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Zur Sozialgeschichte des Beamtentums in der Zentralverwaltung 
der Landgrafschaft Hessen-Kassel bis zum 18. Jahrhundert 

Vcn Wclfgang Metz' 

Aus der verhaltnismiiBig groBen Zahl der Veroffentlic:hungen liber das hes~ 

sisrne Beamtentum des 16. lahrhunderts geht hervor. daB zu Ende def Regierungs
zeit des Landgrafen Philipp ein soziales Qberwiegen des burgerlichen Elements in 
def Zentralverwaltung eingetreten warl!. Das biirgerlime Beamtentum begann. sich 
als Berufsstand abzuheben, def "oeben dem Fiirsten den Staat verkorperte " 3, Seine 
Entstehung hing zusammen rnit deT des modernen Staates. uod es ist angesicbts def 
jiingsten Forschungen liher die hessiscne Verwaltung der Neuzeit 4 nicht verwunder
lien, daB def standisme Einflul3 def mittelalterlichen Behordenorganisation, def 
dem Adel uod def Geistlichkeit einen deutlichen Vorrang gewahrleistet hatte 5, 

mehr und mehr zugunsten der btirgerlichen Beamtenschicht zuriicktrat 6. Proble
matisch wird die Entwicklung im 17. und 18. Jhdt. Sie zeigt das biirgerIiche Beam
tentum aIs soziaI einigerrnaBen geschlossenen Berufsstand 7, IaBt aber nicht verken
nen, daB manche Fiirsten sich ganz deutlich auch von ihm zu losen trachteten. Bei 
Landgraf Moritz ist diese Bevorzugung "auslandischer" Giinstlinge ganz klar er
sichtIich 8. Wahrscheinlich ist auch unter Landgraf Karl (1670 bis 1730), unter dem 
.. der Absolutismus der Periode des Sonnenkonigs klarsten Ausdruck" fand 9, mit 
einer ahnIichen sozialgeschichtlichen Entwicklung zu rechnen, die sich schon darin 
auBert, -daB das 18. Jhdt. neben den einheimischen eine ganze Reihe hugenottischer 
Beamtenfamilien kennt 10. Obwohl diese Frage hier nur gestreift werden kann, 

1 Die vorliegende Studie geht in wesentlich Uberarbeiteter Form auf den 4. Teil meiner 
Dissertation: W. Met z: Das Eindringen des BUrgertums in die hessische ZentraI
verwaltung. MS (Phi!' Diss. Gottingen 1947) zurUck: vgl. dazu den Auszug -+ Nass. 
Annalen 65" (1954) 262-263. 

2 Daruber zuletzt K. E. De m and t : Amt und Familie -+ HessJbLG 2 (195"2) 79-133 und 
schon vorher F. Gundlach: Die hessischen Zentralbehorden von 1247 bis 1604, 
Bd. 1-3 (1930--32); ferner L. Zimmermann: Der okonomische Staat Landgraf 
Wilhelms IV. 1. 2. (19H-34); I. Kothe : luristen - Bose Christen. Die hess. Rate im 
H. u. 16. lh . und ihre soziale Stellung -+ Hessenland H (1940/ '11) 176. 

3 L. Z i m mer m ann: Motive und Grundformen moderner Staatsbildung in Deutsch
land -+ Die Welt als Geschichte 5" (1939) 97 H. 

4 F. Rosenfeld: Geheime Kanzleien und Kabinette in Hessen-Kassel -+ ZHG (1917) 
117-148. - K. D li 1 fer: Flirst und Verwaltung ..... HessJbLG 3 (195"3) 150--223. 

5 Darliber vor allem T.2 meiner Diss. 
6 Ebd. T. 3 und Demandt 81 ff. 
7 Demandt 129ff. 
8 Vgl. unten S. 145 . 
9 Dlilfer 188. 

10 Vg!. die Belege bei Rosenfeld. Rommel (s. Anm.13) usw. 
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erweist sic:h dom die Vordringlichkeit eines familien- und sozialgesc:hichtlic:hen 
Unterbaus bei verwaltungsgesmimtlichen Untersuc:hungen, wie er seit S t 0 I z e I 
vor allem in den Arbeiten von Gundlac:h und Zimmermann aufzuweisen ist 11. 

Fur die Verwaltungsgesc:hic:hte Hessens in der Zeit nac:h 1567 Iiegt heute in den 
Abhandlungen von Rosenfeld und Duffer ein reic:hhaltiges Material vor, so 
daB es sic:h hier erubrigen durfte, die Entwicklung der Behordenorganisation in 
ihrem Wechselspiel mit der auGen- und innenpolitischen Entwicklung eingehender 
darzustellen. Nur skizzenhaft sei auf Landgraf Wilhelm IV. , den altesten Sohn Phi
Iipps, hingewiesen, bei dem das innere Wohl des durch die Teilung von 1567 ver
kleinerten Staatswesens in den Vordergrund trat 12. Anderer Geistesart war Moritz 
(1592-1627), de ss en Regierung einen Hohepunkt fur das kulturelle Leben am 
Kasseler Hofe bedeutete, dessen politische Haltung aber in remt ungunstigem Lichte 
ersmeint 13. Fur den Ausbau der Zentralbehorden hat er manche Neuerung hervor
gerufen, so 1609 die Konstitution des Geheimen Rates 14, 1610 die Grundung des 
Konsistoriums IS und um 1615 die Einsetzung einer selbstandigen Bergbehorde 16. 

