 19. lh. Ansatze 
zu einer anderen Ansicht uber die Ordnung des Archivs. Landau wies in seiner eben 
schon erwahnten Denkschrift von 1835 auf die Zweckma6igkeit h in, die Kloster
archive aus dem Buchstabenalphabet des .,Eigentums " herauszunehmen. Sie sollten 
. besD"ders, als fUr sid. bestehe"d, gleid. deu Grafsd.afteu aufgestellt werdeu" . 
Die Stellungnahme Landaus bedeutete prak tisch hinsichtlich der Klos terarmive die 
Vorwegnahme des Provenien z prinzip s. das erst 40 l ah re spater im Staats
archiv eingefuhrt wurde. So ist Landaus Vorschlag die geistige Grundlage geworden 
fur die heute im Staatsarchiv bestehende selbstandige Urkundengruppe .. Hessisme 
Kloster und Kirchen". Dem Grundsatz der Sonderung der Klosterannive entsprach 
die Aufstellung der aus Marburg iibernommenen Deutsm-Ordens-Urkunden als 
selbstandiger Bestand. Die gleiche Behandlung erfuhren allm einige der neu in das 
Halls- und Staatsarchiv gelangten Kloster- und Stadtarchive. 

Fur die Untergliederung der einzelnen Hauptabteilungen territorial er Pragung 
laSt der .. Con sp ec tu s" von 175 2 folgendes erkennen : 

56 StAM Best. 16 Rep. 1 Kl. 18 nr. 1 vol.l. 
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1. PapstI. Bullen 
2. kaiserl. Privilegien 

3.-11. Ehepakten. Bigamie 
12.-16. Testamente 
17.-19. Custodiensamen 

20. Grafen v. Dietz 
21. Furstlimes Haus 

22. H . Einungen u. Vertrage (nam 
Staatenrangfolge. darin 
aiphabetj.d» 

46. Reims- u. Kreissachen 
47. Religionssachen 

48.-50. Schutzbriefe 
51.-53 . Geistlime u. Kirmensachen 
H .-56. Hospitalsachen u. Stift 

Kaufungen 
57. Universitatssachen. Stipendien 

58.-59. Landesordnungen 
60. Konzessionen. Zunftbriefe 
61. Steuern. Quittungen 
62. Kameralsachen 
63. Bergwerks-. Miinzsachen. Siegel 

64. 66. Fehden, Siihnen etc. 
67. Landtage 

Kurt Duller 

68. 69. Ritterschaft. Adel 
70. Untertanen 
71. Pfanner von Sooden 

72.-117. im Furstentum belegene Stadte. 
Amter. Schlosser etc .• auch adel. 
Familien (alphabetisch n. Orten. 
dazwischen als besondere Zellen 
Urkunden der hess. KJoster) 

118. Papstl . Bullen f. Hersfeld 
119. Kaisl. Privilegien desgI. 

120.-121. Einungen u. Vertrage f.Hersfe1d 
122. hess. Lehnreverse f. Hersfeld 

123.- 129. Eigentum (hersf.) 
130.-134. hersf. Kloster 
135.-137. Katzenellenbogen 

138. katzenelJ . Kloster 
139.-140. Ziegenhain u. Nidda 

141. desgI. Kloster 
142. Schaumburg 

143 .-14-4. Hanau 
145.-}48. Plesse 

149. Schmalkalden 
150.-151. SchuId- u. Pfandverschreibungen 

Die smeinbare Regellosigkeit dieser Aufzahlung ergibt hei naherer Betrachtung ein 
klares System. Einmal liegt eine Gliederung vcr nam T erritorien: Niederfiirstentum, 
Hersfeld, Katzenellenbogen, Ziegenhain uDd Nidda, Hanau, Plesse, Smaumburg, 
Sdtmalkalden. Zum andern gliedert sim jedes Territorium in die groBen GruppeD: 
Privilegien, fiirstl. Halls, Einungen uDd Vertrage. Eigentum, Kloster. Fur Hessen 
allein wird die sachliche Gliederung in einzelnen Punk ten erweitert. 

