
Aus der Geschichte der Kasseler Wasserversorgung 

van Robert Friderici* 

Seit dem Anfang der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts begannen in 
den Kasseler Hausern die Bleirohre der Wasserleitung bis in die hochsten 
Stockwerke hinaufzuklettern. Nun lief in der Kiiche das Wasser jederzeit 
und in jeder gewilnschten Menge aus der Wand; es war nicht mehr ntitig, 
Wasser auf Vorrat zu sammeln; manche der zahlreichen Eimer und Stiinze, 
Biitten und Bornstannen, die diesem Zweck gedient hatten, standen nun 
iiberfliissig im Wege herum. Auch aus den Stuben verschwanden allmah
lich die Tabletts mit den zierlich geschliffenen Trinkwasserkaraffen und 
den zugehorigen Trinkglasern. 

In der Geschichte der Kasseler Wasserversorgung war eine neue Epoche 
angebrochen, denn bis dahin war das Versorgungssystem jahrhundertelang 
dasselbe geblieben. Zwar war die zur Verfiigung stehende Wassermenge 
mehrfach durch Zuleitungen vergrtiBert worden, aber an der Vorratswirt
schaft der Einzelhaushalte hatte sich ebensowenig etwas geandert wie an 
der der Gesamtheit. Der einzelne sammelte fiir den taglichen Bedarf und 
fiir den Notfall der Feuersgefahr, die landesvaterliche Fiirsorge im Verein 
mit Biirgermeister und Rat lieB zu diesem Zweck die Feuerteiche fiillen und 
der Wasserverschwendung wehren. 

AIs bevorzugt konnte schon gelten, wer in der Nahe einer tiffentlichen 
Wasserstelle wohnte oder gar einen Brunnen auf seinem Hofe stehen hatte. 
Hier gingen Frauen und Madchen im Laufe des Tages mit mancher Kii
chenarbeit ab und zu. DaB derlei Arbeiten auch sonntags wahrend der Zeit 
des Gottesdienstes ausgefiihrt wurden, verbot die Obrigkeit in ihren "Sab
batordnungen" immer wieder. Der Vorratsbedarf wurde meist abends ge
holt. Dann kamen die Magde aus den meisten Hausern, auch Lehrlinge 
und Jungen der Handwerksmeister mit klappernden Eimern zu "ihren" 
Brunnen, urn das Wasser fiir den folgenden Tag zu holen. So war "ihr" 
Brunnen der Mittelpunkt ihrer StraBe und ihres Quartiers, der Treffpunkt 
del Jugend zu frtihlicher Kurzweil. Man sang, man erzahlte alte und neue 
Geschichten, alte Brauche waren hier und da noch mit Brunnen und Was
ser verkniipft. So waren in der Oberneustadt noch zu Pfingsten 1743 die 
Brunnen von den Miigden mit Maien, Biindern und anderen Zieraten 
geschmiickt worden. Da dabey vie/ Unordnung vorgegangen, wurde im fol
genden Jahre so/ches giintzlich bey nachdriicklicher Stralle verboten. Eine 

• Die vorl iegenden Aufs:ttze erschienen zuerst in def Kasseler Post (JunilJuli 1939) \lnd im Hessenland 
(1943/1). Da inre Quellen grljJ3tenteils vernichtet \lnd die frUheren YerOffentlichungen heute schwer zu
g:tnglich sind, hiell ich die Neubearbeitung fUr zweckmaBig. 
Sie verzichtet auf den Versuch, eine geschlossene Geschichte der Kasseler Wasserversorgung zu geben, 
begnugt sich vielmehr mit Ausschnitten aus dem vielschichtigen Stoffgebiet. FUr die UnterstUtzung und 
FOrderung der Arbeit danke ich dem Herausgeber, Herrn Or. W. Engelbach, sowie Herrn W. Mein
hardt (Statistisches Amt der Stadt Kassel) und Herrn Dr. W. Picket fUr sachdienliche Auskilnfte. 
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letzte Erinnerung an solchen alten Brauch mag es gewesen sein, wenn hun
dert lahre spater die Strallenjungen der Altstadt am Geburtstag des Kur
fOrsten den Brunnen ihres Reviers mit kleinen Ollampchen festlich beleuch
teten. Das Wasserholen gehOrte schon mehr zum Feierabend als zur Ar
beitszeit. 

Und doch waren die Entfemungen, welche die Wassertrager zurOckzule
gen hatten - das loch auf der Schulter, die Oberschwappenden Eimer 
rechts und links an der Seite - oft nicht unbetrachtlich. Denn die Offentli
chen Brunnen, welche das Grundwasser aus dem wasserfOhrenden Kies un
ter der oberen Bodenschicht hervorholten, lieferten je nach ihrer Lage 
Wasser von verschiedener GOte. Neben den eigentlichen gegrabenen Brun
nen - teils Ziehbrunnen, teils Bumpeln - gab es die zahlreichen Zaiten
stOcke, die Auslaufstellen der Offentlichen Leitungen, welche die Haupt
masse des benOtigten Wassers heranbrachten; indessen war auch dieses 
Wasser je nach Ursprung und Leitung besser oder schlechter, von den Ver
brauchem Mher oder geringer geschatzt. 

Die E i c h was s e r I e i tun g soli der Zeit des Landgrafen Carl 
(urn 17(0) entstammen; vielleicht ist sie etwa hundertlahre alter. Die Quel
len ihres sehr geschiitzten Wassers sprudelten im weillen Sande des Wasser
gewolbes im Fischhaus hinter Bettenhausen; von dort fOhrte es eine Roh
renleitung zur Untemeustadt, deren Versorgung es hauptsachlich diente. 
Auf dem Iinken Fuldaufer hatte es nur im Renthof einen Offentlichen Aus
lauf. 

Wichtiger fOr den oberen Teil der Stadt waren daher die Zuleitungen aus 
dem Habichtswald. Eine erste sic here Erwahnung geMrt in das lahr 1751. 
Am 12. August dieses lahres stellte Landgraf Wilhelm VIII. eine Urkunde 
darOber aus, dall er seinen lieben gelreuen Johannes Guck zu seinem Brun
nenleiler gnlidigsl beslelll, auff- und angenommen habe. In der umfangrei
chen Dienstanweisung, die dem neuen Brunnenleiter erteilt wird, heillt es 
u. a. er soli besonders die am Habichlswald befindlichen zwei Dudichs
brunnen, a/jJ deren man sich zu Hoff in SpeijJ und Tranck vornehmlich ge
brauchl, sich uber alles zu IreufleijJiger und sorgfilltiger absichl anbefohlen 
seyn lajJen, sie aus ihren eigefajJlen Gemiluer und klaren Quellen da dan
nen den geraden Weg ... zum Neuen Thor l nlichsl der Bracken herein 
nacher Hoff fuhren, und in den Kumpff aUff dem Vorplalz in die Herren 
und Rifler Kuche, Apolheke, Lichlkammer, Boullelley und die Grolle, ins 
Schlachl- und BrauhaujJ verleilen und hieran durchaus keinen Mangel er
scheinen lajJen . .. GOck wird femer ermahnt, die vom Brunnen zur Stadt 
fOhrende Rohrleitung sorgfaltig verborgen zu halten und von solchen Dii
dichsbrunnenrohren ohne fOrstlichen Befehl niemandem es sey auch wer es 
wolle zu gefallen einig Gespring oder Abzug an Wasser verslallen. 

Dall wir keine altere, unbedingt sichere Nachricht Ober die Leitung von 
den beiden DOdichsbrunnen (heute Prinzenquelle und Diedichsbom) besit
zen, dOrfte reiner Zufall sein. Es scheint unzweifelhaft, dall auch zwei 
Nachrichten aus dem lahre 1731 sich auf eben diese Leitung beziehen. In 

1 Das Neue Tor a1s Ausgang der Stadt nach Weslen und nach Nordwesten (von def Obersten Gasse aus) 
1587 errichtet (Ersatz fUr das gleichzeitig gesperrte Zwehremor); Kreuzung def Obersten Gasse und der 
(sp.ll.teren) StraOe An der Garnisonkirche (SQ-Seite des (sp.ll.teren) KOnigsplatzes). 
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Beirr. Bau des Polizeigebaudes am Altmarkt (Sommer 1956) stieB man vor der ehemaligen 
Hauserreihe am Ostrand des Platzes auf Reste des alten Marktbrunnens. Der tiefere Teil des 
angerissenen Brunnenschachtes war verfiillt, der Wasserspiegel nicht mehr sichtbar. Ob aus 
dem Befund zu schlieBen ist , daB der Brunnen bereits fruher einmal bei Bauarbeiten ange· 
schnitten, aber wiederzugefiillt worden war, scheint fraglich; jedenfalls soli er im 1. Drittel des 
19. Jahrhunderts noch benutzt worden sein. 

Uber das Aussehen des alten Brunnens ist nichts bekannt; angeblich war es ein Pumpbrun· 
nen . Neben ihm lag der Fischstein, an dem die Fischer ihre Ware feil boten. 

