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Benediktlner und Zisterzienser im Weser-Einzugsgebiet 
Urn die Technikgeschichle odeT 8uch nUT die heutigen Landesgrenzen im Weserbergland Zll er

fasseD, muB man sich die regionaie EntwickJung seit der Christianisierung vergegenwlirtigen. Zwj· 
schen Elbe uod Ems uod im SildeD bis dieht yor KasseJ erstreckte sich ooch im 8. Iahrhundert das 
Sachsenreich. Im Gege nsatz zu diesen Gebieten war bereits im 7. l ahrhundert Thtiringen zum 
Frankenreich KaTls des GroBen gekommen UDd fliT das Christentum gewonnen word en. Unter den 
vielen vergeblichen J(Jostergriindungen im Oberweserraum ragte am Ende des 9. Iahrhunderts ein 
GrollkJoster heraus, das Karl der GroBe ZUT Sachsen-Christianisierung von Moochen 8US Corbie 
an der Somme gruodeD lieS, das Benediktinerldoster Hethis bei Neuhaus im Solling (815, nahe SiI
berborn), das 822 oach Corvey (bei Hoxter) verlegt wurde. Corvey blieb die Stiitze der im 9. Jahr
hundert erfolgten Missionieruog der nordischen Under und stellte mit der .. Corveyer Schule" 
ei nen wi chtigen Eckpfeiler des Reichskirchensystems der QUonen darf. Ahnlich dem Bildungsni
veau des Muuerk.losters in Frankreich tragt das an Wes er und ii1terem Hellweggelegene K10ster die 
christlich-karolingi sche Kultur in das Sachsenland. Vergleichbar den noch frtiheren Benediktiner
k.I6stern wie Fulda (742), Hersfeld (um 750) UDd der noch von Bonifatius gegrUndeten Ablei St. Pe
ter in Fritzlar (724), zumeist geschutzl durch K6nigspfalzen (Curtis), lrugeo diese Reichsk.lOster 
die Missionsarbeil und waren Zentren des Kunsthandwerks. Die 997 hiozugekommene Reichsab
tei Helmarshausen an Diemel und Hainbach gelegen uod das etwa 70 Jahre jiingere K10ster Lip
poldsberg an der SchwUlme wetteifern im 12. Jahrhundert in Kunst und Wissenschaft mit Corvey, 
wie sich am Evangeliar Hei nrichs des LOwen und dem verschollenen sog. Hardehauser Evangeliar 
bel egen lieGe. 

Der EinfluB von Fulda war im unteren Werraraum bis AIl-Munden zu spuren,jedoch besaB es 
ebe nfall s in Hameln und bei Gandersheim groBere Grundherrschaften. Am Kloster Hilwartshau
sen zeigte sich im 10. Jahrhundert auch im Weserraum Mainzer EinfluBnahme und ab 1022 hat der 
Erzbischof bereits mit dem Eigenk.loster Heiligeostadt den spatereo geistlichen Mittelpunkt des 
Eichsfeldes in Besitz. Der Hofgeismarer Hofvon 1082 und die Klostergriindung Lippoldsbergs be
legen deutlich die Gebietsinteressen von Mainz im Bereich der Diemel und Weser l , die eine 
Beticke zu den EinfluBgebieten an der oberen Leine von Norten bis Heiligenstadt bildeten. Schon 
VOT 800 war auch Wurzburg als treibende Keaft bei der kirchlichen Erfassung des Weserberglandes 
festzustellen. lm sachsischen Raum gab es noch eine groBe Zahl von Grafen, die ihre Gewalt allein 
vom Konig herleiteten, wie die Northeimer, die Bursfelde (1093) und AmeJunxborn (1124) selbst 
griindeten, sowie uber Corvey und Helmarshausen die Vogtei ausubten. Die Welfenherzoge konn
ten im 12. Jahrhundert die Besitzungen der aussterbenden Grafengeschlechter erben ; sie besa8en 
nun an der Weser ein Gebiet, das von der Diemel (Waldeck) bis in das Eichsfeld reichte uDd Eige n
k.IOster wi e Bursfelde und Vogteien uberCorvey, Helmarshausen und Hilwartshausen enthielt. Le
diglich die Herrschaft Plesse (nordlich Gottingen) blieb von 1447 bis 1816sowie k.Ieine Enklaven im 
Amt Mundenals hessische Gebiete im Braunsc hweigischen Land bestehen. Nach dern Stu rz Hein
richs des Lowen festigten aber urn 1200 die rheinlandischen ErzbischOfe mit den Vogteien uber 
Corvey und Helmarshausen ihTe n Besitz an der Weser, was die Territorialgrenzen annahernd bis 
heute fest schrieb. 

Die Metallbearbeitung, besonders aber die Goldschrniedekunst, auch die 
Verarbeitung der Buntmetalle, hatte zur lahrtausendwende eineo hohen Qua
litiitsstandard erreicht, wie 10 iiberlieferte gegossene "Erzsiiulen" der Zeit um 
99011000 aus Corvey beweisen. Unter dem erzbischoflicb-kolnischen Namen 
wurden u. a. in Obermarsberg und in der Abtei Corvey der "Schwere Kolner 
pfenoig", eine BezugsgroBe von 11160 Kolner Mark fUr <las ganze Reich, ge
schlagen und sogar der gleichwertige englische Sterling ab 1247 dort gepriigt. 
Da einerseits im Metallbereich die Grabungen und Vberlieferungen auch in 
den Stiidten scblecht sind, andererseits aber ab 1219 die ersten stiidtischen 
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Mlinzrechte vom Konig verliehen wurden und in spiitstaufischer Zeit urn 1260 
schon 277 weltliche Mlinzstiitten nur noch 46 klosterlichen gegeniiberstan
den, sieht man, wie sehr sich die Gewichte bei urspriinglich an Konigshofen 
und in Reichsklostern gepflegten Kunstfertigkeiten bereits verschoben hat
ten. 

Die Kloster Corvey (833), Helmarshausen (997) und Bursfelde (seit \093) 
besaBen sehr friih kaiserliche Miinzrechte und pragten neben dem . Goslarer 
Typus" eigene Miinzbilder '. 

Das Kloster Helmarshausen, das nahe einer Konigsburg (944 Helmerateshu
sa) an der Diemel errichtet wurde, hatte fUr die KOlner Nordland-Mission und 
als AnJaufstelle fUr skandinavische Pilger eine groBe Bedeutung. Die Wirt
schafts- und Miinzgeschichte des 10. und 11. Jahrhunderts zeigt eine Domi
nanz Kolner Kaufleute im Ostseeraum und auch das mit den weltlaufigen 
Rhein-Maaslandischen Klostern urn \100/\125 eng verbundene Kloster am 
Schiffslandeplatz an der Diemel vermittelte bereits im 12. Jahrhundert mit 
den aus Jerusalem von der Heilig-Grab-Kirchenruine libertragenen Planen ei
ner Kirche in Form eines griechischen Kreuzes einen betont byzantinischen 
EinfluB. Seit 1981 konnte nachgewiesen werden, daB Roger von Helmarshau
sen identisch sein muB mit dem Theophilus (Presbyter), der urn \100 im Kol
ner SI. Pantaleonskloster seine Dediversis artibus (friiher als Schedula diversa
rum artium bezeichnet) verfaBte und dort von \107 bis nach \125 die Bliitejahre 
seines kiinstlerischen Schaffens hatte. Das schulebildende Zentrum der we
serlandischen Klosterkunst ist ohne die Impulse und Handreichungen des by
zantinisch beeinfluBten .Maaslanders Roger' nicht vorstellbar. 