An diesen ursprunglidt vorhanden gewesenen Block smlieBen sich dann eest 
nachtraglich die wiedererworbenen hessismen Lehnsurkunden uDd Lehnsreverse an. 
Die im Laufe des 18. Jh. erworbenen Neuzugange lassen keine systematische Ein
ordnung mehr erwarteD. da die Reihenfolge der Zellen festgelegt war. 50 gliedern 
sich die NeuerwerbuDgen in Archive ausgestorbener Familien oder in 5achbetreHe : 
Krieg. KapitaL Akzise uDd Zo11 u. a. Zur leichteren Orientierung legte man im 
19. Jh. die Ubersichtsverzeichnisse nicht mehr in der Reihenfolge der Zellen an, 
sondern man ordnete die Rubriken alphabetisch. Wie ein Vergleich der Rubriken 
des ... Conspectus" von 1752 mit den nur unvollkommen ermittelten Gruppen
bezeichnungen des 16. Jh. zeigt. haben die Hofarchivare des 18. lh. die alte Ordnung 
ohne weiteres tibernommen und lediglich in Hinsimt auf die Neuzugange erganzt. 

Ihre eigentliche Arbeit im Hofarchiv bestand in der systematischen Erfassung 
und Verzeichnung der bereits im Hofarchiv befindlichen Archivalien sowie in der 
Ergiinzung der Bestiinde dunn Ablieferungen aus den Behorden. Vor anem die 
letzteren Arbeiten scheinen im lahre 1752 im wesentlichen zum AbschluB gelangt 
zu sein. Dieser Zeitpunkt bezeichnet wohl gleichzeitig den Beginn der Regestierungs
und Repertorisierungsarbeiten. Wenigstens werden wir in dieser Weise die damaIs 
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erfolgte Personalvermehrung zu versteben haben. Ober die Reibenfolge der Arbeiten 
und ihre Verteilung sind wir im Einzelnen nicbt unterrichtet. Aus erbaltenen Reper
torienkonzepten laBt sich feststellen, daB mehrfach beide Hofarchivare gemeinsam 
an einem Bestande gea rbeitet haben. Vielleimt war dies uberhaupt die iiblicheForm 
ihrer Tatigkeit. Die Dauer der Arbeit kennen wir nimt. Bis zu Schminckes Tod im 
lahre 1795 war die gesamte Arbeit mindestens im Konzept vollig abgeschlossen. 
Anscheinend war damals nur das Reperrorium iiber die Aktivschuldverschreibungen 
noch nichr abgeschrieben. Als einziges der erhaltenen Konzepre weisr es Nachrrage 
aus den lahren zwischen 1784 und 1797 auf57. Ein weiterer Grund, der fur den Ab
smIuS der Arbeiten bis zu Smminckes T od sprimt, ist d.s FehIen jeglimer Reper
rorien von der Hand seiner Amrsnachfolger bis zum lahre 1806. 

Die Anlage der Reperrorien war in alien Fallen die gleiche. FUr jede Gruppe 
oder Rubrik wurde ein besonderes Reperrorium angelegr. Gegebenenfalls wurden 
mehrere solcher Repertorienhefte in einem Bande vereinigr. Nur die Klosrer
reperrorien waren von dieser Regelung ausgenommen. Sie standen jeweils als be
sonderer Band innerhalb der Bumstabenfolge des .. Eigentums", das heute als 
.. G e n era Ire per tor i u m .. bezeichnet wird. Die Anordnung der Urkunden inner
halb ihrer Rubrik war chronologisch. Der Inhalt wurde in ausfuhrlichen Regesten, 
doch ohne Siegelangaben, festgelegt. Zur ErJeimterung der Sucharbeiten war ein 
nGeneralrepertorium" aufgestellt, das nam dem Ortsalphabet eingerichtet war. Es 
war ein Hilfsverzeichnis und darf nimt mit der heurigen Abreilung "GeneraI
repertorium U verwemselt werden 58. 