(Foto Friderici) 
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diesem Jahre stellte der lngenieur-Kapitan Leo p 0 I d ein Verzeichnis 
samtlicher ROhrenfahrten und Wasserleitungsgange der ganzen Stadt Kas
sel auf. Hier wird zunachst der Schlo'pgang erwahnt, der durch die Gartens 
vorm neuen Thor geleitet sei und im Schloll an dreizehn Stellen springe. Da 
diese Stellen genau dieselben sind, wie die in den lnstruktionen ftir Gtick 
erwahnten, handelt es sich oh ne Zweifel urn dieselbe Leitung. Aus demsel
ben Jahr stammt eine andere Nachricht, dall in dem Boyneburgschen Gar
ten I . (spater Besitz des Prinzen Maximilian, sildwestlicher Teil des Kauf
hofgrundstilcks, KOnigstralle) an zwei Stellen herrschaftliches WeijJenstei
ner Wasser springe. Spater war in nachster Nahe, an der Rampe des Palais 
Waitz ' ein bekannter Auslauf der sogenannten Prinzenwasserleitung; man 
wird daher auch diese Nachricht unbedenklich auf die Dildichsbrunnenlei
tung beziehen dilrfen. Andere Nachrichten Uber eine Schlollwasserleitung 
filhren noch weiter zurtick, ohne dall sich mit Sicherheit sagen lallt, ob es 
sich urn dieselbe Leitung handelt. 

Das P r i n zen was s e r bedeutete fUr die oberen Teile der Stadt 
dasselbe, wie das E i c h wa s s e r ftir die Untemeustadt. Die wenigen 
Offentlichen Auslaufstellen dieser herrschaftlichen Privatleitung wurden 
auch von weiter entlegenen Hausem aufgesucht. 

Vor diesen beiden Leitungen aber hatte der Stadt Ca,Pell TrujJelwasserJ 
fUr die Wasserzufuhr die grOllte Bedeutung, denn die Druselleitung lieferte 
die grOllte Wassermenge. Ihre Anlage dtirfte mit der Erweiterung der Stadt 
im 14. Jahrhundert zusammenhangen. Die Drusel entsprang in der Nahe 
des Ziegenkopfes, einer kleinen Kuppe am Ostrand des Habichtswaldes, 
wo ihr Wasser auch heute noch zutage tritt. Begleitet von einem der alten 
Pallwege tiber das Gebirge, strOmte sie in einem mallig steil eingeschnitte
nen Tale stidostwarts ab. Nachdem sie das Dorf Wahlershausen durchflos
sen hatte, wurde sie in zwei Strange geteilt. Der nattirliche Bach durchquer
te das Dorf Wehlheiden, umfallte in weit nach Sildosten gespanntem Bogen 
das Gelande der Stadt und milndete schliellIich als "Kleine Fulda" unter
halb des Kasseler Burghtigels in die Fulda. Der von ihrn abgezweigte neue 
Graben ftir die Wasserleitung wurde ostwarts der noch fem liegenden Stadt 
zugeleitet. Er lief, zunachst parallel dem Bache, am Hange des Struthkop
fes und des Kratzenberges ' dahin; jenseits des Dorfes Wehlheiden, das er 
kaum bertihrte, schwenkte er nach Stiden urn und erreichte ein kleines, 
vom Wehlheider Weg ' durchschnittenes Sumpfgelande. Es war wahr-

la GroBes GrundstQck zwisch~n de Oberen KOnigsstra.Be und der Wolfschlucht , Eigentum des Oberjlger. 
meistcrs K. v. 80yneburg (1 7 10), spa.ter im 8esitz des Printen Maximilian ( 1689·1153) Soho des Land
grafen Karl ; hcute sOdwestlicher Teil des KauthofgrundstUckes an der Oberen KOnig.sstra.Be. 

2 Palais des splteren Staatsministcrs Waitz von Eschcn o 770}. 1943 untOn . An seiner Stclle hcute Ncu
bau Kaufhaus C&A Brenningmcyer. 

3 Auch die Schreibweise Thrauscll . Trausel iSI im 17. und im 18. Jahrhundert haurig. - Auffallend is!, 
daO der Name Druse! sehan frUhzeitia (1429) als Gattungsname auch zur Ikzeichnung der Ahna ver
wendet wird (s. ZHG 69 (1 9.58), S. 3.5, A. 4.). 

4 TannenkuppeJStadthalle; weilerer Verlau f dann dicht unterhalb des K.irchditmolder Weges (spa-ler Ho
henzollernstraBe). - Beide Drusclllufe wurden zum grOBten Teil kanalisien, sodall sie im Gellnde 
heule nichl mehr zu erkennen sind. Die Zemenlrohre des Druselbaches wurden zwischen den Strallen 
Herkulesstralle und GoethestraBe durch die Goetheanlage Uberdeckt (1 933). 

S Zwischen den heutigen StraBen NahlslraBe und Hermannsmille , etwa an der Kreuzung mil dem Wehl
heider Weg. - Dc:r Wehlheider Weg verband das Dorf Wehlheiden mit Kassel; seinen Verlauf zeigl un
geflhr die heutige Sl ralle KOnigstor. Er mUndete zunichst im Wehlheider Tor (etwa heulige EinmUn-
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scheinlich das Quellgebiet eines Baches, der von hier aus nach Osten ab
floB, im allgemeinen dem Zuge des Wehlheider Weges, dann der Richtung 
des (spateren) Steinwegs folgend, den Kasseler Burghiigel an dessen Nord
seite umfloB und, unweit der Miindung der Kleinen Fulda, in die Fulda 
miindete. Obwohl dieser Bach kaum den AuBenrand des werdenden Stadt
chens beriihrt hat, diirfte er fUr die Versorgung der Burg und ihrer wenigen 
Anlieger ausreichend gewesen sein. 

Erst die Errichtung des Elisabethhospitals (1297) an der Ecke der Ober
sten Gasse, der Bau einer Badestube an der entsprechenden Stelle der Mit
telgasse (14. lh.) und die Ansiedlung der Karmeliter 6 steigerten den Was
serbedarf. Ober die ErhOhung dieses Einzelbedarfs hinaus zwang das 
Wachsen der Verbraucherzahl im alten Stadtkern (urn den Altmarkt) und 
die Anlage einer neuen Stadt' am Berghang dazu, die Wasserzufuhr zu ver
mehren. Die Einfiihrung des Druselgrabens in den bisher namenlosen 
Bach, der mit dem Wasser der Drusel auch deren Namen iibernommen zu 
haben scheint, diirfte auch diesem Zweck gedient haben. Welche techni
schen Mittel den EinfluB ermoglichten, scheint unbekannt; spater (bezeugt 
1738) diente ihm eine Sammelstube (Wassergewolbe), die dann im Keller 
der Porzellanmiihle'lag. Noch vor dem Wassergewolbe zweigte ein Graben 
von der Leitung ab, der, zunachst nach Westen zuriickbiegend, dann nach 
Siiden dem eigentlichen Druselbach zufloB - eine Art Ventil, das z. Zt. 
der Schneeschmelze oder auBergewohnlicher Regenfalle das von der Lei
tung nicht zu fassende Wasser ableitete. 

Von der gleichen Stelle aus fUhrte seit Anfang des 18. lahrhunderts eine 
Rohrenleitung zum Garten des Prinzen Maximilian. 9 

dung def Strat3e Neue Fahrt in die WilhelmsstraBe) seit 1768 in dem weiter nach W. verlegten Stadtein
gang Weil3ensteiner Tor (KOnigstor). Nach seinem Eintritt in die Stadt ilberquerte def Wehlheirler Weg 
das heutige Kaufhofgelanrle, wo er sich mit dem Zwehrener Weg vereinigte. Die vereinigten Wege filhr
len zum Zwehrentor. seit dessen Schliel3ung (1787) zum Neuen Tor. 

6 Die "Brilder yorn Berge Karmel" waren von Landgraf Heinrich I. (1247-1308) bereits 1262 oach Kas
sel berufen; sdI etwa 1291 erbauten sie ihre Klosteranlagen in def Nahe des Schlosses, in dem nordwest
lichen Teil des landgranichen Renthofes, den der Landgraf ihnen Oberlassen hatte. Oer sOdOstliche Teil 
des Hofes blieb in fOrstlichem Besitz. 

7 Die Erweiterung der bisherigen Stadt durch die "Freiheit", eine Trabantenstadt, weJche der Landgraf 
am Berghang, nordwestlich der Altstadt erbaute (2. Halfte des 14. Jh.). 