Das erste Buch befaBte si ch mit der Malerei, die als Buchmalerei dieser Ma
lerschule weltbekannt ist, im zweiten Band behandelt Roger die Glasherstel
lung und Glasverarbeitung, wiihrend sich der dritte Band den Metallen wid
mete. Helmut Bernert ) zieht nun aus der Anwesenbeit des Glasmalermon
ches Gerlach (urn \160/70) in Helmarshausen den SchluB, da friihe Glasmale
rei ohne Glasherstellung am selben Ort fUr diese Zeit unvorstellbar ist, daB in 
dieser hervorragenden Klosterschule fUr Goldschmiedearbeiten, Buchkunst 
und Metallarbeit bereits auch im 12. Jahrhundert Glasmacherei betrieben 
wurde. Dies unterstreicht noch die Tatsache, daB Roger aus dem Raum KOln
Trier (Ardennen-Reichsabtei Stablo) kam, der seit der Zeit der Romer glasge
schichtlich bedeutend war. Binding verweist anband eines Grabungsberich
tes auf verbranntes Glas und Fensterblei des friihen 12. Jahrhunderts. 
Uralte Bezeichnungen wie: 

- Hiittberg/Glase (Griinenplan), Glasebach am Hils 
- Hiittenkamp/MonckesieklGlashiitte im Arnelungsborner Buchholz/Hiit-

tenkopf am Vogler 
- Glaseberg/Glasbach/SilberbornlHiittenwiese/Monkesiek im Soiling 
- Hiittenfeld im Frankenbolz bei Heisebeck 
- Hiittengrund/Pilgrimstieg bei Oedelsheim 
- Glasebach bei der hessischen Exklave Laubach (Mlindener Kiimmerei-

rechnungen ab 1407) 
- Menchefeld bei Witzenbausen 
- Glaserborn bei Kaufungen 
- Glaseborn nordlich Kloster Hasungen 
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- Glasehusen im Eichsfeld (1341), Glashiittenteich bei Breitungen. 
- Glesercella (927, Glaserzell) nahe Fulda, Huttslatt am Glasbachtal (1317) 

weisen auf dieses frube, zumeist von Benediktinem getragene oder gefOrderte 
KunstschafTen hin. Es gab aber schon urn 777 vielgestaltige glaseme Trinkbe
cher, auch im weltlichen Bereicb, wie Grabungen der letzten lahre in der Kai
serpfalz Paderborn belegen. Im 10. bis 11. lahrhundert bleibt das Hoblglasje
doch mehr auf die Hochadelskreise oder die Reliquienbewahrung beschriinkt, 
bis irn spaten Mittelalter eine F1ut biirgerlichen Glasgebrauchs einsetzt, wie 
allein 800 Glaser dies er Zeit aus neuesten Giittinger Grabungen belegen kiin
nen. 

Die altesten farbigen Glasfenster des Chorhauses von SI. Patrokli in Soest', 
die urn 1160/66 in enger Verwandtschaft zur Helmarshauser Buchmalerei ent
stand en, weisen mit dem Entstehungsort auf das Kloster Lippoldsberg (,Har
dehauser' Evangeliar) und genauer die Werkstatt der Benediktiner von Hel
marshausen hin, die Gerlachusfenster (Stiidel Frankfurt, urn 1150/60) vom 
Kloster Arnstein zeigen sogar den Namen Gerlacho. Anhand der Fenster im 
Bereich der Zisterzienserkunst in Haina (ca. 1250-1330), der Elisabeth-Kirche 
in Marburg und der nach 1250 umgebauten A1tstiidter St.Cyriakus-Kircbe in 
Kassel kann eine fruhe hessische Flachglaserzeugung belegt werden. Fiir die 
Fensterglasherstellung beniitigte man auller der iiblichen Pottascbe und ge
waschenem Quarzsand nocb Sodascbe der Salinen. Wir wissen, dall die Cor
veyer Miinche von Ludwig dem Frommen bereits die Salzquellen bei Boden
felde bekamen und dall Bursfelde drei Salinen in Sooden(-A1lendort) nutzte ' . 
Die Zisterzienserkliister Amelungsborn, Doberan (ein Tochterkloster bei Ro
stock) und Reinfeld (bei Liibeck) erwarben Salzpfannen in Liineburg, der be
deutendsten Saline Nordeuropas, und Hardebausen besall Anteile an der Sali
ne Salzkotten. Infolge des Farb- und Figurenverbotes des ,ersten Ordens der 
Kirche' war es gerade fUr die grauweillen Glasfenster der Zisterzienser (,Gri
saillen', 1134-1240), die man in den Kl6stern Haina oder Eberbach bewundern 
kann, notwendig, nahezu farbloses, aber hochwertiges Flachglas zu strecken. 
Fiir die Fensterglasherstellungjedoch wurde, im Gegensatz zur Buchenholz
Pottasche (K,O), die beim Hoblglas als F1ullmittel hinzukam, Sodascbe (Soda, 
Na,O) beniitigt. Die anderen HauptrohstofTe waren Quarzsand oder an den 
sauberen, schnellfliellenden Bachen gewaschene und gestampfte Quarzite so
wie in k1einerem Urn fang Fiirbemittel. Neben vielen tertiaren weillen Sanden 
im Reinhardswald, Kaufunger Wald und dem ,Kasseler Meeressand' fanden 
sich noch am Langenberge bei Neuhaus, am Hilskamm (Roter Fuchs), am 
Mittelberg im Soiling und im Vogler bei Amelungsbom diese wicbtigsten 
Ausgangsmaterialien. 