Der schon 1625 wieder abgesmaffte Geheime Rat fand zuletzt nicht mehr das un
geteilte Vertrauen des Landgrafen, der sich zu einer Art "Kabinettsregierung" mit 
"Generalstaatssekretaren" zuruckzog 17. Erneute Sparsamkeit gegenuber cler vater
lichen Schuldenwirtschaft zeichnet sodann die Regierung Wilhelms V. (1627 bis 
1637) aus. Indessen traten die inneren Aufgaben erst unter WilheIm VI. (1637 
bzw. 1650 bis 1663) wieder in den Vordergrund, wobei die Neuordnung der Ver
waltung 18 vielleic:ht nicht so sehr betont werden sollte. Auf alle FalIe bot sich hier 
aber der Ausgangspunkt fur die Blute des Landes unter Karl ( 1670--1730). 

Es war absichtlim eingangs auf das Nebeneinander von burgerlichem Beamten
turn auBerhalb dieser leidlich geschlossenen sozialen Schicht in der unmittelbaren 

L1 A. Stolzel: Die Entwidclung des gelehrten Richtertums in deutschen Territorien. 1. 2 
(1872). 

12 S. 5 e h u I z: Landgraf Wilhelm IV. von Hessen-Kassel (niss. Miinmen 1941). - Z i m -
mermann (s. Anm. 2) passim und Dulfer 173 H. 

II Ch. Rommel : Gesmichte von Hessen (1820 H.) verherrlicht (Bd. 6. 7) Moritz uber
maSig und stelIt ihn geradezu als den Vertreter eines furstlimen Liberalismus gegenuber 
dem reaktionaren Landadel hin. Vgl . dazu das Urteil 0 u If e rs : .. Fur ihn war der Staat 
identism mit seiner eigenen Person ... " (5. 177). Zur wabren Charakteristik des Land
grafen Moritz vor allem auch F. v. G e y so: Beitrage z. Politik u. Kriegfilhrung Hessens 
i. Zeitalter d. 30jahr. Krieges u. Grundlagen z. e. Lebensgescn. d. Generalleutnants 
lohann Geyso -+ ZHG 53 (1921) bis 55 (1926). 

14 O. Beeker: Der Geheime Rat in Hessen-Cassel (Diss. Kiel 1911) 29 ; dazu Diilfer 
178 ff. 

15 Sammlung fiirstlim hess iscne r Landesordnungen ... und Aussdlfeibungen (kunftig 
zitiert: HlO) Bd. 1 (1767) 500. 

16 HlO 1, 537-561; dazu Rommel 6,676 H. und W. Wick: Die landesherrl. Eisen
hut ten u. Hammer i. ehem. Kurhessen b. z. Ende d. 17. Jh . = ZHG Erg.-H. NF 16 (1910). 

17 W. Grotefend : Oer ProzeS d. landgrafl. Raths Dr. Wolfgang Gunther (1627-28) 
-+ Hessenland 12 (1898) 226 H. 

18 Oers.: Die Entstehung wichtiger Verordnungen unter den hess. Landgrafen des 16. und 
17. Jh. -+ Hcssenland 12 (1898) 162 H .. 174 H .. 188 H .. 202 H. 
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Umgebung des Fursten hingewiesen worden. Davon abgesehen. haben die Umge
staltungen des Behordenwesens im 17. Jhdt. kaum mehr tiefere sozialgeschichtHche 
Begleiterscheinungen hervorgerufen. Wie smen im alten Hofrat, so hielten sich im 
Geheimen Rat der deutschen T erritorien burgerliches und adeliges Element im 
allgemeinen die Waage. Immerhin war wehl liberall cin Vordringen dee Juristen 
zu verzeidmen "'. 

In Hessen dauerte die BIiitezeit des B ii r g e r t u m 5 dank dee staatlichen Fiir
s~rge durch Wilhelm IV. weiterhin an. Gerade den kleinen hessiscnen Stadten kam 
die lange Friedenszeit Zll Ende des 16. lhdts. zugute 20• In Waldkappel. einer Ort
schaft von 700 Einwohnern. konnte cin Gro6kaufmann, Loteoz Go6mann, im 
}ahre 1612 uber ein Betriebskapital von rund 110000£1. verfiigen 21 , das den gerade 
damals sehr hohen Hofhaltungsetat fu r 5'00 Personen (1620) von schatzungsweise 
80000A. nom ubertraf22. Aber smwere Schiidigungen brachte die Pest, die im 
lahre 15'97 groBe Teile der Bev61kerung darunraffte 23• Eine weitere Belastung 
bildeten die hohen Steuern und Darlehen, die das Burgertum dem verschuldeten 
Landgrafen Moritz entrimtete !4. In den lahren 1621 und 1622 setzte eine erheb~ 
liche Entwertung der Mtinzen ein ! 5, und schlieBIich sank die Kraft des hessischen 
Burgertums im Drci6igjahrigen Kriegc dahin. 