8 Die Porzellanmilhle: erbaut 1771-1773, in Betrieb nur bis 1785. Die Gebaude beiderseits des Wehlhei
der Weges, zu anderen industriellen Zwecken verwendet, erhielten sich in der StraBe KOnigstor bis zur 
Gegenwart; das alte Hauptgebaude fiel erst dem Feuerstunn 1943 zum Opfer. Ober die Lage der Manu
faktur berichtet ein sachkundiger Zeitgenosse (1772): Die Lage dieser Mah/e ist deswegen a/hier gewiih
let worden, weil oberhalb der StrajJe ohngejehr 300 Schuh davon ein Bach vorbeyj1ie'pt, welcher die 
Drosel genennt wird . .. Die Bedeutung der Anlage fUr die Kasseler Wasserversorgung kennzeichnet 
derselbe Berichterstatter: Die MUhle verdiene auch in einem anderen Grunde Beachtung, schreibt er und 
zwar, erstlich, dqJJ nicht nur zwey R(Jhrenstriinge vor der Schtitze liegen, wodurch dos Wosser nach der 
dabey liegenden Wachsbleiche und nach der Menagerie und neuen Meyerey unterm Weinberg gejahret 
werden, sondern auch zweyerley Abtheilungen unler dem Wasserrand dieser Porcellain Glasur-Muhle 
bejindlich sind, wodurch die ganze Oberneusladl und Altstadl Cossel mit dem so genannten Trusel
Wosser, dos ouch zugleich den Trusel-Deich und PjerdeschwlJmme auj dem Gouvernementsp/otz onge
jullel und bey Feuersgejahr Iheils verdeckt unter der Erde und theils sichtbar aber der Erde bey der 
Wachsbleiche vorbey nach der Herrschajtlichen Bocksleinbrennerey U.S. w. gejahrel werde. (Zitate 
nach Holtmeyer S. 625). 

9 S.Anm. la - Zum Garten des Prinzen Maximilian geht)rte auch das Nachbargrundstilck auf dem sp1t
ler das Palais Waitz errichtet wurde. 
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Die Hauptleitung, die von der Sammelstube in der PorzellanmOhle stadt
warts weiterging, filhrte zum Wehlheider Tor. Hier lag wieder eine Sam
melstube, von der mehrere Abzweige ausgingen, von denen die Leitung 
zum Druselturm und ein Strang zum Karlsplatz zur Versorgung der Ober
neustadt die wichtigsten gewesen sein dOrften. 

Den rnittelalterlichen Wehrbering der Stadt erreichte der neue Haupt
strang nach Entsendung der genannten Zweigleitung durch die Garten und 
Felder (uf der schare) 10 vor dem Zwehrenberg, lief zu einem Wasserge
wOlbe unter dem Wall zwischen dem Neuen Tor und dem Totentor (beim 
Druselturm).1I 1751 zweigte von ihr noch vor dem Eintritt in die Stadt 
abermals eine besondere Leitung ab, urn die der ftirstlichen Herrschaft zu
stlindige Halfte des Druselwassers, soweit sie nicht bereits dem Untersten 
Garten zugefUhrt wurde, zu behu// /urstlicher HlJuser in die Stadt zu lei
ten. Es scheint, dall es sich hier urn die im Jahre 1676178 von FOrst und 
Stadt gemeinsarn gelegte Leitung handelt, die rnittlerweile (wohl urn 1731) 
in den alleinigen Besitz der Herrschaft Obergegangen war. 

Die Niederlegung der Festungswerke am Neuen Tor (seit 1770), wahrend 
der die ROhren aufgenomrnen werden muJJten, hat wahrscheinlich erhebli
che StOrungen in der Wasserversorgung der Stadt mit sich gebracht, von 
denen uns jedoch nichts Nliheres bekannt is!. 

An welcher Stelle der offene Druselgraben in ROhren gefaJJt wurde, lieJJ 
sich fUr die altere Zeit nicht feststellen. Bereits zu Anfang des 17. Jahrhun
derts lief aber die Drusel "vf der schare" vor dem Neuen Tor in eisernen 
ROhren, die in einen steinernen Kanal gebettet waren; mit Bohlen und 
Erdewar er zugedeck!. Die Rechnungen legen den SchluJJ nahe, dall Kanal 
und Leitung an dieser Stelle im Jahre 1619 angelegt wurden . Der Stadtplan 
des Kapitlins Leopold (1738) zeigt den offenen Graben bis zum Garten des 
Prinzen Maximilian, der Plan von 1742 nur noch bis zum Wehlheider Tor; 
in diesen Jahren rnuJJ also die Fassung bis zu dieser Stelle erfolgt sein. Auf 
spliteren Pllinen reicht der offene Graben nur noch bis zur Porzellanmilhle. 
WahrscheinJich ist die weitere Kanalisierung vom alten Wehlheider Tor 12 

bis vor das neuerbaute WeiJJensteiner Tor im Zusamrnenhang mit dem Bau 
der neuen Mauer in den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts erfolgt; 
schon der Seligsche Plan von 1781, der nicht ganz bis zur PorzellanmUhle 
reicht, zeigt den offenen Graben nicht mehr. Dieser Zustand ist bis in die 
jUngste Vergangenheit hinein bestehen geblieben. 

Das am Druselturm in die Stadt hineingefUhrte Druselwasser wurde 
durch eine vielfach verzweigte Rohrleitung in den Strallen verteilt und spei
ste auJJerdem zwei Teiche: den Druselteich (an seiner Stelle seit 1861 der 
Druselplatz) und den Teich auf dem Ledermarkt (Martinsplatz), der wohl 
noch vor 1800 zugeworfen worden is!. Beide Teiche waren in erster Linie 
Wasserspeicher fUr den Fall der Feuersgefahr, doch diente wenigstens der 
Druselteich - abgesehen davon, dall er "rnit Karpfen besetzt" war -
auch zur Reinigung der Strallen. Zu bestimmten Stunden, von 6 Uhr 

10 Die Schare: Ocr GeUlndestreifen. der auBen vor den Festungswerken an ihnen entlang, verlief; hier: zwi· 
schen deI" heutigen Wolfschlucht und der KOnigssuafle. 

11 Das Totentor: die Prone im Pferdemarkt. 
12 d.h. ¥on der Mitte der WilhelmstraBe bis zurn Ikginn der StraBe KOnigstor, des alten Wehlheider We

gcs. Vg). oben A.S 
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abends bis 6 Uhr morgens und von II bis I Uhr mu/lte der Stadtbrunnenlei
ter einen Teil des Teichwassers ablaufen lassen und durch die Strallenrin
nen leiten, in der Zwischenzeit lief das ilberschOssige Wasser zeitweise 
(1692) zu der im Schlollgraben befindlichen herrschaftlichen Milhle. Das 
durch die Strallen geleitete Wasser floll in die Kanale ab und fOhrte den 
Strallenschmutz unter dem Obersten Hof (Packhof) durch der Fulda zu. 

Den Hauptteil des Wassers aber nahm die stadtische Rohrleitung auf, die 
zusammen mit der herrschaftlichen, vom Zwehrenturm herkommenden 
Leitung die Stadt mit Druselwasser versorgte. Die herrschaftliche Leitung 
teilte sich in vier Hauptgange. Einer lief ins Schloll, wo er zur Reinigung 
der Abtritte gebraucht wurde, der zweite ins Zuchthaus und auf den Wall 
vor dem MOllertor, der dritte in den Marstall und ins Collegium, der vierte 
schlielllich in den Nassauischen und in den Wei/len Hof (Instruktion f. d. 
Brunnenleiter GOck 1751). 

An die Leitungen waren die Z a i ten s t 0 c k e angeschlossen, s t e -
hen d e H 0 I z s a u I en, von denen einige mit einem k u n s t -
v 0 I I e n G e h a use umgeben waren. Sie hatten einen einfachen, un
verschlossenen Auslauf, aus dem das Wasser ununterbrochen in die Stra
Ilenrinnen sprudelte. Erst im Laufe des 18. Jahrhunderts begann man die 
Auslaufe durch Hahne zu verschliellen, urn der Wasservergeudung zu steu
em. Zum Schutz gegen den Frost wurden die ZaitenstOcke im Winter mit 
Mist und Stroh verdeckt; im Jahre 1616 hatte Hans Davidt, der Traullel
mann, mit dieser Arbeit 10 Tage zu tun und verbrauchte 41 Fuder Mist da
zu. 1731 waren 34 Mfentliche Zaiten gegen Frost zu sichem; beide Leitun
gen speisten damals 91 ZaitenstOcke, von denen 31 Mfentlich waren, 18 in 
Brauhausem und die Ubrigen auf PrivatgrundstUcken sich befanden. 

Wer eine solche Privatzaite einrichten wollte, bedurfte dazu der Geneh
migung des Rates, bzw. des Landgrafen. Sie wurde nur mit Schwierigkeiten 
und meist nur unter der Bedingung erteilt, dall der Antragsteller an der Ab
zweigstelle einen Wasserkasten mit einem Hahn einrichten liell, zu dem nur 
der Wasserleiter den Schltissel haben sollte, damit das Wasser jederzeit ab
gesperrt werden konnte. Sehr zahlreich aber waren die Falle, in denen 
GrundstUcksbesitzer die hOlzemen LeitungsrOhren anzapften und sich 
o h n e G e n e h m i gun g zum Schaden der AJIgemeinheit Privatzai
ten einrichteten. Bei einer 1731 vorgenommenen Untersuchung stellte sich 
heraus, dall sogar die herrschaftliche Prinzenwasserleitung an 14 Stellen 
heimlich angezapft worden war! Auf fUrstlichen Befehl wurden damals in 
der ganzen Stadt 52 solcher heimlichen PrivatanschlOsse zugeschlagen. Das 
nOtzte aber wenig; sehr bald mullte man feststellen, dall die meisten wieder 
in Betrieb genommen worden waren. Alle Verbote blieben erfolglos, solan
ge das Leitungsnetz wenigstens z. T. aus h 0 I z ern e n R 0 h r e n be
stand, die jeder leicht anschlagen konnte. 