Von den weit gespannten Arbeitsplanen, die Rommel in seiner Denksmrift von 
1833 fur die Organisation des Urkundenbestandes entworfen hatte, ist kaum etwas 
zur DurmfUhrung gelangt. Er dachte damals an die Aufstellung von "systematisdteH 
uHd zugleid1 dtroHologischeH, il1 BeziehuHg aut die OrtsurkuHdeH, Lehnsreverse etc . 
alphabetisdten GeHeraI- uHd Spezialrepertorien (mU den dabei erforderlieJ1en Hin
weisuHgen aut verwaHdte oder aHderwarts HOch eiHtHal vorkommef1de GegeHstiiJ,de) 
nebst ejne~1I Directorium dieser RepertorieH a's SeJtlussel zum gaHul1 Archiv." 
Daruber hinaus sollten mronologisme und systematisme Verzeichnisse aller irn 
Staatsarmiv be6ndHmen Armivalien uber bestimmte Materien aufgestellt werden, 
z. B. fUr hessisches Staatsremt, fur auswartiges Staatsremt, fUr auswiirtige An
gelegenheiten uberhaupt, oder fur Reichsgeschichte 5a• Bn Teil dieser Plane war fUr 
den engeren Bezirk des Hofarchivs bereits ven den Archivaren des 18. lh. geleistet 
word.en. Das Scheitern der geplanten Urkundenzentralisation gro6eren Umfangs war 
wobl die Ursache fur den Verzicht auf die Durchfiihrung der Rommelsmen Plane. 

Die Masse der Repertorien des 18. lb. ist im Laufe des ausgehenden 19. Jh. in 
mancher Beziehung iiberarbeitet und erganzt worden und nom heute in stiindigem 

57 erhaltene Konzepte: StAM Abt. Handsdu. R 8: 11: 29 i: 29 k; 291; 55 a; 5S a b ; 165 ; 
185 : 189: 293; 295a : 296a; 296b; 297 : 298a; 298b; 300; 301: 30Za; 301b; 303a. 
b, c, d, e, f. g; 304b; 305a-e; 306a~; 307a-d; 308a-b; 311; 312; 320; S78; 
655; 3251 

SS a. a . O. R 300 : 301; 312. 
59 StAM Best. 16 Rep. I Kt. 18 nr. 1 vol. I Denkschrift von Rommel u. Sduoder v. 11. 2. 

1833. 
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Gehraum 60, Lediglich fUr die Gruppe deT Einungen uDd Vertdige. die heutige Ab
teilung "Staatsvertrage", wurden in deT 1. Hiilfte des 19. Jh. irn allgemeinen 
Deue Verzeichnisse angelegt. In ihr waren die wesentlichsten Zugange im Laufe des 
19. Jh. zu verzeidmen gewesen, nachdem das Haus- uod Staatsarchiv die Akten 
deT alteren Geheimen Kanzleien sowie manche Bestande des Geheimen Kabinetts
archivs in den }ahrcn nach 1830 iibernommen hatte. Im iibrigen beschdinkte sich 
die Arbeit cleT Archivare auf die Eintragung deT Nachtrage in die vorhandenen Ver
zeichnisse sowie auf die Bearbeitung deT im Zuge deT Zentralisation neu in das 
Haus- uDd Staatsarmiv gelangten Bestande. Unter ihnen war deT wichtigste deT 
Urkundenbestand des Deutsmen Ordens, der im J. 1 S 5' 3 durm den Armivar Vogt 
verzeidmet wurde. Einige kleinere Kloster- und Stadtarmive wurden von Georg 
landau und Falkenheiner aufgenommen. 