Die niedere Ad e 1 blieb weiterhin ein unentbehrliches Mitglied der Landesver
waltung. Wilhelm IV. und Moritz haben ihn zwar nur ungern clazu herangezogen. 
Melchior v. Osse spram sich fiir die Erhaltung der alten standischen Ordnung aus . 
.. damit der hauptstand von der Ritterschaft nimt weniger denn die Burger in Stad
ten bey ihrer Nahrung auch blieben" . Fursten wie Wilhelm IV. und lulius von 
Braunschweig erkannten dem Add immer nom einen gewissen Vorrang ZU!6, und 
Landgraf Moritz, der scharfe Gegner seiner Rittersmaft. griindete sogar ein Col
legium IIIustre " In- als auth Auszlanclischer junger Ritterschaft zum besten". Er 
brauchte die adeHgen Rate, wenn sie auf Landtagen ihren Einflu6 gel tend mamen 
sollten; denn Moritz hat - vollig im Gegensatze zu seinem Vater - der Stancle 
immer wieder bedurft fur die Steuerbewilligung zu seinen politischen Unterneh
mungen 27 • Auch ein Gutac:hten des Vizekanzlers lohann Antrecht (1605 ) sprac:h 

19 G. Oestrei c h : Das personlime Regiment der deutschen Hirsten am Beginn der 
Neuzeit -+- Die Welt als Gesdtimte 1 (1935) 218 ff. - Neuerdings aum W. 0 h D 5 0 r g e : 
Fiirst und Verwaltung urn die Wende des 16. Jh . __ BII. f. dt. LG 88 (19;1) 150-174 
und H. J. v 0 n de r 0 he : Die Zentral· und Hofverwaltung des Fiirstentums Liineburg 
(Celle) und ihre Beamten (1520-16-18). MS (Diss. Gottingen 19;3). 

20 VgI. dazu etwa K. A. Eck hard t : Politi sme Geschichte der Landsmaft a. d. Werra 
und der Stadt Witzcnhausen 2(1928) 102 H. 

21 G. Landau : Die Stadt Wald ka ppel -+- ZHG 7 (1843) 289 H. 
22 Rommel Bd. 6, Beil. 3, S. 700. 
23 Eckhardt 107ff. 
24 Rommel 6, 650. 687. 
25 HLO L 602 . 
26 K. Z i e 1 e n z i g er : Die alten Kameralisten (1914) 168 H. - H. S a m se : Die ZeDtral· 

verwaltung i. d. siidwelfismen Landen vom 15. his 17. Jh. (1940) 30 H. - Z i m mer ~ 
m ann : Oekonom. Staat 1. 29. 

27 Becker 16 ; Rommel 7. 1 ff. - HLO 1. 602 H. 
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sich fur die Zusammensetzung des Hofrates aus 4 bis 5 adeligen neben den 7 oder 
8 gelehrten Raten aus !8. Die hessische Ritterschaft war namlich nicht clne von 
Beamten und Burgertum abgesonderte Adelskaste. sie hatte vielmehr die verant
wortliche Fuhrung der Stande gegeniiber der MiBwirtschaft des Landgrafen. Beson
ders zu achten war iiberdies ihre Opferwilligkeit. und Moritz hat sich nicht ge
smeut. von dem verhaBten Landadel groBere Darlehen entgegenzunehmen!lI. 
Wahrend des DreiBigjiihrigen Krieges traten vor all em Angehorige der Familien 
v. d. M a I s bur g und v. D a I wig als Offiziere und Beamte hervor. uod urn die 
Mitte des 17. Jhdts. zeichnete sim der Geheime Rat Johann Kaspar (Freiherr) 
v. D (; rob erg als beHihigter Diplomat au£ dem Westfalismen FriedenskongreB bei 
dem Zustandekommen der Frankfurter AlIianz und der Kaiserwahl Leopold I. 
aus 30• 

In den Landesordnungen bestand bis zum Beginn des achtzehnten Jahrhun
dens eine s c ha rf e T r e n nun g zwischen den biirgerlichen und den adeligen 
Bcamten 31. Von Anfang an hatte man zwischen den gelehrten und den anderen 
Raten Untersmiede gemacht. Die Kanzleiordnung von 1581 sah vorn. daB in Ab
wesenheit des Statthalters der Hofmarsmall oder einer der "anderen edlen rete" 
dessen Vertretung iibernehmen soIle. bei Abwesenheit des Kanzlers der Vizekanz
ler oder .. der ander doctoren einer". Diese Bestimmung wurde von den spateren 
Kanzleiordnungen der Jahre 1613. 1628. 1656 und 1713 unverandert iibernom
men 33 . Auch die getrennte Anordnung der Wappen der adeligen und der gelehrten 
Rate auf dem Elisabethbrunnen zu Marburg zeigte die bewuBte soziale Scheidung 34

• 

AlIgemein wurden die adeligen Rate in den Rangordnungen vor den biirgerlimen 
eingcstuft. In Hessen-Kassel standen im Jahre 1567 der Statthalter und der Hof
marschall als einzige adelige Mitglieder der Kanzlei an deren Spitze. noch vor dem 
Kanzler 3.5. Zwischen diesen und die darauf folgenden biirgerlichen Rate in der 
Kanzlei wurde in einem Anschlag der Hofdienerbesoldung van 1569 ein remts· 
gelehrter Adeliger, Eitel v. Berlepsch eingeschoben. 1576 erschienen in einem An
schlag wegen des Kostgeldes als 

1 classis: Statthalter und Oberbefehlshaber, als 
2 classis: Eitel v. Berlepsm, als 
3 class is : der Kanzler und als 
.. classis: die biirgerlimen Rate 38. 

28 Rommd 6, 621, Anm.289. Ober die Neigung des Landgrafen selbst. das Biirgertum 
fur die Landesregierung zu interessieren. jetzt auch 0 u If e r 180. 