Das war aber fast in der ganzen Stadt noch bis gegen Ende des 18. Jahr
hunderts der Fall. Eis ern e , mit Blei vergossene ROhren und verkittete 
TonrOhren dienten hauptsachlich zur UnterfUhrung der Festungswerke, in 
der Stadt selbst lagen meist hOlzeme ROhren, die ineinander verkeilt und 
mit eisenemen Bandem beschlagen waren. Erst gegen Ende des Siebenjah
rigen Krieges ging man in der Obemeustadt dazu ilber, verfaulte Holzrohre 
durch eiseme zu ersetzen, so dall das Leitungsnetz allmllhlich aus ganz ver-
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schiedenartigen Rohren bestand. 1782 lagen in dem Hauptstrang der Ober
neustadt bis zum Zaitenstock gegeniiber der Kirche in der Frankfurter 
StraJJe noch durchweg Holzrohre, von da bis zum Friedrichsplatz dienten 
abwechselnd eiserne, bleierne und holzerne Rohren ganz verschiedenen 
Durchmessers zur Leitung. Man hatte den Holzrohren so lange den Vorzug 
gegeben, weil die Anlagekosten einer Holzleitung etwa nur ein Drittel der 
einer eisernen betrugen; kostete doch die einzelne, 4 FuB lange Eisenrohre, 
wie sie in der landesherrlichen GieBerei in V e c k e r hag e n hergestellt 
wurden, I Rthlr. 16 alb. - dagegen die 10 FuB lange Holzrohre nur 22 
alb., d. h. bei mehr als doppelter Llinge noch nicht die Halfte! (1735) Diese 
Holzrohren wurden aus frischgeschlagenen Eichen- oder Buchenstammen 
von entsprechender Dicke in der Schneidemiihle in der Unterneustadt II ge
bohrt und bis zur Verwendung im Wasser aufbewahrt; sie lagen in den bei
den Teichen, dem Druselteich und dem Pferdeteich auf dem Ledermarkt. 
Solche Vorratsrohren muBten immer zur Hand sein, denn auszuflicken war 
immer etwas. 

HOrte nun ein Zaitenstock oder horten wohl gar mehrere auf zu laufen, 
so untersuchte der "TrauBelmann" mit seinen Knechten den Schaden. Oft 
aber war es schwierig, die schadhafte Stelle zu find en, besonders wenn sie 
etwa unter den Wallen oder im Festungsgraben sich befand. Dann muBte 
u. U. ein Teil des Grabens trocken gelegt werden, ehe man an die Leitung 
iiberhaupt heran konnte. Lag der Schaden aber weiter drauBen, auBerhalb 
der Stadt, so blieb nichts iibrig als den Graben nach Wahlershausen hin zu 
begehen, bis die Ursache des Versagens der Leitung gefunden war. 

Fror im Winter der Graben ein, dann muBte das Eis ausgehauen und 
dem Wasser der Weg frei gemacht werden. Im Sommer aber, wenn die 
Drusel sowieso wenig Wasser fiihrte, durchstachen die Bauern von W a h -
I e r s h a use n oder W e h I h e i den, mit denen die Stadt deswegen 
in dauernder Fehde lag, die Damme des Baches und des Leitungsgrabens 
und drehten das Wasser ein, urn ihre Wiese zu bewassern. lm Friihling und 
Herbst dagegen, zur Zeit der Schneeschmelze und der starken Regengiisse, 
riB das schiiumend dahinstrudelnde Wasser selbst hier und da den Damm 
ein, suchte sich seinen eigenen Weg und grub tiefe Furchen in die Acker 
und Garten der Kasseler Biirger. 

DaJJ Ratten und Mause Locher in die Damme fraJJen, war man gewohnt; 
daJJ die Ratten aber sogar die Bleirohre der Zuleitung hier und da durch· 
nagten, war immerhin ungewohnlich. Es erforderte oft tagelange Arbeit, 
bis die Damme wieder geflickt waren und der Wassergang in der Stadt wie· 
der in Ordnung kam. 

Horten die Zaitenstocke auf zu laufen, dann waren das Ungemach und 
die Unzufriedenheit der Btirgerschaft groB; es hagelte Eingaben an Btirger
meister und Rat. Ersatz des angerichteten Schadens wurde verlangt: "Ich 
habe den Schaden mussen zweimalleiden und meinen unkosten darauff ge
wandt bi/te die hem das ich mochte wissen an wehme ich meinen unkosten 
und schadenfordem soli off der canlzley oder bey meinem gn. Fursten und 
hern suchen. dos die hern meinen wan sie einem burger das seinige verdor
ben haben, das er wehre stille schweijen und genug dermitt haben . .. " so 

13 1616 hat Jacob Ed:.hardt. Schneidemalferolrn der Lusse. der Stadt 35 bUchene ROhren gebohrt. 
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schreibt mit nicht miBzuverstehender Deutlichkeit der Schneidermeister 
Ni col a u s Coil 0 (1625). Vier Wochen spater wurden ihm 16 Gul
den Schadenersatz angewiesen. 

Urn solche Schwierigkeiten zu vermeiden, suchte man Damme, Graben 
und Leitung in gutem Stand zu erhalten. Einmal im Jahre - meist im Sep
tember - 109 der Stadtbaumeister mit dem Stadtbornmann und anderem 
Aufsichtspersonal sowie einem grollen Aufgebot von Arbeitern (manchmal 
liber 200) hinaus, Bachbett und Graben auszuraumen, damit das Wasser 
seinen gewohnlichen Lauf einhielt und grobere Verunreinigungen beseitigt 
wurden. Besonders die Brauer, die das meiste Wasser in der Stadt ver
brauchten, waren gehalten, ihre Braumeister und Knechte gegen billigen 
Tagelohn 14 zu dieser Arbeit zu stellen. Daneben kamen viele Weiber und 
Kinder, die durch den Lohn ihre Stadtsteuern abverdienen wollten. 

Das fiihrte, wie der Stadtbaumeister Knabenschuh 1740 berichtete, zu 
vielen Unzutraglichkeiten: Viele Bewerber melden sich und lassen sich ein
schreiben zur Arbeit. Wenn es dann soweit ist, schicken sie ruchlose miigte 
und kinder, dieselben begehen allerhand excesse, lauffen denen leuthen in 
die frucht, verbergen sich hinter denen hecken, stehen bey 30 und mehreren 
zusammen und gehen ohne gewalt nicht aus einander . .. Diejenige welche 
nicht eingeschrieben werden k6nnen, wegen vielheit derer leuthe, lauffen 
dennoch bis Wahlershausen nach und tret/en ohne ordre mit in die trusel, 
derer fur jetzt bey 30 sind . .. Die Stadtkammerei habe den Schaden durch 
die unnotig grolle Zahl der Beschaftigten: in diesem Jahr 237, die von zwei 
Personen nicht beaufsichtigt werden konnten. 140 Leute miillten genii
gen ... 

Dennoch ging es bei diesen Unternehmungen nicht so gar unlustig zu. In 
keiner Rechnung fehlen Vermerke wie die: Siimtliche Braumeister und 
Brauknechte und andere, welche die Trauflel renovirt haben, vertrunken 
1 Rthlr - oder: 1 Rthlr, so den Arbeitern zu vertrinken gegeben ... Man 
109 die Arbeit tagelang hin - wer wollte sich iiberanstrengen! 