Mit Aktenordnungsaufgaben in groGerem Sti! hat man sich im Haus- und 
Staatsarmiv erst seit Ende der 20er Jahre des 19. Jh. besmaftigt. Die VeranIassung 
dazu bot die Obernahme der Akten der alteren Geheimen Kanzlei seit der Zeit 
Lgf. Moritz'. Im J. 1 S 31 berichtete Rommel. daG er mit der Durmarbeitung dieser 
voIlig durmeinandergerateneD Papiere beschaftigt sei. Die Grundsatze, die er bei 
dieset Arbeit befolgte, ergeben sich aus der Denksmrift v. J. 1833 liber die not
wendigen OrdnungsarbeiteD. Zunamst soUte eine grobe mronologisme Ordnung 
durmgeHihrt werdeD unter Heranziehung palaographischer Gesichtspunkte und 
Hilfsmittel, soweit es sich urn undatierte Stticke handele. Die Schwierigkeit der 
Arbeit liege darin, daG es ungeheftete Akten seien. Sie mllGten erst in FaszikeI 
zusammengesucht werden. Diese glaubte man aber nur schaffen zu konnen, nam
dem man vorher groSere Sachabteilungen geschaffen hatte. Dabei wollte man sich 
auf eine vorlaufige Bezeichnung def Aktenrubra beschranken. Wenn die grobe 
sachliche Ordnung und vorlauHge Rubrizierung beendet war, wollte man an die 
feinere samlime Untergliederung und an die Bildung von Spezialsachaktenblischeln 
herangehen. Erst in diesem letzten Arbeitsgang konnte und solIte dann die Reper
torisierung erfolgen. Die Gefahr dieser Planung liegt auf der Hand. Die Durch
fiihrung war zwar umstandlim. aber moglich, sie setzte jedoch die Kontinuitat der 
Arbeit an einem einzigen Bestand voraus. Hierzu aber waren die Aussichten gering. 
In einer Zeit. wo das Armiv durch Zentralisationsplane und -vorbereitungen, durch 
Visitation und Ordnung auswartiger Archivbestande stark in Anspruch genommen 
wurde. muSten solche auf weite Simt geplanten Unternehmungen zwangslaufig 
durch die Ftille der sonst zu bewaltigenden Probleme in ihrem normalen Ablauf 
gestort werden. Sie Befen damit von vornherein Gefahr, unvollendet zu bleiben. 
Hinzu kam eine weitere Erschwerung, die ebenfalls aus den Zentralisationsbe
miihungen resultierte. Auf Grund eines Vorschlages von landau hatte man skit im 
J. 1835' entschlossen, die Ordnung der Akten der zu zentralisierenden Armivkorper 
nam dem Rubrikensystem des Regierungsarchivs in Kasse1 einzurimten. Die ge
pI ante Vereinigung der beiden Archive, des Regierungsarchivs und des Haus- und 
Staatsarchivs, aber scheiterte an dem Mangel geeigneter Raumlichkeiten, eine Schwie-