29 v. Geyso -+ ZHG 53 (1921) 21 H. 
30 G. Konnecke -+ ADS 5. 353 H. 
31 Gundlach 1. 216; 2, Nr.22; vgl. meine Diss. 5. 46 ff. 
32 Gundlach 2, 201. 
33 HLO 3,113; 2. 8. 275; 3. 711. 
H Gundlach 2. Nr.138. 
H GundJach 2. Nr.l07. 108 u. 112. 
36 Ebenda Nr. 113. 114. 115. 
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In Hessen-Marburg rangierten in den lahren 1568 uod 1572 die adeligen nom 
hinter den biirgerlichen Raten oder neben diesen. Das starkere Hervortreten des 
Biirgertums ist hier auf die Universitat zuriickzufiihren. Im "Deputat vcr die hof
cost'" des nCkonomischen Staates'" Landgraf Wilhelms IV. setzte man in die erste 
cIassis den Statthalter uod Obristen, in die zweite den Kanzler. den Karnmenneister 
uod zwei Rate von Adel, "so oeben dem Statthalter uffer Cantzlei saint". Als dritu 
ciassis folgen Vizekanzler. 3 Doktoren, Protonotar, Kammerschreiher uod Kammer
rat 37• 

In dem Besoldungsetat yon 1620 folgen auf die adeligen ehenfalls die ge1ehr
ten Rate 38. Von jetzt ab verwickelte sich abeT die Rangordnung durm die hahere 
Einstufung der Geheimen Rate. Dazu kam eine allgemeine Neigung, die Diener
sdlaft in moglichst viele Klassen unterzuteilen. 1585 begnugte man sich nom mit 
sieben, 1699 hatte man achtzehn und 1710 bereits einundzwanzig Klassen 311. Die 
Reihenfolge der .. Ordinarii" des Geheimen Rates war nach der Geheim
ratsordnung von 1609 4°: 

1. AdeIiger Prasident 
2. Vizekanzler (biirgerlich) 
3. Frauenzimmerhofmeister ( = adeliger Rat) 
4. drei gelehrte (bGrgerliche) Rate und 
5. sechs and ere (Sekretare und Schreiber burger1icher Herkunft). 

Die Rangfolge hatte also, verglichen mit der des ausgehenden 16.1hdts. keine 
Anderungen erfahren. Die beiden Testamente Wilhelms Y. von 1631 und 1633 
sahen als Regenten vor 41 : 1. den Statthalter, 2. den Yizestatthalter, 3. den Kanzler, 
4. den Yizekanzler und 5. einen burgerlichen (promovierten) Rat. Entsprechend 
stelIte auch das .. Reformprojekt von Hof-, Regierungs-, Geheimer- und Land
kanzlei , Kammer, Kirchen, SdlUlen usw." von 1650 an die Spitze den Statthalter, 
an 2. SteIle einen adeligen Rat, an 3. den Kanzler und an 4. und 5. zwei biirgerliche 
gelehrte Rate"!. 

Die .. Verordnung den Rang derer Militair- und Civil- wie auch Hof Bedienten 
betreffend'" gibt fUr Geheimen Rat und Regierung im lahre 1690 folgende Rang
folge an 43. 1. Geheimer Kriegsrat und Generalfeldmarschall, 2. Geheimer Rat und 
Regierungsprasident (adelig), 3. Geheimer Rat und Kammerprasident ( b ii r g e r 
lie h ), 4. Geheimer Rat und Oberhofmarscnall (1710 an zweiter Stelle), 5. General
leutnants .. . , 6. Geheimer Rat und K a n z I er, 7. Adelige Geheime Rate .. , 
s. Adelige Regierungsrate, Geheime Rate, so nicht von Adel , 9. Oberamt-

37 Zimmermann 2, Nr.XXIV u. XVIII. 
38 Ms. der LB Ka ssel; vg!. Rom m e I 6, 698 , Seil. 2. 

39 HLO 3, ·441 u. 95 6. 
40 Seeker 29. 

41 Rommel 8,476. Anm. 
42 Seeker 21. 
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leute, 10. Drosten (nur in Plesse und den anderen norddeutschen Enklaven), 
11. Obervorsteher, 12. erster Kammerjunker, 13. Vizekanzler, 14. Wirkliche 
Regierungsrate. so nicht von Adel. 

Noch im lahre 1710 gaIt im wesentlichen diesel be Rangordnung U , und erst 
1715 bestimmte das "Fiirstliche Rescript, den Rang der zukiinftigen adeligen 
Regierungs-Rathen betreffend" daB die adeligen Regierungsrate mit den 
W irk li c hen Re g i e run g sr ate n, " s 0 ni ch t v 0 n Ad e I " r 0 u lie reo soli . 
ten 45 • Sie soil ten - wie es in einem weitereo "Gnadigsten Befehl" heil3t - "bei 
denen vorkommenden Geschaften ebenfalls Hand anlegen uod mit arbeiten". So 
hat die strenge Scheidung des adeligen und des biirgerlichen Elements in der Zen
tralverwaltung Hessens bis ins 18. Jhdt. hin fortbestehen konnen. 

Z a hIe n m a 6 i g b lie b der Anteil von Blirgertum und Adel in der 0 b e r s ten 
Zentralbehorde seit der Mitte des 16. Jhdts. im ganzen konstant. Im Jahre 
1559 hatte das Zahlenverhaltnis der adeligen zu den burgerlichen Raten zum ersten 
Male ein Drittel zu z w e i D r i t t e I ausgemacht 47. Unter Wilhelm IV. (1567 bis 
1592) wirkten im ganzen siebzehn burgerIidte und dreizehn adelige Rate in der 
Kanzlei 48. Von den Raten von Haus aus dagegen waren sechs adelig und flinf bur
gerlich. Unter Ludwig d. A. von Hessen-Marburg (1567 bis 1604) trat - ebenso 
wie in der Rangordnung, so auch zahlenma6ig - das Burgertum starker in den Vor
dergrund : es war mit 11 Mitgliedern im Hofrat und mit 5 unter den Raten von 
HallS aus gegenuber jeweils drei adeligen Kollegen vertreten 4'. linter den hessi
schen Raten, die besonders wichtige diplomatische Aufgaben zu erfiillen hatten, 
iiberwog das Biirgertum mit etwa 64% in der Zeit von 1567 bis 1604 5°. Der 
G e h e i meR a t des Landgrafen Moritz bestand bei seiner Einsetzung aus zwei 
adeligen Raten, vier biirgerlichen Raten und sechs biirgerlichen Sekretaren und 
Schreibern (deren Einflul3 nicht unterschatzt werden darf) als Ordinarii (1609) 51. 