So notwendig diese Aufriiumung auch war, so vermochte sie doch nur 
die grobsten StOrungen und Verunreinigungen des Wasserablaufs zu besei
tigen. Gewill wurde manches aus dem Graben herausgeholt, was nicht ge
rade in eine Wasserleitung gehort, z. B. alte Lumpen, Tierkadaver u. dgl. 
Andere immer wiederkehrende Verunreinigen konnten weder auf diese 
Weise noch durch die primitiven Auffangvorrichtungen der Sammelstuben 
aus den Leitungen entfernt werden. Da wird im 18. Jahrhundert (1712) 
dariiber geklagt, dall die stadtischen Schweinehirten ihre Herden durch das 
Wasser treiben; entsprechend zeigt noch im Jahre 1808 der Stadtbaumei
ster Rudolph an, dall der Conductor Wittmer zu NapoleonshOhe liber 1500 
Schafe im stadtischen Wassergraben habe waschen lassen. Im Termin vor 
dem Friedensrichter beschwort Wittmer, dall er seit 11 Jahren, seitdem er 
in Kassel wohne, alljiihrlich seine Schafe an derselben Stelle im stiidtischen 
Wassergraben waschen lasse, ohne dall ihm je ein Verbot deswegen zuge-

• gangen sel. 
Der Friedensrichter untersagt das nun zwar fiir die Zukunft, meint aber 

in seinem Bericht, eine Verunreinigung des Kasseler Wassers konne wohl 
14 DeT Braumeister bekam 7 Albus. def Brauknecht und jeder gew()hniiche Burger 6 Aibus, Weibsperso

nen nur 5 Albus. 
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hierdurch nicht herbeigefiihrt sein, da der Ort ja eine Stunde von der Stadt 
entfernt liege! Schlimmer als alle diese Verunreinigungen waren andere. Da 
wurde Wasche im Stadtleitungsgraben gewaschen, man badete darin, ja 
manche Einwohner von Wahlershausen, besonders die dortigen MOller, be
nutzten die Drusel als Wasserspiilung fOr ihre Abtritte; noch 1816 standen 
nach dem Bericht des Stadtbaumeisters in Wahlershausen vier Abtritte 
Ober der Druse!! 

So war das Wasser, das in Kassel aus den ZaitenstOcken lief, nach unse
ren Begriffen alles andere als einwandfrei. Gott sei Dank, scheint es als 
Trinkwasser nur selten benutzt worden zu sein." Aber es klingt schon bei
nahe wie Hohn, wenn wir in einer Eingabe der Anwohner des Pferdemark
tes wegen der Verlegung eines Zaitenstockes lesen, daJl sie sich dieses schO
nen und reinen Zaitenwassers in Kachen und anderer Not/hurfft bedienet, 
auch zur Sommerszeit ihren Kohl und Salat und andere Essensspeise an 
dieser Zaite gewaschen hatten. Man war eben fOr den Gebrauch im Haus
halt auf das Druselwasser in erster Linie angewiesen; auch in den Brauhau
sern liefen die Druselzaiten, und wenn sie versagten, klagten die Brauer, 
daJl sie "die notthurfft ahn biere" nicht zu brauen verm()chten. 

Das kam aber gerade im Sommer, wenn die Nachfrage nach Getranken 
und Oberhaupt der Wasserbedarf am starksten war, nicht selten vor, und 
die Klagen Ober Wassermangel wollen in den beiden, hier besonders be
trachteten Jahrhunderten kein Ende nehmen. Zahlreich sind daher die Ver
suche, dem Stadtgraben durch Hineinleitung anderer Quellen mehr Wasser 
zuzufOhren; so wurden nach und nach immer mehr von den Quellen am 
SOdabhang des Lindenberges bei und in Kirchditmold der stadtischen Was
serversorgung dienstbar gemacht. Trotzdem wurde ein durchgreifender Er
folg nicht erzielt. 

So ist es erklarlich, daJl innerhalb der Stadt der Wasserneid groll war. 
Wenn BOrgermeister und Rat einem BOrger einen Zaitenstock zubilligten, 
so gab es sicher Beschwerden von anderen, die durch den neuen Ausflull 
die Ergiebigkeit ihrer Zaite bedroht glaubten. AIs im Jahre 1691 dem C y -
r i a c usE I I e n b erg er, Wirt zum Wilden Mann, fOr sein neues 
Haus in der MOllergasse ein besonderer Wassergang genehmigt wurde, 
wandten sich andere BOrger, den Backer D a v i d V 0 I m a r an der 
Spitze, klagefOhrend an die Regierung. Zum Bericht aufgefordert, recht
fertigt BOrgermeister und Rat sein VerhaIten und weist Volmars KJage zu
rOck, welcher oh ne das mit unn6tigen Sachen mit hindansetzung seines er
lernten Beckerhandwercks . . . sich gerne zu bemengen pflege. Ahnliche 
Aufregung entstand im folgenden Jahre in der Schafergasse, als der Was
sergang weiter nach oben gelegt werden sollte. Wieder ging eine Bittschrift 
an den Landgrafen; die BOrger rotteten sich zusammen, und J 0 h a n -
n e s V 0 g t , einer der Hauptschreier, liell sich gar vernehmen, er wo//e 
den Stadt-Bornmann bei der Arbeit totschlagen. 

Derselbe Wasserneid wie zwischen den BOrgern herrschte aber auch zwi
schen dem stadtischen und dem fOrstlichen Brunnenleiter, dem die Schloll-

15 In den Akten nodet sich our die eine, bereits bei Noel (Trinkwasserversorgung) zitierte Stelle aus dem 
Jahre 1712, die diese Verwendung fUr die Oberneustadt ausdrucklich bezeugt; eine weitere, bei Hoitme
yer VI, 2, S. 786liest unrichtig "Trinkwasser" statt "Trenckewasser". 
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leitung und der Zwehrenertorsgang unterstanden. Bitter beklagt sich der 
Stadtbaumeister G (j t z e (1638) Ober den mancherlei Schaden und Scha
bernack, den der fOrstliche Brunnenleiter und dessen Knecht der Stadt an
tun: wie sie die stlldtische Leitung absichtlich verstopfen, urn ihrem Zweig 
mehr Wasser zuzudrehen, wie sie sich die stadtischen Vorratsr(jhren aus 
dem Teich aneignen usw. - ihm allein aber die Sorge fOr die gesamte Lei
tung auBerhalb der Stadt Uberlassen. Spater, als Landgraf Karl die Ober
neustadt gegrUndet hatte, wurde der Wassermangel in der A1tstadt auf den 
ObermllBigen Verbrauch in der bei der BUrgerschaft ohnehin mit MiBver
gnUgen betrachteten Neustadt zurOckgefUhrt. Zwischen A1tstadt und Neu
stadt entbrannte ein kleiner Krieg, der wenigstens mit einem halben Sieg 
der alten Stadt endete. 

Die Wasserknappheit war allerdings ein bedenklicher Zustand. Sie st(jrte 
nicht nur die gew(jhnliche Versorgung der BUrger mit dem notwendigen 
Gebrauchswasser, sondern lieB besonders fUr den Fall der Feuersgefahr 
Schlimmes befUrchten. Denn auch zur Brandbekampfung mullte das Dru
selwasser hauptsllchlich helfen. Gellte der Feueralarm durch die StraJlen, 
so halte der Bornmann das gesamte Wasser des Leitungsnetzes der Brand
stelle zuzudrehen, d. h. alle anderen Abstiche und Abzweigungen zu schlie
Ben, damit das Wasser nur den dem Feuer zunllchstliegenden Zaiten
st(jcken zufi(jsse. AuBerdem mullte er auch den Druselteich ablassen und 
sein Wasser durch Abdammen der StraJlenrinnen mit Mist ebenfalls nach 
der Brandstelle leiten, in deren Nahe es gestaut wurde; von diesem kOnstli
chen Teich gingen dann die ledernen Feuereimer von Hand zu Hand zur 
Spritze und leer wieder zurOck. 

So war der Stadtbornmann also ein wichtiger Mann und, besonders 
wenn das Wasser knapp war, eine vielumworbene Pers(jnlichkeit, deren 
Wohlwollen man zu gewinnen trachtete; denn er halte es in der Hand, ei
nen Abstich oder ein gr(jBeres StOck der Leitung abzudrehen, damit das 
Wasser an anderer Stelle urn so reichlicher fiieBen konnte. Wer mit Trink
geld nicht sparte, mochte den Wassermangel weniger spUren. So beschwe
ren sich die Anwohner des Pferdemarktes und der Schllfergasse, daB sie 
dem Bornmann das Wasser geradezu abkaufen mUBten (1692). In entspre
ch ender Weise wuBten auch die Bauern zu Wehlheiden und zu Wahlershau
sen den Stadtbornmann zu nehmen, daJl er ein Auge zudrUckte, wenn sie 
gemeiner Stadt zu merklichem Schaden das Wasser in ihre Wiesen eindreh
ten. Kam derartiges an den Tag, so war des Schimpfens und Scheltens auf 
den Stadtbaumeister und den Stadtbornmann kein Ende, wurde ihnen 
doch ohnehin die Schuld an alien Mangeln der Wasserversorgung aufge
bUrdet. 

DaJl die Stadtbrunnenleiter gelegentlich einem guten Trinkgeld nicht un
zuganglich waren, wird begreiflich, wenn man ihre geringe Besoldung be
rOcksichtigt. Im Jahre 1606 quiltierte Her m ann S p u c k, stlldti
scher Brunnenleiter und Steinsetzer, Ober 20.- Rthlr. Bestallung und 5.
Rthlr. Hauszins, und noch viele Menschenalter spater war das Gehalt das
selbe. AIs im Jahre 1774 Hen r i c h But t e die bis dahin von seinem 
Vater verwaltete Brunnenleiterstelle erhielt, wurde ihm 20.- Rthlr. jllhrli
cher Besoldung zugebilligt. Davon muBte er aber nicht nur seiner Mutter 
(als der Witwe seines Vorgangers!) freien Brand und freie Wohnung stel-
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len, sondern auch noch der Witwe des Vorgangers seines Vaters, K e II -
le r, 5.- Rthlr. abgeben! Nun waren freilich diese 20.- Rthlr. nur das 
Grundgehalt; fiir die einzelnen Arbeiten kam der Tagelohn dazu, auller
dem Neujahrsgeschenke und bestimmte Abgaben von jedem Gebrau. 