Seit 780 wissen wir aus der Lorscher Chronik, dall Abt Helmerich von Ade
loll ein Drittel seiner Eisensteingrube in der marca Wannendoif(bei Wetzlar) 
erhielt, die Fuldaer Chronik erganzt fUr Weilburg und das Amt Birstein weite
re Urkunden iiber Erzgruben, so dall man fUr die Zeitab Kaiser Karl dem Gro
Ben, der die Ausfuhr von Eisen sogar verbot, auf eine verstiirkte Karolinger 
Eisengewinnung schlieBen kann. Wahrend das welfische Kloster Bursfelde 
mehr im fruchtbaren Unteren Eichsfeld, dem Hohensteinschen Land urn Blei
cherode (StadthoO sowie an der Werra von Witzenhausen bis Bischhausen bei 
Eschwege vertreten war, nahmen die Zisterzienser von Walkenried gezielt am 
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Westharz Waldgebiete, Bergwerke und Miihlen in Besitz und vernachlassig
ten dafiir mehr die alte Haupttiitigkeit der Benediktiner wie Landwirtscbaft 
und Fiscbzucbl. Seitdem Graf Heinricb von Nortbeim (tllOI) Bursfelde mit 
Giitern in 38 Ortschaften bescbenkt batte, besaBen die Monche von der Nie
me aucb in Walkerroth (Walkenried) Grundbesitz. Dort werden scbon urn 
1216126 die Konversen (Laienmonche) A1mantis, Dietrich und Heinrich als 
Hiittenmeister (magistri casarum) erwahnt, als die Zisterzienser neben dem 
TrockenJegen der Schilfgebiete am Siidbarz, dem AnJegen von Sammeltei
chen, Wasserkiinsten im Klosterbereich, Brunnenhausern auch schon einen 
Harzforst nach dem anderen (von SI. Andreasberg und BraunJage bis hin zum 
Westharz) erwarben. Die Zisterzienser von Walkenried betrieben Steinbrii
cbe, besaBen Anteile am beriihmten Rammelsberg und gemeinsam mit dem 
Kloster NeuwerklGoslar Gescbiiftsbeteiligungen am Rupenberger Revier. 
Zuerst war dies die Grundlage fUr eine Mitwirkung am friihen Silbergescbiift, 
- ab dem 12. Jahrhundert verschob si ch der Harzer Bergbau immer mehr zum 
Kupferabbau. Das Kupfer wurde bis Flandern, Hamburg und England vertrie
ben, bis die Pestjahre 1347/49 und die Wassernot der Bergwerke dazu fUhrten, 
daB der Silber- und Kupfermarkt si cb nach Mansfeld und Tbiiringen sowie 
Schweden und Ungam verlagerte. Der einsetzende Bleibergbau bliibte im 
Harz seit dem 14. Jahrhundert, so daB in Goslar als wichtigste Stadthofe jene 
der Zisterzienser von Walkenried, Michaelstein, Riddagshausen sowie 
Loccum zu verzeichnen sind, selbst das alte Corvey betrieb dort eine Handels
niederlassung - es gab in der Stadt aJlein acht KlosterhOfe und eine Terminei. 

Die hessische Zisterze Haina bekam 1252 von Konig Wilhelm von Holland 
das Recht der Metallgewinnung verliehen, lieB Waldschmiede gegen den 
Zehnten in natura arbeiten, trieb bereits lange vor 1554 einen gissofen ' und 
hatte aufWaldeckischem Gebiet zu Fischbach, Armsfeld (Armusfelte) und in 
dem nahegelegenen Dodenhausen und Rommersbausen friihe wassergetrie
bene Eisenhammer. 

Die groBte Eisenfaktorei im Fiirstentum Waldeck wurde auf dem Plalz des 
im Jahre 1577 sakularisierten Klosler Berich an der Eder erwahnt und ver
schwand mil der alien Bericher Hiitte, den benachbarten Hammern Nieder
Werbe und Vornhagen im heuligen Edersee. Die Schmalkaldener Hammer 
und Schleifkotten, die zahlreichen Teiche urn die Kloster Frauen- und Her
renbreitungen, der Schmelzbiitten und Miihlen an Liidenbach und Schmal
kalte, die noch 1700 in Schleensleins Hessischer Landesaufnahme auftaucben, 
weisen auf Benediklinisches SchalTen und Kaiser Friedrichs Lehen hin, der 
schon 1216 Graf Poppo von Henneberg die nUlzbaren Bergwerke verliehen hal
le. Seine Nachkommen baulen das Klosler zu einem SchloB urn - bereils zur 
Stauferzeil (1140-1270) war Breitungen von einer ablischen zu einerweltlicben 
Miinzsliitte geworden. 

In der aufstrebenden Residenzstadl Kassel besaBen die Klosler Hasungen, 
Kaufungen (Kupferbergbau, Glas), aber auch die Zislerzienser von Hardehau
sen nach dem Miihlhiiuser Toreinen Stadlhof. Der Hauplbau des Miinchhofes 
in Warburg, ein riesiger spalmittelalterlicher Speicher des nahegelegenen 
Hardehauser Kloslers, der benacbbarte .Sternhof" der Zisterzienser von Wor
mel sowie der Walkenrieder Hofin Gottingen (nahe dem Leinearm an der al
Ien Stadtmauer) zeigen nichl nur die handfesten Wirtschaftsinleressen der 
Grauen Monche, sondern dienlen ggf. als .Notkloster" in der sicheren Stadt, 
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wie es 1525 nach der Zersliirung von Walkenried in Giittingen auch geschah. 
Die Zislerze Amelungsborn, die neben benachbarten Stadlhiifen in Hameln, 
Hiixler und Einbeck auch in Roslock den "Salower Hof" unlerhiell, besaB dort 
im nahegelegenen Salow groBe Giiler (Grangien) und slellle 117111186 die er
slen Miinche von Doberan. Diese Zislerze Doberan wiederum, 20 km vor Ro
slock, hatte iiber das Mittelalter hinweg die einzige nachgewiesene Glaspro
duklion Mecklenburgs. Die ober-elsassische Zislerze LUlzel (1224 gegriindel), 
Mutterklosler der beriihmlen Reichsablei Salem, betrieb im Klosterbereich 
am Glaserberg eine Glashiitte, die noch im 16. lahrhundert beriihmt war. Das 
Glasmachergeschlecht der Liilzeler des alten Spessart-Glasnerbundes von 
1406 ist vermutlich von dort gekommen. Wenn die Laienbriider von Doberan 
aus Amelungsborn kamen, so ergeben die neueren Grabungen und gesicher
ten Glasfunde im Hils"Am Glasebach" die Haberey J infolge der begleilenden 
Keramikscherben auf ein A1lervon rund 800 lahren schalzl, einen Befund, der 
zwar durch keine Archivalien zur Glashiittengeschichte erganzt wird, aber 
durch physikalische A1tersbeslimmung eher noch bis in das spate 10. lahrhun
dert zuriickreicht. Der Zeitpunkt der Griindung der Zisterze Amelungsborn 
(1124) und deren Ort kommen dies er Glashiittejedoch sehr nahe, wie auch bei 
den Kliistern Kaufungen, Bursfelde, Walkenried und deren zugeordneten Ge
wassern besonders viele Hiittenstandorte nachgewiesen wurden. 

Weil in den friihen Glashiitten die Glasscherben zumeist zur Verbesserung 
der Schmelzbarkeit der Masse regelmaBig aufgelesen und wiedereinge
schmolzen wurden, ergibt es sich, daB Zuordnungcn dieser Hiitten mittels 
Grabungen infolge fehlender griiBerer Glasstiicke fast unmiiglich sind. Einige 
Glashafenreste nahe dem Kloster Bursfelde an der Nieme oder aufheute hes
sischer Seite bei der Wiistung Haltmerden beweisen eben noch nicht, ob es 
Waldglashiitten oder Klosterglashiitten waren, selbst wenn dort die Holznut
zung und das Dorf dem Kloster gehiirten. 