Diese Zusammensetzung blieb wahreod der nachsten Jahre die gleiche 52• 

Die Extraordinarii stammten ebenso wie die aIten "Rate von Haus aus" in 
ihrer Mehrheit aus dem Add. 1609 gehorten von ihnen nur zwei dem Biirgertume 
und sechs dem Adel an 53 ; allerd ings unterlag mre Zahl starken Schwankungen. 
Wilhelm V. verfligte im Jahre 1630 liber sechs biirgerliche uod drei adelige "Ge-

"14 HLO 3, "1"11. 

H Ebenda 656. 
46 Ebenda 765 u. 766. Beachtung verdient auch die kleine Schrift von J. G. Estor : Un

gemeine Veranderung in Deutschland durch die darin beschehene Einfuhrung der Uni
versita ten . und daB dadurch die meisten Bedienungen von dem Adel a uf den Burgerstand 
gefallen (1746). E. mei nt. da B das "niemand einigen VerdruB erwecken kann . soli 
und wird ." 

47 Vg!. meine Diss. S. 4S. 
48 Gundlaeh 3. 374ff. 
"19 Vg!. ebenda 381; da zu kamen Statthalter und Kanzler. 
50 Die Namen bei Rom m e I 5. 294. 
51 Seeker 16 u. 29 . 
52 Ebenda 17. 
53 Beeker 17. 



144 WolfgaJfg Met; 

heime Rate" :i4, Seine Testamente von 1631 und 1633 sahen eine Regentschaft 
von drei hurgerlichen uDd zwei adeligen Geheimen RateD vor 65, vielIeicht mit 
Rticksicht auf das starkere Hervortreten der L:mdstande wahrend einer Vormund
schaftsregierung. Der Regentschaftsrat von 1638 hatte dann im wesentlichen die 
vorgeschene Zusammensetzung 56• Unttr Wilhelm VI. nahm der btirgerliche AnteU 
im Geheimen Rat wieder etwas Zll (1650 his 1663), von den Ordinarii gehorten 
zwei dem Adel und fUof dem Biirgertum an, einer der biirgerlichen Rate wurde 
spater geadelt. 

Die Zusammensetzung von 1: 2 blieb also im alten Hofrat uod ebenso im 
17. Jhdt. unter den Ordinarii des Geheimen Rates im gaozen bestehen. Audt in 
den ii b rig e n Be h 0 r den anderte sich der soziale Aufbau kaum. Die Sekretart! 
entstammten sdlon immer dem Biirgertum 51. Dieses blieb auch tonangebcnd in 
der Rentkammer, dem Ko nsistorium und der Bergbehorde. Die alte Regierungs· 
kanzlei bestand bei ihrer Zusammenlegung mit dem Konsistorium aus dem ade
ligen Statthalter, dem Vizekanzler und seens biirgerlichen Regierungsraten 
(1668) 58. Im Hofgericht amtierten 1567 noen seens gelehrte und ein oder zwei 
adelige Beisirzer, 1627 vier gelehrte und zwei adelige 59, 1650 und 1673 endlidl 
drei gelehrte und zwei adelige Beisitzer, die aber alle studiert haben soUten 60. 

Im allgemeinen hat also das Biirgerturn seine urn die Mitte des 16.1hdts. ge
wonncne Stellung in der zentralen Landesverwaltung behalten und im 17.1hdt. 
hier und da sogar noen erweitern konnen. Die Anlehnung der Rate des Refor · 
mationszeitalters und ebenso noch die der Geheimen Rate nach 1609 an dk 
wo h I h a ben den F a m i lie n vor all em der hessischen Stadte laBt sich in ihren 
Wurzeln bis ins spate Mittelalter zuriickverfolgen 61 . An andercr Stelle ist bereits 
auf das Beispiel der (von) HeBberg hingewiesen worden, die zunadlSt offenbar 
Handelsbeziehungen zum Landgrafen hatten und dann gegen Ende des 16.1hdts. 
in das Beamtentum iibergingen 62. Ahnlich Iiegen die Dinge bei den Imhof in Mar
burg und den Volkhard in Kassel 63• FUr die Zeit seit Landgraf Philipp Ia13t sidl 
zuclem eine gewisse Stetigkeit in cler Besetzung der Beamtenstellen beobachten, 
die dem Fortbestand der Behordenorganisation auf der einen, der Ausbildung des 
Berufsbeamtentums aIs einer sozialen Schicht forderlich werden solIte 64 . 

BiirgerIich war auch die Umgebung von FUrsten, die sich - wie Moritz - we
niger auf ihre Rate aIs auf ihre unmittelbarstcn Berater stlitzten 65, Aber Moritz 

5"1 Rommel 8, 76. 
5"5 Ebenda 476 u. 5" 61. 
5"6 Beeker 27; Rommel 9,97 H. 
;7 Rommel 6. 675; Gundlach 3, 379 u. 386; liber die Sekretare Gundlach 3. 375. 