Nach einer Berechnung aus dem lahre 1782 - in diesem lahre wurde in 
der Altstadt 1940 mal gebraut - stand sich Butte insgesamt auf 144 Rthlr. 
30 Albus 8 Helier. Selbst seine Vorgesetzten mullten aber anerkennen, dall 
er bei dieser compelenlz nichl mehr subsisliren konne und befUrworteten 
eine Zulage, die ihm in Hohe von 10.- Rthlr. auch gewahrt wurde; spater 
wurden weitere 10.- Rthir. hinzugefiigt. 

Die Erweiterung der urspriinglichen Stadt durch die Freiheit im 14. lahr
hundert hatte eine durchgreifende Neuregelung der Wasserversorgung der 
Stadt Kassel zur Folge gehabt. Nach der zweiten Stadterweiterung durch 
die Oberneustadt (urn 1700), wurde abermals eine Verstarkung der Wasser
zufuhr urn so mehr notwendig, als die zur Verfiigung stehende Wassermen
ge sich schon bisher als unzureichend erwiesen hatte. 

Wie die Altstadt war auch die Oberneustadt in erster Linie auf das Was
ser der Drusel angewiesen. Neben ihm war und blieb das sog. Prinzenwas
ser, das eine Rohrenleitung von den Diidichsbrunnen 16 bei Kirchditmold 
hauptsachlich zum Gebrauch im fiirstIichen Schloll heranfUhrte, fUr die 
Bewohner der neuen Stadt von geringerer Bedeutung. Landgraf Karl hatte 
seiner Schopfung, der Oberneustadt, den Anschlull an die Druselleitung 
verwilligt. Bereits im lahre 1704 lag eine Rohrenleitung - sie scheint nicht 
lange vorher gelegt worden zu sein -, die einen Zaitenstock gegeniiber der 
noch im Bau befindlichen Kirche speiste. Wieviele Zaitenst6cke sonst noch 
vorhanden waren, ist nicht bekannt, jedenfalls war der Wasserverbrauch 
zu gewerblichen Zwecken von Anfang an nicht unerheblich. Daher verfolg
ten die Biirger der Stadt Kassel die Entwicklung der Dinge mit Argwohn 
und schrieben den in der A\tstadt immer wieder spiirbaren Wassermangel 
dem iibermalligen Verbrauch der Oberneustadt zu, in der 1727 bereits 17 
Privatzaiten neben mehreren Offentlichen in Gebrauch waren. Das fiihrte 
im August 1729 zu einer Beschwerde des Stadtbaumeisters Knabenschu an 
den Polizeikommissarius Robert, den Obersten Verwaltungsbeamten der 
Oberneustadt, in der ersucht wird, den Besitzern privater Zaitenstocke be
sonders anzubefehlen, das Wasser nicht zu vergeuden. Dem gegeniiber 
schob die Oberneustadt die Schuld an dem Wassermangel der jahrelangen 
Verwahrlosung des Leitungsgrabens und der Sammelstuben durch den 
Stadtbaumeister und die Brunnenknechte zu. So blieb alles beim alten, zu
mal der alte Landgraf fUr alle Klagen gegen seine LieblingsschOpfung nur 
taube Ohren gehabt haben wird; ohnehin liell er in seinen letzten Regie
rungsjahren manches gehen, wie es eben ging. 

Daher fand sein Nachfolger, Friedrich I., Landgraf von Hessen und Ko
nig von Schweden, zahlreiche Beschwerden vor, die bisher unerledigt ge
blieben waren. Unter ihnen standen die Klagen der Residenz iiber die Man
gel der Wasserversorgung obenan, die Biirgermeister und Rat in einer aus
fiihrlichen Eingabe (d. d. 15. Oktober 1731) umstandlich begriindeten: Die 
Wasserleitung der Stadt, die dieser an 100 Rthlr. jahrlich koste, werde von 

16 So laulete der Name in der iandgr!flichen Bestallung fOr den Brunnenleiter GUck (12. 8. 1751). 
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den Einwohnern der Oberneustadt abgedreht und in ihre Hauser geleitet, 
obwohl Landgraf Karl seiner Griindung nur "den Uberfiu13" des Drusel
wassers fiir den Fall der Feuersgefahr zugestanden habe und die Oberneu
stadt zu den Unterhaltungskosten der Leitung nichts beitrage. Infolge des 
Abdrehens konne in der alten Stadt die notthurfft ahn bier nicht gebrauet 
werden, wodurch - fiigte man klugerweise hinzu - der furstlichen Cassa 
merkliche Einbufle an Accise entstiinde. Au13erdem sei die Stadt durch den 
Wassermangel im Falle eines Brandes aufs Au13erste gefahrdet. Die iiber
fiiissigen ZaitensWcke in der Oberneustadt (allein die beiden Gebriider 
Landr. besa13en deren 8 in ihren Hausern!) mii13ten abgeschafft werden. 

Die Sache mu13 wirklich dringend gewesen sein, denn die Regierung lieJl 
auf die Eingabe hin die ganze Wasserversorgung der Residenz sofort 
griindlich untersuchen. Der Ingenieurkapitan Leopold stellte ein genaues 
Verzeichnis des in der Stadt und der Oberneustadt liegenden Leitungsnet
zes und seiner Auslaufe zusammen, aus dem sich ergab, dall von der Dru
selleitung in der Oberneustadt und in der Aue 63 Zaiten gespeist wurden, 
von denen nur 6 Freizaiten waren. Diese Feststellungen wurden erganzt 
durch die Arbeiten einer besonderen Komission, die unter dem Vorsitz des 
vielgewandten landgraflichen Kriegsrates Dr. Thaurer zur Untersuchung 
der Streitfrage zusammengetreten war. Bereits am 13. November - so 
schnell wurde jetzt gearbeitet! - legte sie dem Landgrafen einen ausfiihrli
chen Bericht mit eingehenden Verbesserungsvorschlagen vor. Wir erhalten 
aus ihm in Verbindung mit Leopolds Aufstellungen ein genaues Bild des 
damaligen Standes der Wasserversorgung der Oberneustadt. Sie erfolgte 
im wesentlichen durch drei Leitungen. "Eine ziemlich starke Rohre" ging 
am Wehlheider Weg (Wassergewolbe bei Kohlers Fabrik, spater 
Porzellanmiihle 17 aus dem Druselgraben durch die Garten nach der Ober
neustadt; sie lag spater unmittelbar hinter der neuen Stadtmauer, lief also 
etwa im Zuge der heutigen Friedrichstra13e. An der Stelle, wo sie die Frank
furter Stra13e erreichte, gabelte sie sich: ein Strang ging nach dem Fried
richsplatz zu und diente der Versorgung des Gebaudeblockes, der heute un
ter dem Namen Bellevueschlo13 zusammengefa13t wird, der andere Strang 
lief die Frankfurter Stra13e abwarts zum Reservoir beim Wachthaus neben 
dem Weinberger Tor und von da in den Garten des Prinzen Maximilian 
(Hofbleiche). Diese Leitung lag infolge Beschadigung der Tonrohren kurz 
nach 1731 eine Reihe von lahren tot und wurde anscheinend erst Ende der 
vierziger lahre wieder in Gang gebracht. Sie war besonders wichtig fiir die 
Versorgung der oberen Karlsstralle und der oberen Frankfurter Stralle " . 
Die Hauptleitung der Oberneustadt ging in eisernen Rohren aus der Wil
helmstralle in Richtung der IUrche; sie speiste die meisten Offentlichen und 
privaten Zaitenstocke. Eine dritte starke Leitung (wahrscheinlich ebenfalls 
in der Wilhelmstralle abzweigend) durchquerte den Boyneburgschen 

17 Die Fabrique des Hutstaffierers Kohler war doe Hutfabrik . 
18 Viel splHer, nicht lange vor dem I. Weltkrieg. fand sieh ein StUck der TonrOhrenieitung in der Frie

drichsstraBe noeh !eidlich erhalten. Diese Feststellung fUhTle zu dem Gedanken, die alte Leitung hier 
wieder zu fluten und das herangefiihrte Wasser zu einem groJ3artigen Wasserfall ilber den Felssturz oe
ben dem Tempelchen am Sildencle clef Bellevue zu verwenclen. Oer Plan wurde langere Zeil ernsthaft er
Ortert, blieb abeT, woh! infolge des Krieges unausgefUhrt . 
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Garten" und lief iiber die Esplanade", an der sie zwei Mfentliche Zaiten 
versorgte, den Berg hinab in den fiirstlichen Garten in der Aue." Auller
dem aber hatte der Manufacturier Landre (Obere Konigstralle 29) in die 
durch seinen Garten fliellende Druselleitung eine holzerne Rohre gelegt 
und sich fUr fiinf private Zapfstellen Wasser zugeleitet. lm grollen und 
ganzen bezeichnete die Komrnission die KIagen der Altstadt als berechtigt; 
wenn auch noch an anderen Stellen der Leitung Wasser entzogen werde, so 
sei doch der Verbrauch der Oberneustadt als Hauptgrund des Wasserman
gels anzuerkennen. Zur Abhilfe sei neben Einschrankungen des Wasserver
brauchs der Oberneustadt die Verstiirkung des Wasserzuflusses durch neue 
Quellen aus der Kirchditmolder Gegend zu befUrworten. 