Die neuere Lokalforschung geht davon aus, daB am Wesl-Harz bereits in 
der ersten Halfte des 13. lahrhunderts die Wasserkraft auch fUr den Anlrieb 
der Schmelzhiitten-Blasebalge genulzt wurde, was bisher umstritten war. Ein 
Henneberger Urbarvon 1340 nennt Hammerschmiede in Coburg und Schmal
kalden, Verkaufsvorgange an Stifte sowie Lehensverhaltnisse des Klosters 
Saalfeld an Eisensteingruben. Da die Hammer in dieser Zeit der Ausbildung 
der Territorialstaaten an Bachen und Fliissen lagen, waren die Wasserkraftan
lagen, wie sie Walkenried an der alten Doven Moh/en von 1250/60 betrieb, eine 
Grundvoraussetzung. Die Gelandebefunde der mittelalterlichen Miihlengra
ben und Teiche ha ben si ch vieWiltig im Harz, bei Helmarshausen, in Lippolds
berg, Veckerhagen oder niirdlich des Kloslers Wahlhausen/Wilhelmshausen 
bis heute erhalten. Bursfelde besaB bereits 1093 als Grundausstattung des Klo
ster Mahlmiihlen in Niederhone bei Eschwege (Hone/ha) ' , die an der Wehre 
(Weher) sicher mit einem unterschlachtigen Wasserrad versehen waren; wei
tere Mahlstiitten z. B. in Heisebeck und ein Eisenhammer folgten. Der alte 
Abschlag des Miihlenbaches in Lippoldsberg, gegeniiber Nonnenholz und 
Wahlsburg, der im Sommer das gesamte Wasser der 319,2 km Niederschlags
flache fassenden Schwiilme ableiten kann, dokumenliert von der Klostermiih
lenzeit im Mittelaller bis zum heuligen E-Werk des Stromversorgers EAM 
eine ungebrochene Wasserkraflnutzung iiber 800 lahre hinweg. Helmarshau
sen besaB in Deisel einen cUr/is, bestehend aus 13 Hufen (Bauernstellen), die 
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dem Kloster in unbekannter Zeit vor 1125 geschenkt wurden und als Zubehor 
eine MiiWe (wohl am Florbach oder .Forellenbecke") enthielten. 

Eine besondere Art von mittelalterlichen FluBmiiWen ist durch neueste 
Bergungen aus dem Einzugsgebiet der Weser gesichert worden, die auch 
durch Urkunden oder Archivalien nicht iiberliefert war, jedoch von friihneu
zeitlichen Stadtansichten bekannt ist: Im Leinegebiet wurde 1982 ein SchifTs
miiWen-Einbaum geborgen, der nach einer dendrochronologischen Unter
suchung (Vergleich der lahresringabfolge beim Holz) des Wellkahnes auf 
1180-1290 datiert wird. Welche VorlaufermiiWe Bursfelde im zehntpflichtigen 
Hemeln besaB, ist nicht feststellbar; im 17.118. lahrhundert istjedenfalls noch 
eine SchifTsmiihle an der .Hemeler Gosse", dem ostlich einer Strominsel gele
genen Seitenarm der Weser iiberliefert, die ofTenbar bei einem Hochwasser 
bis nach Oedelsheim fortgeschwemmt wurde und dem spateren Rohr-Miillern 
Henkel gehorte ' . Wegen der geringen eigenen Wasserkraft der Steimke hatte 
das Amt Miinden es zeitweilig woW geschafTt, die Hemeler auch an die Miin
dener FluBmiihlen zu bannen. 

Kohler, Waldschmiede, Pottaschesieder und Gliisner ab dem Mittelalter 

Neben der Glasbrennerei und der bedeutsamen Pottascheherstellung war 
die Kohlerei eine der altesten und wichtigsten Beschaftigungen in den Laub
holz-Waldern. Man kennt allein iiber 1000 KoWplatten im Reinhardswald, die 
noch heute durch Bodenzerstorung infolge von Hitze, Holzessig und Holz
teer, aber auch einfach durch ihre ebene, kreisrunde Form aufTallen. Forstorte 
wie Kolberg (1592, bei der Wiistung Altmiinden), Kohler- oder KoWschlag, 
KoWerborn (FO 58, Veckerhagen, FO 143) weisen auf die Stellen hin, wo fUr 
die Wald- und weiterverarbeitenden Blankschmiede die Meiler rauchten. Die
se durch trockene Destillation entstandene HolzkoWe bestand bei extremem 
Gewichtsverlust zu 90 % aus KoWenstofTund bildete noch bis in das spate 19. 
lahrhundert die Heizenergie; die Eisenhiitte Veckerhagen (1666-1903), wie 
auch alle Sensenschmieden in Hombressen, an der AWe bei Vaake und in Hei
se beck am Hessenbach, benutzten noch genauso die kaum rauchende und 
auffiammende Glut wie schon im 16. lahrhundert die Eisenhiitte in Heisebeck 
(1555) und der Hochofen in Vaake (1581) 10. 

Allein im 15. und 16. lahrhundert wirkten im Amt Uslar am Soiling 56 Koh
lermeister, und noch im 19. lahrhundert arbeitete schon der Kohlermeister 
Anton Friedrich Lotze (1809-1878) mit 12 Kohlergesellen fUr die Hiitte Vecker
hagen. Noch heute kommen ein GroBteil der Grillkohlen aus dem Retorten
kohlenwerk der Degussa (HIAG) in Bodenfelde, das seit 1896 als "Chemische 
Fabrik" an einem Schwiilmegraben arbeitet. Andere Verfahren, ortsbewegli
che Energie fUr technische Zwecke zu gewinnen, wie die Nutzung der Srein
kohlen, wie man die vulkanisch verfestigten Braunkohlen von MeiBner, 
Hirschberg und Reinhardswald nannte, fUhren ebenfalls ins 16. lahrhundert 
zuriick. Die Entschwefelung und Verkokung der tertiaren KoWen ist eine hes
sische Erfindung, die lange vor der Kokserzeugung aus englischer Steinkohle 
(1642/1648 in Derbyshire) lag ; sie versagte aber bei den entscheidenden Ener
gieverwendern in der Eisen- und Glaserzeugung. 

Durch den Archivar loh.Georg Landau (1807-1865) 11 wissen wir, daB seit 
1579 der Salzgrebe lohannes Rhenanus in Allendorf (1528-1589) fUr Landgraf 
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Wilhelm IV mit Habichtswalder "Steinkohlen" und spater mit MeiBnerkohlen 
experimentierte, um mit purgiertem Koks Glas- und KiihlOfen zu betreiben. 
Obwohl es Anfang August 1580 dem Kasseler Hofbaumeister Christoph Miil
ler auch gelang, das Brennholz vollig durch diese gedorrten Kohlen zu erset
zen, behielt das Glas eine gewisse "Rauheit" und Wilhelm lieB 1585 ofTenbar 
die Versuche einstellen. Lange Zeit konnte sicb die Kohle als BrennstofT nur 
bei der Salzgewinnung, in Brauereien oder im 18. Jabrbundert aucb als Haus
brand durchsetzen; spater wurde Schaumburger Steinkohle (um 1800) van 
Rinteln iiber den Hafen Veckerhagen in graBem Umfang in ganz Nordhessen 
als Schmiedekohle abgesetzt ". 