381; nam 1650 Rosenfeld. 
" HLO 2, 642. 
59 Stolzel 1. 431. 
60 HLO 3, 12 ff. 
61 Meine Diu. 5.73 H. 
62 Ebenda 97 (Auszug Nass. Ann. 65, 5.262). 
63 Eh.nd. 2' ff .. 34 ff. 
61 Ebenda 98 H. 
65 Vgl. oben Anm. 28. 
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dacnte geringsch5tzig liber seine Landeskinder und bevorzugte vide "ausHin
dischc" Hofdiener ll8• So befanden sich auch in dem Geheimen Rat von 1609 unter 
den 10 Ordinarii nur nom 3 geburtige Hessen. die ubrigen 7 kamen aus fremden 
Gegenden 61. Besonders gliickHch verfuhr der Landgraf bei dieser Auswahl nimt. 
Als Berghauptmann wurde cin Qsterreicher, Georg 5 tan gc, an die Spitze deT 
neuen Bergbehorde herufen. Stange bezeimnete sich selhst als eineo "Berg-, 
Schmelz- uod Prohier-Verstandigen". Er versprach. des Landgrafen Miinzwerk 
III verbessern, 50 daB ohne Verminderung des Gehalts deT Monze cin hedeutender 
Obersch ul3 uod Gewinn bliehe. uod schlug cin Kunststiick vcr, wie man von 100 fl . 
jeden Tag 10 gewonne. Der Landgraf lieS sim geme durch soIche Versprechen be
toren, und die Tatigkei t des Stange endete mit unerhorten Unterschlagungen, 
se iner Entlassung, Gefangensetzung und Zuchtigung 68. Eine ahnlich veranlagte 
Natur fand der Landgraf in seinem Secretarius variarum lingua rum Jacob Thy
si u s. einem Niederlander, der gegen den Willen der Universitat nam Marburg: 
als Professor berufen, bald jedoch "propter corruptos mores" wieder abgese tzt 
wurde. "Zweifelhafte Auslander" waren aum der Kammerdirektor v. G r a s e
beck und der Generalaudienzierer Dr. W olfgang Giinth er, die den Land
grafen zuletzt anscheinend vollig beherrschten 6t. Gunther, dessen man sich noch 
im Jahre 1655 als eines "groBen Angstiger der Burger und Bauern" erinnerte und 
den man "wie den Teufel gefil rchtet" haben soil, gerie t in einen besonders schaf
fen Gegensatz zum hessischen Adel. aber auch zu seinen eigenen Mitarbeitern aus 
dem einheimischen burger lichen Beamtentum, die sich zu einer form lichen Liga ge
gen den Fremden zusammenschlossen 70. 

Die Abdankung des Landgrafen Moritz (1627) lieS die he ssisc he Ritter
schaft zugleich mit dem he ss ischen bur ge rlichen Beamtentum 
wieder an EinfluB im Ratskollegium gewinnen. Beide ge meinsam erwirkten 
.. die erstaunlichen Leistungen Niederhessens im DreiBigjahrigen Kriege ". Auf die 
beiden fuhrenden Schichten geht die Verminderung der Schuldenlast zuruck 71. 

Schon unter den "Deputierten" zu "Wilhelms V. Land- und Hofetats-Refonna
tiones 1627 bis 1637" erscheinen fast nur Landeskinder. Die maSgeblichen biirger
Iknen Rate Landgraf Wilhelm V. und seiner Witwe Amalia Elisabeth en t
stammten durchweg Familien , die s ich scho n unter den Land
grafen Phil ip p und Withelm IV. im Bea mt e ndienst b ewa hrt 
hatten ?!. 

66 Rommel 6, 721 u. HoH.; vg!. v. Geyso -+ ZHG 53 (1921). 
67 Bee k e r 29; dazu nahere Personalangaben bei Rom m e I 6, HO und R 0 s e n f e I d. 
68 Rommel 6, 530 u. 675ff. 
69 v. Geyso -+ ZHG 53 (1921) 24, 27 ff. 
70 G rot et e nd -+ Hessenland 12 (1898) vor alIem 227 H. Gunther stammte aus Pader· 

born. war dort vor seinem Studium in Marburg Syndikus gewescn und 1604 geflohen. 
Ober ihn jetzt aum Diilfer 180. 

71 v. Geyso -+ ZHG 53 (1921) 18 und MHG 1909/10 5.101 H. 
72 Ders . -+ ZHG 54 (192-1 ) 83 H., 89 H.; 55 (1926) 153. Er nennt MHG 1909/ 10 S. 10S' 

auBer den un ten aufge::ahlten Familien noch die Namen Krug, Gleim, Lucanus und 
Un gefug, deren Triiger im 30jiihr. Krieg heITvortraten. 

10 ZHG 61 
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Es handeIt sich urn folgeode Personlichkeiten: 

1. Nikolaus 5 i x tin US. Sohn des Marburger Professors Dr. jur Regnerus 
Sixtinus Calls Leeuwarden), zugleich Hofgerichtsbeisitzers, Rates uod Dic# 
ners van Halls aus bei den Landgrafen Wilhelm IV. uod Ludwig d. A. 

2. Johann Antrecht. Sohn des Vizekanzlers Wilhelms IV. Johann An
trecht (alls Battenberg) uDd def Katharina Vultejus. 

3. lohann V u It e jus. Vetter des vorigen, Sohn des Professors uod Hofgc
richtsassessors Hermann Vohl (Vultejus) aus Wetter. 