60 ausgesdtiedene Teile des Repertoriums d. l8.lh.: Abt. Handsdtr. R 14-22; 26; 28; 292; 
294; 299; 309; 319; 325; 577. 
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rigkei t, die skit trotz mancher erfolgversprechender Ansiitze nicht uberwinden lieS. 
Diese Unsicherheit der kommenden Entwicklung lieS eine Repertorisierung der 
im Haus- und Staatsarchiv be6ndHchen Akten allein als unzweckmaBig ersdteineD. 
Im Falle einer Vereinigung mit dem Regierungsardtiv muBte dann die gesamte 
Aktenrepertorisierungsarbeit des Haus- uDd Staatsarchivs ihre Bedeutung verlieren. 
Der Fehler in der Organisation lag darin , daB man van vornherein an die Erstellung 
van Bandrepertorien dachte. Ihre Benutzbarkeit war in dem Augenblick erIoschen 
oder zum mindesten doch stark eingeschrankt, wo groBe Nachtrage den ursprung
lichen Rahmen sprengten. Dieses Sdticksal hatte man ja eben erst bei den Reper
torien uber die Staatsvertrage erIebt. Wieviel mehr muBte dies erst bei den Akten
repertorien der Fall sein. Denn die Aktenbestande des Haus- und Staatsardtivs 
waren gegenuber denen des Regierungsarchivs nur van geringem Urn fang. Erst im 
J. 1853 waren sie auf eine Zahl von 5500 Fascikeln angewachsen. AuSerdem 
remnete man auch noch auf eine Vereinigung des Kammerarmivs mit den beiden 
anderen Archiven. Auch dies saUte in das Ordnungssys tem des Regierungsarchivs 
genau so hineingepreBt werden wie die Bestande des Haus- und Staatsarchivs. Man 
war skit offensimtlich nimt daruber klar, daB man derartige Massen von Akten 
nur smwerlich in einem Arbeitsgang in der geplanten Weise aufbereiten konnte. 
Tatsachlich kam es nimt zu dieser vorausgesehenen uDd von den Armivaren er
hofften Erweiterung ihrer Arbeit. So begnugte man sich dam it, das System der 
Aktenrubrizierung im GroSen zu entwerfen und es einigermaBen an dasjenige des 
Regierungsarchivs anzugleichen. Die vorhandenen Akten - im wesentlimen waren 
es die Bestiinde der alteren Geheimen Kanzlei seit Lgf. Moritz. aber aum die neu
eren Akten dieser Kanzlei, ferner des Geh. Kabinetts und des Geh. Kabinettsar
chivs, sowie die Regensburger Comitialakten und die Bestiinde des Regierungs
armivs in Marburg - wurden ohne Riicksimt auf die Provenienz in eine Reihe von 
graB en Sachgruppen eingeteilt. Dabei ging man sogaT so weit, geheftete Akten der 
Kasseler Regierung mit den jeweiligen losen Konzepten aus den Bestanden des 
Marburger Regierungsarchivs anzureirnern. Im lahre 18 53, zur Zeit der Vereinigung 
der beiden Kasseler Hauptarmive. waren die Aktenbestande des Haus- und Staats
armivs im Groben nam ihren Sachgruppen verteilt 6 1. Sie lagen nach allgemeinen 
Rubriken geordnet und waren paketweise rnit Titelaufschriften versehen. Offen· 
sichtlich wurden diese GroSfaszikel stehend aufbewahrt. denn die Aufsdtriften 
fanden sich auf der SchmaIseite. In einzelnen Samabteilungen war bercits nam 
SadJgesichtspunkten eine ins Feinere gehende Untergliedening und TiteIgebung 
erfoIgt. In den alten Sachabteilungen, vor allem in den Akten zur Geschimte des 
30jiihrigen Krieges. begegnen zahlreiche Aktenbiismel. die ecst von der Hand der 
Archivare des Haus- und Staatsarchivs gebildet worden sind. In der Mehrzahl 
stammen sie aus der Tiitigkeit des Arrnivars Vogt, aber auch Rommels Hand be
gegnet bei der Gestaltung der Titel der Spezialakten. Man hat die Ordnungsar
beiten aum in der Zeit nam 1853 bis zum Ende des Kurstaates fortgefiihrt. Zur 
Anlage von Repertorien haben sie indessen nimt mehr gefiihrt. Lediglim ftir einige 
kleine T eilbes tiinde der Marburger Akten. soweit sich in den Kasseler Bestiinden 

61 StAM Best. 16 Rep.l KI. 18 nr. 1 vol. 11 . 
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nur wenig an korrespondierenden Akten fand. hat Landau im lahre 1838 Reper~ 
tocien angelegt. Unter ausdrticklichem Hinweis auE die kiln,ftige Repertorisierung 
der Gesamtbestande hat Landau seine Arbeit auf diese wenigen Gruppen hesduankt. 
Von diesen Verzeidmissen war das nur wenige 5tiicke umfassende Repertorium 
der Nassau-Weilburgischen Grenzakten rein chronologisch geordnet. Das Reper
torium iiher die Akten der Margarete v. d. Saale uod die Graftn v. Dietz war in 
Spezialvolumen gegliedert. die chronologisch aufeinander folgten. soweit lahres
zahlen iiberhaupt angegeben wareD. Abgeseben ven diesen Landausmen Verzeim
nissen findet sich nur nom tin Repertorium def Grenzakten zwismen Hessen und 
Biickeburg. das wohl von Altmliller im }ahre 1860 angelegt wurde O!. 