Die verstandigen, klar gefaBten Vorschlage der Komrnission wurden 
vom Landgrafen bzw. seinem Bruder Wilhelm, der als Statthalter das Land 
regierte, gebilligt und meist umgehend ins Werk gesetzt. Kiinftighin ge
wann die Oberneustadt das ihr bisher bestrittene Anrecht an der Drusellei
tung dadurch, daB sie auf ihre Kosten die Leitung verstarken lieB. Das 
Wasser des bei Kirchditmold entspringenden Schoppach-Brunnens 
(Schuppach-, Schubachbrunnens)22 wurde in offenem Graben zunachst in 
einen Sammelteich geleitet und von da, am herrschaftlichen Teich unter
halb des Dorfes unmittelbar vorbei, der Druselleitung zugefiihrt, in die es 
westlich der Tannenkupe einmiindete. Die 442 Thaler, die die NeuanJage 
kostete, brachten die Hausbesitzer der Oberneustadt auf; die Besitzer von 
Privatzaiten wurden besonders herangezogen, auch ging der Statthalter mit 
gutem Beispiel voran und stiftete 100 Thaler. Die laufenden Kosten fUr Un
terhaltung und Reinigung des neuen Grabens bis zum herrschaftlichen 
Teich unterhalb Kirchditmold hatte die Oberneustadt ebenfalls zu tragen. 

Zu Anfang des Jahres 1734 waren Teich und Graben fertig. Durch eine 
besondere Kommission wurde das Werk besichtigt, die quantitlit des Was
sers abgemessen und zu "abhelffung aller hiernachst dieserhalben unter 
den beiden Statten entstehen konnender irrungen" ein Protokoll aufge
nommen, das durch landesherrliches Patent bestatigt wurde (d. d. 22. 3. 
1735). Die Oberneustadt lieferte fortan etwa ein Drittel des gesamten Dru
selwassers. Der Friede zwischen den beiden Stadten war damit hergestellt. 

Trotzdem war der Oberneustadt der ruhige GenuB ihrer verbrieften 
Rechte noch keineswegs vergonnt. Zwei Gegner leisteten der Neuordnung 
der Dinge erbitterten Widerstand: die Kirchditmolder Bauern und der In
haber der Kratzenbergsmiihle, Christoph Ruhmann, der sich durch die Ab
leitung der Schoppachsquelle geschadigt sah. 
19 siehe Anm. la 
20 Mit einer AlIee bepflanzte Promenade vor dem AuBenrand der sUdwestl. Feslungswerke am Friedrichs

plalz, tlhnlich wie heute. 
21 Sie war wichtig auch fUr die Versorgung des Mannorbades beim OrangerieschloB (fertig 1728). 
22 Die Lagedes Schoppach.Brunnens iSI bisher nicht genau ermittelt. - In dem am 28.8.1733 aufgestell. 

ten Koslenvoranschlag is! die Rede von dem h i n I e r Kirchditmol entspringenden Schubachs-Born 
nebst onderen in se/biger sumpjigen Wieje bejindlichen Quellen. Ahnlich das Protokoll ilber die Orts
besichtigung durch die Sachversutndigenkommission (9. 2. 1734) und deren Bericht an den Landgrafen 
(2. 1. 1735); Der 0 h n we i t diesem Dorf Kirchditmoll gelegene &hubochs-Brunnen - Noel (a.a.O. 
S.28 E Holtmeyer, 11. 797, A. 4) sucht den Brunnen - wohl mil Recht - nOrdlich lion Kirchdilmold 
innerholb eines sump/igen GeltJndes . .. Sein Wassergebiet erstreckt sich weiteroufwtJrts noch dem Ho· 
bichtswolde hin und reicht bis zu dem gro'pen Wiesengelande unterhalb der "Elf Buchen" und der 
LondslrajJe nach Wilhelmstal. 
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Die Bauern von Kirchditmold argerten si ch iiber den neu angelegten Gra
ben, der den Weg nach Rothenditmold durchschnitt und auf einer Briicke 
iiberschritten werden muBte, die die Oberneustadt anscheinend nicht im
mer in bestem Zustand erhielt. Bereits am 31. 12. 1733 schrieben der Grebe 
Siebert HeuBenner und der Vorsteher Henrich Burkhard dem Kommissa
rius Robert einen groben Brief wegen der Briicke iiber den Graben welcher 
den armen Unterthanen vii zum schaden und zu verderben ist gemacht wor
den, da waren nicht etliche sondern vielle mit Pjerden um ein Kleines in 
Kro,Pes un Kliick geraten ... alien unKliick zu verhitten schreibe ich gewi./3 
Kein mahl mehr geben sie hiraujj Antwort obsies wollen Verbe,Pern oder 
nicht, schloB das freundliche Sendschreiben. Diese Briicke blieb auch spa
terhin ein Gegenstand der Klage der Kirchditmolder; daneben aber war mit 
den Bauern, die durch Anlage des Teiches (er wurde schon 1749 als iiber
fliissig wieder zugeworfen) und des Grabens Land verloren hatten und mit 
den Huteberechtigten iiber eine billige Entschadigung keine Einigung zu er
zielen. 1739 taxierten die Greben von Waldau, Harleshausen und Alten
bauna als unparteiische Sachverstandige das der Benutzung entzogene 
Land, aber den Kirchditmoldern geniigte die gebotene Summe nicht. Es 
entstand ein Prozell, der sich, oft ruhend, aber immer wieder aufgenom
men, bis zum Jahre 1796 hinzog. 

Schneller lieB sich der Streit mit dem Kratzenbergsmiiller Ruhmann erle
digen. Die Lage der Erbleihemiihle "unterm Kratzenberg" ist nicht genau 
bekannt; man vermutet sie zwischen Rothenditmold und dem Kratzenberg. 
Sie bestand 1731 noch nicht sehr lange. Auf Antrag der Gemeinde Rothen
ditmold hatte ein fUrstliches Patent vom 22. April 1697 den Kasseler Biir
ger David Volmar 23 zur Anlage einer Mahlmiihle mit einem Gang ermach
tigt. Vielleicht war Ruhmann durch seine Mutter, nach deren Tode ihm die 
Miihle verliehen worden war, mit Volmar verwandt. 

Er suchte den neuen Zustand der Dinge zunachst durch Selbsthilfe zu an
dern, indem er den Damm des neuangelegten Leitungsgrabens durchstach 
und das Wasser sich wieder zudrehte. Dann wieder wandte er sich be
schwerdefiihrend an die Regierung (1736) und stellte vor, dall seine Miihle 
keinen Ertrag mehr bringe, er also auch keine Steuern zu zahlen ver
mochte, wenn ihm das Wasser nicht wieder zugedreht werde. Nach man
cherlei Vergleichsversuchen schritt die Regierung schlielllich zu einer radi
kalen Losung: dem Miiller wurde fUr 1200 Thaler - zu bezahlen aus den 
Oberneustadter Intraden - seine Miihle abgekauft. Er hatte seinen und 
den alten, auf Pergament geschriebenen Originalerbleihebrief vom Jahre 
1697 der Oberneustadt auszuliefern und auf alle Rechte zu verzichten. 

Damit war die Wasserversorgung der Oberneustadt sichergestellt, wenn 
auch der Kleinkrieg gegen die Kirchditmolder Bauern weiterging. 

Wieder beschwerten sie sich iiber den schlechten Zustand des Wasserka
nals der Oberneustadt, wie die Damme schadhaft seien, sodall das Wasser 
durchbrache und ihre Felder verwiistete. Die erfolglos gebliebene Eingabe 
aus dem Jahre 1748 wiederholten sie ein Jahr spater. Der RatsschOffe 
Burkhard Grebe, dem die Eingaben zur Beantwortung zugeschoben wur-

23 Vermutlich derselbe, der 1691 als Blicker in der Mullergasse gewohnt hatte und damals von Burgermei· 
steT und Rat als unruhiger Geist gekennzeichnet worden war. - Vgl. oben. 
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den, gab die gerOgten Mangel zu, entschuldigte sie mit dem Wetter, mit 
dem Mangel an Arbeitern, auch mit seinem Alter, das ihm nicht mehr ge
stalte, die Aufsicht zu fOhren wie frOher, zumals er bisher fOr seine MOhe 
und Zeitversaumnis nicht im geringsten entschadigt worden da ich doch 
eben nicht geheijJen werden kan, gar umsonst zu arbeiten, und noch dazu 
aus meinem Beutel zuzusetzen, mithin, da ich die Wege nicht mehr gehen 
kan, die tiig/iche pferde miethe a 112 Rthlr. ex propriis zu bezahlen ... 