4. Reinhard 5 c h e f fer, aus def bckannten Kanzlerfamilie. 

5. Heinrich Le r 5 n er, Sc:hwager uod Vetter des Yorigen, Sohn des Hofge
richtsassessors Hermann uod Enkel des Kanzlers Heinrich Lersner unter 
Philipp dem GroBmiitigen. 

6. Haos Heinrich v. G ii n d e rod e, Sohn eines Rittergutsbesitzers im MeiB~ 

nischen, Verwandter des Kanzlers Dr. Tilemann Gunterode unter Landgraf 
Philipp. 

7. HeIfridl Deinhardt. Sohn des Advokaten am Hofgericht zu Marburg 
M. Peter Deinhardt. 

8. }ustus }ungmann, Sohn eines Professors und Neffe des Rates }akob 
}ungmann unter Ludwig d. A.. 

9. Hermann Wo I f f, Sohn des Professors }obannes Wolff, Leibarzt unter 
Ludwig dem Alteren. 

10. }ohann G e y so. Sohn des Rentmeisters Peter Geyso zu Borken und der 
Elisabeth Un g e fug, deren Vater hessischer Kumenmeister und deren 
Oheim Hermann U. Kammermeister unter Landgraf Philipp war 73. 

Sie ane haben (mit Ausnahme Gunterodes) in Marburg studiert, der Universit5t, 
die sich, als Grundung des Reformationszeitalters, aum nom im 17. }hdt. als BiI
dungsst5tte fUr das Beamtentum des Landes bewahrte. Auch die Geheimen Rate 
Landgraf Wilhelms VI. (1650 bis 1663) gingen noch aus derselben Schicht hervor". 

So hat sich seit dem 16. }hdt. - zunachst nur mit einer kurzen Unterbrechung 
unter Landgraf Moritz - der Typ der "Beamtenfamilien" in Hessen ausgepragt . 
Aus dem niederen Add ging ein solcher schon lange hervor. Geschlechter wie die 
Riedesel, Keudel, v. Boyneburg, Schenck zu Schweinsberg und andere erschienen 
immer wieder im einheimischen Verwaltungsdienste, der ihnen besonders dann 
offenstand, wenn sie sich dem Studium der Rechtswissenschaften gewidmet hatten. 

}etzt bliehen aum zahlreiche burgerliche Familien Generationen hindurch irn 
hessismen Staatsdienst, wie zum Beispiei die Aitinger. Antrecht. Blanckenheim. 

73 Zu den vorangehenden Zusammenstellungen: v. Geyso -+- ZHG 54 ( ) 90; 
Rommel 8,76.476. 546; fur die alteren Generationen Gundlach Bd. 3 und zahl
reime Angaben bei F. W. Strieder: Grundlage zu einer hessismen Gelehrten- und 
Schriftstellergeschimte 1-18 (1781-1819). Darauf geht die obige Zusammenstellung 
in alien wesentlichen Punkten zuriick. VgI. Beil. IV meiner Diss. 

74 Becker 27. 
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Breul. Krug. Lersner. Dryander. Iungmann. Kleinschmidt. Liincker, Lucanus, Schef·· 
fer, Hombergk zu Vach, Hesberg, Mlildener, Nuspicker, Meckbach, Wolff zur 
Todenwarth, Vultejus und Zoll'3. 

Der lange Verbleib manmer Familien im hessismen Staatsdienste wurde er
moglicht durm die Herkunft aus den kleinen Ackerbiirgerstadten des Landes, wo 
sie begiitert waren n; die Fiirsten begiinstigten ihn auBerdem durch G n a den
le hen. Schon Landgraf Philipp hatte die heirngefallenen Giiter der ausgestorbenen 
Adclsfamilien und der sakularisierten Kloster an bewiihrte Beamte verge ben. Das 
Dorfbuch Landgraf Wilhelms IV. nennt neun biirgerliche Beamtenfamilien im Besitz 
adeliger Hofe, das Lehenbuch noch zwei weitere 16. Die Moglichkeit, adelige Giiter 
zu erwerben, stand Biirgerlidlen in Hessen bis ins 18. Jhdt. hindn oHen ". Da di~ 
auf diesen ruhenden Privilegien auf sie iibergingen, naherten sie sich sozial dem 
Add, wie z. B. die Familie Nordeck, die im 16. Jhdt. einen adeligen Burgsitz zu 
Melsungen erwarb. und die Familie Hombergk zu Vach, deren Stammvater. Dr. To
bias Hombergk. aIs Rat des Landgrafen Moritz im Jahre 1596 mit dem Dorfe 
Kleinvadl an der Werra belehnt wurde 78. Beide Familien gehorten spiiter dem 
Adelsstande an. AuGer ihnen teaten noch eine ganze Reihe anderer hessischer 
Beamtenfamilien in den sogenannten Br i e fad e I cin, so die Lersner (Freiherren 
1681), Krug (v. Nidda 1703), Vultejus (v. Vult.), Pincier (v. Konigstein 1698). 

Hesberg (1603) und Lyncker (1689), deren Dienste bereits im Reformationszeitalter 
angefangen hatten 79. Die eeste Familie. die sich in Hessen zu einer neuen Schimt 
ziihlte, waren wohl die Heydwolff, die im Jahre 1530 einen kaiserlic:hen 
Wappenbrief erhalten hatten uDd diesen mit Erfolg als Dokument ihrer Nobili
tierung ansa hen. Irn allgemeinen ist jedom in Hessen der Briefadel - ahnlich wie 
in Braunsmweig - erst im 17. und 18. Jhdt. in den Beamtenfamilien in starkerem 
AusmaBe zur Geltung gekommen. 