Fur die Masse der Aktenbestande begnugte man sich zunamst mit Listen in der 
Art des .. Conspectus" von 1752. Eine Aufstellung aus dem lahre 1853 nennt fol
gende Einteilung der Aktenbestande des Haus- und Staatsarmivs: 

Kaiser und Reich 
Kreisakten 
Corpus EvangeHcorum 
Reichskammergericht 

Personalien d. Hauses Hessen-Kasse1 
desgl. Hessen-Darmstadt 
desgl. Hessen-Rotenburg 
desgl. Hessen-Philippstbal 
desgl. Hessen-Homburg 

Assecurationsakten 

Aus wartige Hirsten u. Grafen 
Auswartige Stadte 
Auswartige Kloster 
Reichsri t tersch aft 
diplomatisme Korrespondenzen 
Alli anzsamen 
Westfa lismer Friede 
Sch.malkal di smer Bund 

Reicnslehen 
Landesteilungen 
Hu ldigungen 
Landst iinde 

Kiinste u. Wissensmaften 
Kirmensamen 
Universitaten u. Smulen 
Spiele u. Festlimkeiten 

Kriegssamen 

Geheime RatsprotokoJle 
Behorden u. Beamte 
ProtokoIle einzelner Behorden 

Archive 
Landvisitationen 
Verordnungen 

Geleite 
StraBen 
Wasserbauten 
Post 

Volkszahlungen 
Ei nwanderun gen 
AlIswanderungen 
Juden 
Zigeuner 
Leibeigensmaft 

Gerichte u. einzelne Orte 
Adel 
einzelne Personen 

Finanzsamen 
fiirstl. Darlehen 
Steuem u. Zolle 
Salz-Bcrg-. u. Hiittenwerke 
Forst. Jagd u. Fisdterei 
Landwirtsdtaft 
Handel- u. Schiffahrt 
Gewerbe 
Lotterie u. Lotto 

An te. Apotheken 
Seumen 

Kriminalakten 
gesm riebene Zeitungen 

Dcutsdler O rden 

Hofhaltung 

62 vgl. die Repertorien in Abt. Handsmr. R 429; 549; 556 d-e; 684; 687; 691; 695. 
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Eine Aufteilung der Rubriken auf bestimmte Hauptabteilungen fehlt in der 
Obersimt. Trotzdem lassen sim folgende Ha u pt g r u p pen des Aktenplanes klar 
heraussc:halen : 

1. Verhaltnis zu Kaiser und Reim 
2. Verhaltnis zu anderen Staatsgewalten 
3. Haussamen. aum des Gesamthauses 
4 . Landessamen 
,. kulturelle Angelegenheiten 
6. Kriegssamen 
7. Innere Verwaltung 
8. Simerheit und StraGenwesen 
9 . Bevolkerung 

10. Kameralsachen. Wirtsmaft. Landwirtsmaft, Fin'anzwesen 
11. Medizinalangelegenheiten 
12. Kriminalsachen 
H. Zeitungen 
H . Deutsmer Orden 
H , Orts- und Personengesmimte 
16. Hofhaltung 