Kleiner Arger vom Rande des Kleinkriegs kam hinzu. Da hatten die 
Kommissionen des J ahres 1739 ihre Sitzungen im Garten des inzwischen 
verstorbenen Dr. Thaurer abgehalten und dabei 2 Maall Wein ( = etwa I 
Flasche pro Mann) verzehrt und davor schreibt er, J Thaler in Rechnung 
gebracht, solche aber von gedachtem H. Kriegs Rath gestrichen und befoh
len worden, solchen an einem anderen Orte in Ausgabe zu bringen . .. Das 
mull nicht gelungen sein, denn Burkhard Grebe betrauerte den Thaler, den 
er anscheinend ausgelegt halte, noch im Jahre 1764. 

Die Klagen Ober Wassermangel verstummen nicht. AIs der Fabrikant 
Theodor Landr. fUr seine Farberei einen Wasseranschlull nach seinem 
neuen Hause beantragte, stiell er auf die gr6llten Schwierigkeiten. Schliell
lich erhielt er angesichts der Notwendigkeit des Wassers fUr seinen Ge
schiiftsbetrieb die nachgesuchte Genehmigung unter der Bedingung, dall er 
den Abzweig auf seine Kosten in einen Kasten legen liell, zu dem nur die 
Brunnenleiterin den Schltissel haben sollte. Diese erklarte von vornherein, 
daJJ der Farberei an den Brautagen, Mittwoch und Sonnabend, kein Was
ser zugedreht werden k6nne, da an diesen Tagen die Brauer alles Wasser 
haben mOll ten; gab es doch in den wenigen Hausern der Oberneustadt 24 
Brauer und 6 Brauhauser! 

Mit der Entscheidung der Brunnenleiterin mullte Landr. sich zufrieden 
geben. Auch in der Oberneustadt waren die Brunnenleiter wie in der Alt
stadt wichtige Pers6nlichkeiten. Unter den Inhabern dieses Amtes im 18. 
Jahrhundert interessiert besonders der R6hrengieller J. L. Steinhoffer," 
der, gleichzeitig fUrstlicher Brunneninspektor, in den 80er und 90er Jahren 
die Aufsicht iiber die fUrstliche und stadtische Leitung der Oberneustadt 
gefilhrt hat. Der Stadtkommissarius Robert geriet mit ihm zwar bei ver
schiedenen Gelegenheiten hart aneinander, doch wollte man seine Dienste 
nicht missen. Als daher Steinhoffer zu Ende des Jahres 1796 von der Auf
sicht Ober die fUrstlichen Leitungen der Oberneustadt entbunden wurde, 
behielt ihn die Oberneustadt fUr i h r e Leitung trotzdem bei. Der An
spruch des fUrstlichen StUckgiellers und Brunnenleiters Henschell, der an 
Steinhoffers Stelle die Verwaltung der fUrstlichen Leitung Obernahm und 
seine Ernennung auch auf das stadtische Leitungsnetz beziehen wollte, 
wurde zurOckgewiesen. FOr ihre Leitung, die sie mit schweren Kosten ein
gerichtet habe, k6nne die Oberneustadt von jeher den Brunnenleiter selbst 

24 So schrieb er sich selbst; in den Akten is! sons! auch die Namensform Stei nhMfer, Stei nho fer gewOhn
lich. - SteinhOfer. geb . 1747 in ZweibrOcken, gest. als Brunnen ins~klor und Wasserbaumeister 1829 
in Kassel. Bekannt als .. WilhelmshOher Wassergou", Leiter der WilhelmsMher Wasserspiele und 
SchOpfer des nach ihm benannlen "SteinhOferschen" Wasserfalls. Grab im WilhelmshOher Waldfried
har is! noch erhalten . Goorg Christian Carl Henschel ( 1759- 1835), 1777 ats Sllickgidlergeselle aus 
Gielkn in Kassel ei ngewanderl und in der filrstlichen StUckgiel3erei beschaftigt. Spllter BegrUnder der 
auf dem Gebiet des Maschinenbaues weltbekannten Fa. Henschel. 
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bestimmen. Herr Henschell habe einen ojenbaren MijJbrauch mit der fiirst
lichen Verordnung getrieben, mit keiner anderen als der sehr unlauteren 
Absicht, die Aufsicht iiber die Oberneustadter Leitung zu erschleichen, 
und den Brunneninspector Steinhojjer um den Gehalt und vorjallenden 
Verdienst zu bringen. Man habe aber dem zeitigen Brunneninspector Stein
hOjer die Aujsicht aber die Stadtwasserleitung aus besonderem Zustrauen 
in seine vorzaglichen Kenntnisse und Geschicklichkeit wohlbedachtlich 
abertragen, wovon nicht abzugehen stehe. Steinhoffer behielt also Stelle 
und Gehalt (12 Thaler!). 

Der von der Oberneustadt hier eingenommene Rechtsstandpunkt war 
nicht unanfechtbar. Wahrscheinlich handelte es si ch fiir sie iiberhaupt we
niger urn die Person Henschells oder Steinhoffers als urn die Wahrung ihres 
Ernennungsrechtes gegeniiber der Regierung, die die stadtische Selbstver
waltung an alien Ecken und Enden einschrankte. Urn die geringste Instand
setzung muBte vorher bei der fiirstlichen Kriegs- und Domanenkammer an
gefragt und ein umstandlicher Schriftwechsel gefiihrt werden. Die Leidtra
genden bei diesem Verfahren waren meist die Handwerker, die oft jahre
lang auf ihre Bezahlung warten muBten, bis der Schriftwechsel zwischen 
Stadt und Regierung zu einem dickleibigen Aktenstiick angeschwollen und 
entschieden war, wer die entstandenen Unkosten zu tragen hatte. 

In den zweihundert Jahren vom Regierungsantritt des Landgrafen Karl 
bis zum groBen Krieg gegen Frankreich (1670-1870) hatte sich die Ein
wohnerzahl der Stadt Kassel etwa verfiinffacht. In immer starkerem Malle 
muBte sich die bisherige Wasserversorgung als unzureichend erweisen. Erst 
als nach jahrzehntelangem Planen endlich die Niestewasserleitung vollen
det wurde (1872), erschien die ausreichende Versorgung der Stadt mit ein
wandfreiem Trink- und Gebrauchswasser fiir langere Zeit gesichert. 

Das schnelle Anwachsen der Stadtbevolkerung erforderte jedoch schon 
nach knapp 20 Jahre eine abermalige Steigerung der Wasserzufuhr. Der 
Bedarf wurde gedeckt durch Entnahme aus dem Grundwasser unter den 
Giesewiesen." Ein unterhalb der Neuen Miihle" in den neunziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts errichtetes Werk pumpt das gewonnene Wasser 
zum Wasserspeicher auf dem Kratzenberg," von wo es den Leitungen der 
westlichen Stadtteile zugefiihrt wird. Den Hauptteil des stadtischen Was
serbedarfs liefert indessen heute die Quellfassungsanlage am Osterberg.28 

Die Niestewasserleitung ist auf die Versorgung einiger Brauereien und des 
Stadtteils urn den Altmarkt beschrankt. Die einst so wichtige Druselleitung 
besteht nicht mehr; Stiicke des alten Leitungsnetzes (Ton-, Eisen-. Holz
rohren) finden sich gelegentlich bei groBeren Erdbewegungen im Boden der 
alten Kasseler Strallen. 

Quellen und Schrifttum: 
Akten des Archivs def Stadt Kassel 
Mitteilungen des Statistischen Amtes def Stadt Kassel 
C. Rockwitz, Wasserversorgung und Entwasserung in: FUhrer durch Cassel und 

25 SUd! . def Stadt zwischen def Fulda und def Karlsaue . 
26 An clef Fulda, slidl. Kassel. 
27 An der Kll lnischen Allee beim Tannenwaldchen. nordwestl. def Stadt. 
28 Nijrdl. Kassel, zwischen Vellmar und def Stadt. 
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seine nachste Umgebung dargebracht der 51. Versammlung deutscher Naturfor
scher und Arzte, Cassel 1878, S. 130 ff. 

L. v. Noel, Die altere Wasserversorgung der Residenzstadt Cassel, Cassel 1890 
A. Holtmeyer, Bau und Kunstdenkmaler im Regierungsbezirk Cassel, Marburg 

1923, VI, 2, S. 796 f. 
Pickel, W. und Sander, H., Versuch einer Deutung der naturgeschichtlichen Grund

lagen fUr die frOhe Entwicklung des Platzes Kassel in: ZHG 69 (1958), S. 19-28. 
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