Bevar die mode me GroBchemie entstand, war die Pottascheherstellung flir 
die Glashiitten, die Seifensieder und besonders auch die friiher im Weserberg
land bliihende Leineweberei eine Existenzfrage. Die hi er verbreitete Rot
buche lieferte in ihrer Ascbe 15 % Kaliumkarbanat, das sich durch Weiterbe
handlung zu ka1zinierter wasserfreier Pottasche auf 80-85 % anreichem lieB, 
bei 9% Natriumkarbonat und weiteren Nebenbestandteilen. Die Pottasche 
wurde in besonderen ausgepfiasterten Brenngruben ("Aschepotte" FO 116/ 
117, ,,Alter Salzbach" an der Olbe, "Soaltlecker Wech" am MOlmkebach bei 
Veckerbagen, Salzleckerkopf bei Escberode) gewonnen, in Fassern mit sie
dendem Wasser ausgelaugt, bis dieses nicht mehr salzig schmeckte und ein 
Hiibnerei trug. Die anschlieBend in Pfannen gerostete Pottasche war neben 
der Halzasche der hiiuslichen Feuerstellen oder der spater immer wicbtiger 
werdenden "Sot- ader Salzasche" der Salinen der teuerste RohstofT der Glas
hiitten, die neben Bachkies ad er Quarzsand dieses FluBmittel benotigten, um 
die Schrnelzternperatur niedrig zu halten. Theophilus spricht im 12. Jahrhun
dert von einem Teil Sand auf zwei Teile Asche, was jedocb in Raumteilen zu 
verstehen ist. Ein sauberes Gewasser war immer in der Nahe der friihen Glas
hiitten zu finden, weil neben der Rahstoffiauterung beim ersten Schmelzvor
gang (Frillen) bei 500 bis 750"C durch Abschrecken die noch unverglaste, bla
sige Masse zurn Springen gebracht werden muBte. Zuviel Pattasche und zu 
wenig Kalk flibrten aber zu einer wasserloslichen Glassubstanz, unter der be
sonders die beriihmten Glaser des 1694 bis 1716 in Kassel tatigen Hofglas
schneiders Fran(t)z Gondelacb (1663-1726) lillen. Die anderen Mitglieder der 
GroBfarnilie Gundelach stellten am Reinhardswald und besonders in der flih
renden Altmiindener Hiille zwischen 1537 und dem 19. Jahrhundert das wich
tigste Glasmachergeschlecht. 

Diese Lage an klaren Gebirgsbachen war nicht nur wegen deT Bachsande wichtig oder fUr den 
PochstempeJantri eb, den Agricola 13 (1494·1555) bereits 1556 darstellt, sondem gerade bcim Uute
rungsprozeB des Glases eine Existenzfrage fUr die HtitteD. Der Schmelzvorgang wird 1562 dUTCh 
den vogtlandischen Pfarrer Mathesius (1504-1565), deT ein Weggenosse Martin Luthers war, in ei
ner Predigt geschildert. in deT er aufgrund detaillierter Kenntnisse deT frOhen Glasherstellung ein 
Gleichnis vam Glas einfugt. Er gibt an, daB die Glasmasse zweimal im Wasserobgeschreckt werden 
muBte, dos erslemal, wenn sie orifing zusommenzusinken, dos zweitemol, wenn sie in F1u,P kom, bei 
dem dritten Schmelzen von Gaffe und Wildigkeil sauberabge/eiml 14 war es daDn m6glich, die ri cbtig 
'1erglaste Masse unter 13000C zu brennen. Erst nach 1600 gelang es mit einem Rost und somit bes
serer Lufi hahere Brenntemperaturen zu erzeugen! Matbesius und Agricola sprechen da'lon weifJ 
quartz und kifJling zu pochen, d. h. ZUVOT brennenldanach under das puchwerk legen ... daz grifJ da
raus werde. Krimm (1982, S. 28f.) '1erweistauCdie Nahe 'Ion .. Sandkopf"', Schwerspatgrube (Barium
sulCal), Kunstgraben und Quarzpochwerken wie urn 1500 bei der Aeckensteinmiihle im Spessart. 
Die heutige "Deutsche Spezialglas A.G." im Hils (DESAG in Griinental) profitiert noch immer 
'1om reichlichen Wasserangebot der Glase. 
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Porzellan-Glasurmuhle von Miinden (spater Wjj
stenfeld) am Lohmtihlenplatz (Wanfrieder 
Sch lagd). Zeichnung: Maurcrmeister Muller. StA 
Milnden VI 13-7. 

Weinglas des Joh. Chrn. MARTIN. Metropolitan 
in lIomberg/Efze und als Holzhiiuser Pfarrcr 
(1774-1790) Freund des Altmiindener Glashiltten
betreibers. 1-1 = 16,5 cm, B FuB = 8.5 cm, B Kelch = 
6,5 Cm. Randvergoldung. Tropfeneinslich. 
Oesitzer: Dr. Otto Gonnermann, Brandenburger 
StraBe 39, Darmstadl. 
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Wappenglas des Landgraren Carl , HUtte des Adam Gotze in der Nieste, 1679. 
Photo : Staatliche Kunstsammlungen, Kassel. 



Das Wort Gliisner (Glesner), vermutIich auf die althocbdeutsche oder mit
telhochdeutsche glasenaere zurUckgehend, bezeichnet den Glasmacher im 
Raum vom Harz/Thliringer Raum im Osten bis ins Lippesche Land im We
sten und vom Raum Hildesheim im Norden bis nach Rotenburg an der Fulda 
im Sliden. Es tauchen in der frUhen Neuzeit bereits Namen auf, deren Berufs
bezeichnung auf sie libergegangen war, so war 1505 Hans Strecker am Herlz
beige (Hirscbberg bei GroBalmerode) ein Fensterscheibenmacher, der die ge
blasene Glasrohre auftrennte und platt- bzw. breitgezogen in den Klihlofen 
schob. 

Als erste Glasner-Ordnung von Deutschland organisierte bereits am 23. Ju
ni 1406 der Spessartbund das Gewerbe zunftmaBig, liber aBe Landesgrenzen 
hinweg. Die Wirren des Bauernkrieges flihrten ab 1525 dazu, daB sich der 
Schwerpunkt der Glasnerzunft vom Spessart nach GroBalmerode und in den 
Kaufunger Wald verlagerte. Bekannte Glasmacherfamilien, die noch bis ins 
18. Jahrhundert im nordeuropaischen Raum standig zu finden sind, begrUnde
ten 1537 in GroBalmerode (Almanrode) den neuen Glasnerbund: Gundelach, 
SyIZ auch Silz (Seilz), Konckel (Kunckell), Wenlzel, Kau/fel(t), Lipper! und 
Grim(m}. 