• 

• 

Hn Vergleich dieser Hauptgruppen mit der heutigen Einteilung des Staats
arch ivs zeigt, wie stark sich die friihere Einteilung nom heute in den Bestanden des 
Staa tsarch ivs widerspiegelt, der Einfiihrung des Provenienzprinzipes zum Trotz. 
Als einzige Provenienz hebt sich aus derMasse der Rubriken ledigIic:h der Deutsme 
Orden hef aus. Doch auch hier wird man sim fragen miissen, wieweit nimt aum diese 
Rubrik mit Akten aus anderen Provenienzen aufgefiillt worden war, oder aum 
wieweit sie ihrerseits an andere Rubriken hatte abgeben miissen. Die gefahrlichste 
Entwicklung im System der Aktenordnung des Haus- und Staatsarchivs aber keno
zeidmete sich in der Anlegung von besonderen Rubriken zur Gesmichte einzelner 
Orte, Familien und Personen. Sie waren ansmeinend von Piderit urn 1843 begonnen 
worden 63. Bei einer systematischen Durchfiihrung mu6te die Anwendung grade 
dieses Prinzips zu einer Atomisierung der Archivkorper Whren. 

Nebco Urkunden und Akten bildeten gro6ere Mengen von Re c h nun g e 0 den 
dritten wimtigen Hauptbestand des Haus- und Staatsarmivs. Sie waren smon seit 
dem 16. Jh. immer wieder den Urkundenbestanden angeschlossen worden. Doch 
befand sich seit dem 18. Jh. die Masse der Redmungen in der reponierten uDd 
laufenden Registratur der Rentkammer. Sie gelangten mit den iibrigen Bestandeo 
dieses sog. Kammerarchivs erst oam der Auflosung des Kurstaates in das Haus
und Staatsarmiv. Von den eigenen Rechoungsbestti nden sc:heiot das Haus- und 
Staatsarmiv im 19. Jh. nichts verzeimnet zu haben, Hne Ausnahme bildeten nur 
die neu aufgenommenen Remnungen aus dem Marburger Regierungsarchiv. Sie 

63 Abt. Handsmr. H 104 Notizen. - Wahrsmeinlim war die Anlage der Ortsrepositur 
eine Folge der Angleimung der Ordnung des Haus- und Staatsarmivs an diejenige des 
Regierungsarchivs gem aB der Anordnung v. 1835 . Aber im Regierungsarmiv war diese 
Abteilung organism erwachsen. 
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wurden van Landau auf wenigen Blattern nam sadtlimen Gruppen verzeidmet uod 
innerbalb dicser Gruppen chronologisch geordnet 6-4. Wahrscheinlich waTeo die sonst 
vorhandenen Red-muogen lediglich nach dem Ortsalphabet aufgestellt. wie dies 
nom his in die Gegenwart der Fall war. Von weiteren Amtsbumabteilungen er~ 
wiihnen die Aufstellungen nients. G e r i c h t 5 b ii c her . soweit sic iiherhaupt be
reits vorhanden waren, ruhren wohl wie die Geschaftsta ge bucher uod Be
schlu8protokolle bei den Akten u . 

In jahrhundertelanger Arbeit haben die hessismen Registratoren uod Armi
vare das smriftliche Erbe vergangener Zeiten verwaltet. Auf Sduitt uod T Titt 
begegnen WiT den Spuren ihree Tatigkeit, sobald wir die Ardtivalien in die Hand 
nehmen. Nicht immer sind wir mit ihnen einer Meinung liber die Zweckmal3igkeit 
uDd Ridttigkeit ihres Tuns uDd Lassens. Generationen von Archivaren haben daTan 
verzweifelt. die aufgehauften Berge vcn Akten mit ordnender Hand zu bewaltigen, 
wenn diese aus alien alten Zusammenhangen herausgerissen wareD. £lnes aber 
miisseD wir ibnen danken. Sie alle haben nach Kraften versucht, die schriftlichen 
Zeugnisse vergangener Iahrhunderte zu bewahTen. 

, 

64 vgl. die Repertorien in Aht. Handschr. R H6 a-c ; 687 . 
65 WeDigstens war dies bei den Protokollen des Geb. Rates der Fall. 
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