Als ein neuer Be r u f ss tan d hatte sich das Beamtentum innerhalb des Biirger
turns abgespalten. Ein Ve r g I e i c h seiner Entwicklung mit def gleichlaufenden in 
Braunschweig und Wiirttemberg im 16. Jhdt. zeigt zunamst ein starkes Voraus-

75 Vgl. etwa das Einwohnerverzeichnis von HomberglEfze vom Beginn des 17. Jh .• abgedr. 
bei Kniese -+ Namr. d. Gesellschaft f. Familienkunde in Kurhessen u. Waldeck 10 
(1935) 1 ff. und die Zusammenstellung in meiner Diss. 5.60 ff. 

76 Z i m mer m ann 2, Stuck I \I. If. wo die Schrendeisen, Miildener. Ungefug, Hombergk. 
Geilmann. Hesberg. Fischer. Nuspicker, HeroIt, Scheffer und Feige genannt werden. 

77 Ebenda 1, 187 ff. 
78 L.Armbrust: Gesm. d. Stadt Melsungen ! (1921) 237ff .• 247ff. und Strieder 6. 

99 ff. 
79 Angaben liber den hessischen Briefadel bringen S t r i e d e r (meist im Reg. vermerkt> 

und K. Knetsch: Von der hess. Rittersdtaft -+ Hess. Chronik 7 (1918) 65. - Flir 
Braunsdtweig vgl. nom S a m s e 121 ff. BeispieJe eines Oberganges hessismer Beamten
familien in den Briefadel sind im 17. u. 18.Jh. u. a. die v.Schmerfeld (1781), v. Motz 
(1780). v. Geyso. Waitz v. Eschen, v. Stiickrad, v. Dauber, v.Sinolt gen. Schiitz; vgl. 
Beil.lV meiner Diss. 

10' 
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eilen Wlirttembergs so. Im Hofrat liherwiegt das biirgerliche Element dort smoll 
zwischen 15'19 uDd 15'50 mit zwei Dritteln, in Hessen eest nach 155"9 mit zwei 
Drittein in cl er zahlenmaGigen Zusammensetzung. Ohoe daG heute abschlie6ende 
Untersuchungen vori.:igen, darf fur and ere siiddeutsche Uinder cin ahnliches Voraus
eilen in clef sozialen Entwicklung angenommen weed en 81. Nom langere Zeit be
notigt diese in einigen nordwestdeutscnen Territorien. In Braunschweig-Calenberg 
dominiert noch his zum lahre 1634 cler Adel . uod in Braunschweig-Liinehurg darf 
sogar Hir die Zeit um 1648 noch eine Besetzung cler Hirstlichen Zentralvcrwaltung 
mit Zll zwei Dritteln adeligen RateD errechnet werden 82. Man wird diesen Gegen
sa tz zwischen der suddeutscheo und der norddeutschen Entwicklung, in dem Hessen 
gleichsam eine Zwischenstellung einnimmt, im Zusammenhange mit den Bildungs
moglichkeiten eines juristisch geschulten und daher nicht mehr aussdtlieSlich stan
disch abgegrenzten Beamtentums in Zusammenhang bringen durfen; es sei nur an 
die friihzeitige Griindung der siiddeutschen Universitaten erinnert, unter denen 
die wiirttembergische Landesuniversi ta t Tiibingen (1477) erst ein halbes Jhdt. 
sp5. ter (1527) von Marburg gefolgt wurde und fast ein volles lhdt. (1576) von 
Helmstedt. In dem in der vorliegenden Untersuchung vor allem behandelten Zeit
raum steht Hessen im Hinblick auf zahleomaSige uod soziale Stellung seines biir
gerlichen Beamtentums Wiirttemberg naher als den welfischen Nachbarlandern. 
Infolgedessen laSt sich in Hessen schon im 16. lhdt. jene berufsstandische Abson
derung der Beamtenfamilien als blutsmaBig leidlich geschlossener Schidtt beob
nchten 83, die sich in Hannover erst im 18. Jhdt. in den sogenannten .. hiibschen '· 
Familien klar erfassen laBt. 

80 Wiirttemberg: 1. La n g e - Ko the : Zur Sozialgesch. d. fiirstl. -wiirttembergischen Rats 
-.. VjsSWG (1941) 237-276; l. Ko the : Oer fiirstliche Rat in Wurttemberg im 15 . 
u. 16. Jh. = Darstellun ge n a. d. wiirtt. Gesch. 29 (1938) roit wimtigen MateriaIien 
s. 10 ff .. 34 H .• 71 H. 

81 Fur Bayern: S. Ri e z 1 er: Gesch. von Bayern 3 (1889) 668 H .• 107 H. - Biirgertum in 
der kaiserlichen Finanzverwaltung: R. Eh r e n b erg: Oas Zeitalter der Fugger 1 (1896, 
493 H. - Burgund: A. Wa 1 the r : Die burgundischen Zentralbehorden unter Maxi
milian und Karl V (1909) 1 H .• 21 H .• 11 ff. 

82 Vgl. H. S a m se: Die Zentralverwaltung in den siidwelfischen Landen vam 15. bis 
17. Jh . = Quellen u. Darst. z. Gesch. Niedersachsens 49 (19-40) und v. d. Ohe 388 ff .. 
412H. 

83 VgI. die Anm. 2 und 1 genannte Arbeit von D e mandt. 
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