Die Zunftordnung legte die Betriebszeit von Ostermontag bis Martini (10. 
November) fest und war im 16. Jabrhundert vom Stift Mainz lib er die Braun
schweigischen Herzogttimer bis hin nach Danemark verbindlich. Es gab Preis
festsetzungen, Mengen- und GroBenbeschrankungen z. B. flir Fensterglas, 
und nur aus den genannten Familien wurden Lehrlinge angenommen! 

Hierbei kam Philipfien lan/graven zu Hessen, graven zu Calzenelnpogen elc. als 
ubbervogehl zugute, daB er mit dem GroBalmeroder Ton in den ausgedehnten, 
nahezu menschenleeren Waldern in Nordhessen (Niederhessen) und dem 
Salz (Soda) von Sooden eine MonopolsteBung besaB, die es ihm ermoglichte, 
besonders durch Entzug des hochfeuerfesten Hafentons flir die Glasschmelz
tifen, auch fremde Hlitten stillzulegen, Philipp von Hessen (1504-1566) lieB 
sich regelmaBig durch seine OberfOrster wie Hensel Jeger vertreten. Obwohl 
nach den Wlistungsperioden (1300-1450) die Bevolkerungs-Abnahme in 
Grenzwaldlagen wie im Reinhardswald einen sonst nirgendwo erreichten 
Quotienten von 75% IS erreichte und neben wiederbewaldeten Hochlagen nur 
die sehr alten Dorfer in den Aulehmlagen der FluBtiiler liberlebten, hatte die 
Gemengelage im Kaufungerwald durcb insgesamt 16 hessische und braun
schweigische Glashlitten derartige Waldzerstiirungen bewirkt, daB nur noch 
,wei Hlitten urn 159711600 librigbleiben konnten. Ab 1565 muBten zehn Bun
desmeister ins Eichsfeld, in den Harz, nach Eschenstruth, in den Reinhards
wald und Vogler abwandern. Eine fOrmliche Zweitrodung laBt si ch Auf der 
Kohlslelle bei Lamerden und bei der Frankenholzer Hlitte (Hiillenjeldbei Hei
se beck) nachweisen; der Gliiserschlagbeim Forsthaus "AItmlindener Glashlit
te" wurde erst im Bucben-Mastjahr 1811 wieder bewaldel. Weitere Zeugnisse 
aus dem KnliB belegen, wie sich die uralten Konigsforste der Karolingerzeit 
wieder ausbreiteten und die Rodungen der in den Bachtiilern arbeitenden 
Glasmacber oder Waldschmiede aber auch die Kohlerei auf den frUheren 
Siedlungsfiuren dem entgegenwirkte. 

Die altesten Siedlungen, wie Vaake (Vaca, 866), Gimte (Gemmel, ca. 800), 
Alt-Bursfelde (Niemende, vor 852), Hemeln (Hem lion, urn 800), Gertenbach 
(Gardenebeki, urn 800) sind seit rund 1200 Jahren bekannt und liberlebten bis 
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heute in den Tallagen an Flussen und zumeist an den Einmundungen starker 
Bache. Die Wustung Haltmerden (1125-1409 genannt) links der Olbemundung 
bei Veckerhagen wird schon in Corveyer Lehnsbriefen mit molen, Forde und 
Wehrstede uff der Wl1f3er unterder Bramborck /6 und noch in den Bursfelder Ver
zeichnissen urn 1409 als molenstede erwahnt. Diese Wustungstlache blieb in 
der Neuzeit noch vier lahrhunderte Technikstandort, wahrend die urn 8021817 
den alten Konigsforst Reinbardswald begrenzende Siedlung Haselbeche sich 
bislang noch ortlichen Bestimmungen entzieht : das Haselfeld am Hasselbach 
hinter dem Kloster, neben den Klosterho/en von Veckerhagen entzieht sich oh
ne Grabungen genauso jeder Zuordnung wie die mittelalterlichen Glashutten, 
die Waldschmytten zu Wymaroder Hohenkirchen (1435), der Geisa (1459) und 
die noch alteren Mahlmuhlen. 

Se it Otto n. (979) ist bekannt, daB sehr kleine Nebenflusse wie die Horsel an 
der Werra mit Flachbodenkiihnen von ca. 1 to Tragfahigkeit befahren wurden 
und die fruhen Kloster, die wie Corvey schon im 9. lahrhundert abgaben
pnichtige Gebiete an der Nordsee besaBen, wegen des regen Handels und 
Schiffsverkehrs an die Weser gelegt wurden. So entwickelte sich urn 1055 auf 
der oberen Leine mit dem Umschlagplatz Norten(-Hardenberg/Salz und Ei
sen) ein lebhafter Schiffsverkehr, wie auch die Oker bis in das Harzvorland 
(Steine, Kalk) befahren wurde. Die Oker war schon nach 1371 von alien Mahl
muhlen-Stauwehren geraumt worden 17, aber schon im 14. lahrhundert verla
gerte sich im Oberen Leinetal der Verkehr auch auf die StraBe, wie sich an der 
Stadtentwicklung Gottingens nachweisen laBt. lm Bereich der Oker und In
nerste jedoch waren noch vor Herzog Magnus durch Heinrich die FlUsse 
durchgangig tloBbar gemacht worden ; die Konflikte zwischen Muhlen und 
den Betreibem der Schiffahrt wurden teilweise heftig ausgetragen. Weil die 
Errnschwerter Muhle des Caspar von Hanstein im fruhen 16. lahrhundert die 
Schiffabrt auf der Werra bis Thuringen stOrte, erfahren wir, daB unter Philipp 
von Hessen an den Querwehren immer ein ca. 3,70 m breiter DurchlaB bleiben 
muBte. Von Wanfrieder und WitzenhOuser Zoll ist bekannt, daB Blei, Eisen, 
Alabaster, Salz aus Sooden, Wolle, grobe Tuche, Farberwaid als Textilfarbe 
und viole Waren des Fernhandels von Numberg nach Bremen die Werraorte 
passierten. Trotz der unterschlachtigen FluBmuhlen und der steinemen Quer
wehre wurde selbst aus dem femen Seulingswald ostlich des Klosters Hersfeld 
Holz nach Sooden in die Salinen transportiert. Fur die Mundener Schiffer al
lerdings war in WanJried die Welt zu Ende, da der Wehrmiiller dart aus Bosheit 
heraus niemanden gern zu Willen wa" wie wir aus regionalen Stadtarchiven wis
sen. 

Alchemie, Wei8glas, Alaun, Kupfer und Eisen ab der Renaissance 

Mit der Entwicklung der Territorien laBt sich in Hessen anband der Aleten
Vberlieferungen die steigende Wertschatzung errnessen, die das Bergbauwe
sen schon seit Landgraf Philipp genoB; Wilhelm IV. (der Weise, reg. 1567 bis 
1592) und auch dessen Sohn Moritz (der Gelehrte, reg. 1592-1637) waren typi
sche Renaissance-Fursten, die an den Neuerungen der Naturwissenschaften 
regen Anteil nahmen. Neben Kunsten des Bergbaus und technischer Prozesse 
war es vor allem die Alchemie, die diese Landgrafen fesselte. Moritz unter
hiolt sogar einen alchemistischen Arbeitskreis " , der die Bereiche Chemie, 
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Physik und Pharmazie abdeekte und vom Baumeister, Berghauptmann bis hin 
zu den Leibiirztenalle Wissensehaften umfaBte. Die GlasgefaBe seit dem Mit
telalter, wie Destilliergeriite und "Urinale", zur Feststellung von Krankheiten, 
wurden weiterentwiekelt und verlangten "weiBes", durehsiehtiges Glas, - der 
vergoldete Probierofen des Landgrafen (Kasseler Landesmuseum) veran
sehaulieht die ganze Leidensehaft des fUrstliehen Goldmaehers. 

Die wegen der Waldverwiistungen an die Biiehe des ausgedehnten Rein
hardswaldes und in die alte Exklave Rehbeeke bei Bursfelde (. Werderisehe 
GehOlze") abgewanderten Glasmaeher unterstanden noeh immer dem Alme
rOder Bund, wie Helmut Bemert (1985) sogar noeh bis zum 3ten Martij /683 (!) 
an der Breiden-Buseh-Hiitte des Augustin Gundelaeh beim Weiler Glashiitte 
naehweisen konnte. 

LandgrafMoritz lieB nun am 1. August 1594 eine besondere WeiBglashiitte, 
die aueh im Winter einen Of en fUr Instrumente und Laborgliiser vorhielt, in 
den "Sehtirgriinden" erriehten und auBerhalb der Zugriffsmtiglichkeiten der 
Bundesmeister den Beamten von Zappenburg (Sababurg) 19 unterstellen. Der 
beriihmte Meister Franz Gundelach gen. Beeker von Helsa stellte hier am 
Rattbaeh oberhalb Miinden weiBe Bier- und Weingliiser sowie farblose Fen
sterseheiben fUr den Hofher, besaB aber noeh gleiehzeitig in der Rehbiicken an 
der Nieme eine Griinglashiitte. Im Gegensatz zur Venezianerhiitte in Cassel 
von 1583, die WeiBglas mit spanischer Ascheund teuren, aus Antwerpen impor
tierten Rohstoffen hergestellt hatte, fUhrte der Kristallglasmaeher Peter Hiit
tel aus Graslitz im btihmischen Erzgebirge 1594-1597 bei Miinden das Entfar
ben des Griinen Waldglases naeh einem preiswerten Verfahren ein. Dieses 
Kreideglas verdriingte die Venezianerhiitten; das ungewtihnlieh sehlanke 
Stangenglas der Domina zu Hilwartshausen (Klosterleiterin) des Peter Hiittel 
zeigt die Ankliinge an btihmisehe Vorbilder, da im Gegensatz zu den groBvo
lumigen hessisehen Humpen die spiralfOrmigen Sehmuekborten und auf
emaillierten Maigltiekchen Beispielen in Prager Sammlungen entspreehen. 
Zur Entfarbung des Glases wurde Braunstein aus Ilmenau in Thiiringen bezo
gen, wo noeh heute eine bekannte Glasgeriite-Industrie zu finden is!. Weil 
Hiittel keine eigene hessisehe Hiitte bekam, erriehtete er unter Herzog lulius 
1599 seine" WeiBe Glasbiitte" ntirdlieb der Zisterze Amelungsbom am "Wein
berg" des braunsebweigischen Voglers. 1619120 zahlten am Harz andere bemi
sche Weingliisnerdem KIoster Walkenried 39 Taler Hiittenzins " und der Schei
benmacher aufl Biihmen von Grafllitz arbeitete 1610 in der Glashiitte unter dem 
Stift Walkenriedt. 

Die wiebtigste niederhessisehe Glashiitte blieb etwa 250 lahre unterwiirts 
Miinden nabezu ortsfest besteben, wenn wir aueh iiber die teehnischen Anla
gen am Bach Rattscheren und Handelsbeziehungen nach Bremen wenig wis
sen. Hessisebe Riite, Bergsacbverstiindige und Gliisner hielten sich jedenfalls 
im 17. lahrbundert hiiufig in Bremen aufund ein Export von Glas nach Spa
nien, Pottasehe nacb England und von Tucben, Glas, Sollinger Steinen und 
Metallwaren ist iiberliefert. Bremen war sebon zu dies er Zeit Hessens" Tor zur 
Welt", im 18. lahrhundert sind sogar Bremer Senatoren wie Bartholomeus 
Grovermann (1718-1780) und de ss en Sohn Agenten (Consul) fUr bessische Han
delsverbindungen. 

Die Handskizzen oder Zeiehnungen dieser Zeit 21 zeigen nur symbolische 
Dtirfer wie die Wiistungen Alten Miinden, Ratter Kirche, Hottenhusen, Moers 
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KJoster H6ckelheim (Nieders. HStA HanD. 22L Hockelheim 3 pg). Spat. 16. lahrhundert, vorn die 
Leine, aben die Verzweigung der Moore. An der "alten More" ein Ertrunkener, der urn 1574, wie 
ein (oben rechts, auBerhalb des AusschniUes) im Tiefental Erbangter, den hess. Amtmann zu 
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Standorte an Olpe und Quarnke bei Bursfelde. 
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bildet 1592 neben Wilmj3hausen und bei Gnickhan bereits die neue Eisenhutte 
ab, das Eihsenbergwerck zu Honkirchen von 1591192 der Kasseler BUrger Ebert 
Steinmann und Andreas Krauskopffehlen noch viillig. Erst ab 1700 erscheinen 
in Schleensteins Landesaufnahme Details wie MUhlrader, GlashUtten, Alaun
hUtten und Gewasserbesonderheiten. So zeigt Oberstltd. lohann Georg 
Schleenstein neben der neuen AltmUndener HUtte am HUttengraben gegen
Uber Grimmete und der alten Weserinsel auch die GlashUtte am Schitlborn 
niirdlich vom K10ster Buschfeltund seiner K1ostermUhle. Die Allaunhuttezwi
schen Silber- und Heiligenborn nahe Gahrenberg und Sandkopfist noch heute 
am Forstort Alaunteich (FO 92f. 96) zu lokalisieren. Nach lohann Pfeffer 
(1575) 22 betrieb 1594-1603 lohann Friihlich dort Kohlen- und Alaunbergwerke 
und gewann fUr 4-5 Reichsthaler pro Zentner diese mit Schwefelkies durch
trankte, tonhaltige Braunkohle, die der Landgraf als wertvollen Rohstoff 
scbiitzte. Seit 1537 verbrannte man bereits in Kaufunger KupferhUtten die 
Steinkohlen; es versprachen aber das sachsiscb/thUringische Verfabren, aus 
Grubenwassern Vitriol und Alaun zu gewinnen als Probierzuschlag, fUr AI
chemie, Fiirber und Gerber hOhere Gewinne. Der vielseitige Bergkundige 
Heinrich Ebel " gewann in Kaufungen Alaun (1559), schlug dort Messing 
(1582),lieB schwedisches Kupfer von GlasfUhrern als RUckfracht importieren, 
versuchte sich an der Lippoldsberger EisenhUtte (1583), der MeiBner-GlashUt
te (1581) und besorgte Glasrohstoffe (1583) in Antwerpen. Die manganreichen 
Braun- und Gelbeisensteine bei Hohenkirchen sowie am Ohlbergk (Ablberg 
bei Mariendor!), im zechsteinigen Gebirge unterm Wormbergk am Habichtswal
de (Hohes Gras) lieB er ebenfalls fOrd ern. Wegen der Wassernotigkeit blieben 
Uber die gesamte Neuzeit nur die Hohenkirchener Gruben Ubrig, die vermut
lich ohne eine Wasserkunst auskamen. Ebel wirkte neben Rhenanus, Baumei
ster Miiller und Glasnermeister Hans Wentzell bei der Errichtung der ersten 
landesherrlichen Eisenhuttein Vaake (1581-1583) ntit, die aulf der Nassen AI lOO 
Rutten von dem Weserstrom errichtet wurde. Die geringe Wasserkraft der Able, 
unter der trotz der Anlage eines Sammelteiches sommertags die Blasebalge 
des Hochofens Iitten, versuchte man 1583 durch Umleitung der trUgeAal durch 
Wallgriiberin die Nasse Ahle zu verbessern. Wassermangels und anderer Verle
genheit halber setzte LandgrafWilhelm IV. das Vaaker HUttenhaus aus Eichen
holz, Blasebalge, Hammer und Betriebseinrichtungen (Wasserrad sowie 3 
Wellen) an den Schwiilmegraben beim K10ster Lippoldsberg urn " . 

In Lippoldsberg war am 19. luli 1584 das grofle Fludtwerk oder die Wasser
:Cunst uber den groflen Hammerriihdern und den beiden kleinen Frischherdenfer
tigk und auch gerichtet. Ein Pochwerk, vermutJich auch ein Sammelteich und 
besondere Gerenne erganzten am MUhlenbach die landesherrlichen Wasser
kraftanlagen. Mollenberger (vermutJich vom Eisen- oder Mullenberg bei Wan
fried), Gumpeter (Gombeter), Grasser Eisenstein wurden zur VerhUttung per 
Schiff angefahren. Da Geschiitzkugeln fUr das Zeughaus in Kassel und Pfan
neneisen der Salinen als Eisenlieferungen aus dem k1iisterlich-hainaer Eisen
werk Rommershausen nicht mehr erwahnt wurden, beherrschten offenbar vor 
dem 30-jahrigen Krieg die Lippoldsberger GuBwaren den Mark!. Der Burger 
aus Luttich und HUttenpachter lohann Fronweil bezahlte die Pacht mit eiser
nen Platteniifen bei den Beamten des Landgrafen. Pachter wie lonas Schan
zen von Rhoden (1603), Valentin Diipperwien von UBlar (1603), Heinrich Buk
ker (1608) folgten. Die Betreiber Heinrich Kiinig und Dietrich von Mollinglie-
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derten 1610 ein Stahlwerk an, bezogen Stadtberger (Marsberger) Erz iiber die 
Diemel, Andreasberger Eisenstein vom Harz und wandten, da sie Glas bezo
gen, so zurn slaal gebrauchl wird, otTenbar ein franziisisches Verfahren an, wie 
es Beck " fUr Flandem und Nordfrankreich beschreibt. [n den Wirren des 30-
jiihrigen Krieges verlieren sich die Oberlieferungen zum Lippoldsberger Ham
mer-, Blech- und Eisenwerk. LandgrafMoritz gedachte noch, ab 1615 durch Er
richtung eines Bergwerks-Kollegiums und Bestellung von Berckrneislern dem 
Montanwesen aufzubelfen, was jedoch wenig fruchtete. Ein Hartrnann Slurm 
vorn Lindenberg bei Knickhagen iibemahm nocb 1623 das Lippoldsberger 
Werk, daher ist eine Verbindung mit jener Eisenhiitte, die urns Jahr 1617 als 
landesherrliche Hiitte ausgebaut wurde, nicht auszuschlieBen. 

Ober die Eisenhiitten und Glashiitten beim Kloster Bursfelde und der Was
serkraftnutzung im Niemetalliegen nur recbt spiirlicbe Nachrichten vor. 1556 
wurde bereits ein Hochofen genannt und 1615 ist eine Eisenhiitte von lohan
nes Diegel, nabe dem Hammerbach, gegriindet worden, wovon nocb heute Si
likatschlackenberge und Grabenrelikte zeugen. Die Gebiiude des urn 1705110 
von Schleenstein dargestellten Klostervorwerks Die Geduld dienten aber urn 
1670 dem Gliisnermeister Augustin Gundelach lediglich noch als Wobnung. 
Schriider" beweist, wie eng nebeneinander dort otTenbar Eisen- und Glashiit
ten an den Gewiissem arbeiteten, vereinzelt fUhrten Zwistigkeiten urn das 
Holz in Gemengelagen (Rebbecke) mit landesfremden Glasbiitten am Hes
senplatz (1644) oder der Hiitte am Geerenplatz zu Konllikten. [n den ausge
dehnten Wiildem der werderischen Gehiilze war es miiglich, daB neben den 
Eisenbiimmem ebenfalls kohleverschlingende Glasbiitten arbeiteten, wie in 
Frankenholz bei Heisebeck (1551, 1570, 1600, 1719), nahe den hessischen und 
braunschweigiscben Eisenhiitten" . 

Die Wasserkraftnutzung ergab hier keine Probleme, da die oberschliichti
gen Wasserriider mit jeweils ca. 4 m Fall auskamen; obnehin besaBen die 
Wildbiicbe in den Oberwesertiilern zumeist 4 bis 6% Gefalle, so daB sich die 
Dorfmiihlen, Hammerriider, Stampfwerksantriebe nicht behinderten und 
Sammelteiche die Sommerzeit iiberbriicken balfen. Vereinzelte EingritTe der 
Landgrafen, wie Philipps Stillegung von Glasbiitten urn die 1555 neuangelegte 
Eisenbiitte Heisebeck, gescbaben wegen der Vorrangigkeit der Lagerholznut
zung. Eine erste Holtz-Ordnung unter Landgraf Moritz (1593) versuchte wald
bauliche Regelungen, da allein eine Glashiitte jiihrlicb den Zuwacbs von iiber 
500 ha (5 km ') Buchenwald verzebrte. Da der Gatterbezirk des Reinbardswal
des heute noch allein 101 km ' umfaBt, war allenfalls die Wasseranreicherung 
in den Quellgebieten ein Problem der Triebwerke an Ideinen Biichen, der 
Holzreicbtum blieb durcb Eicbelkiimpe und Naturverjiingung gewiihrleistet, 
so daB scbon im 18. lahrbundert die typiscben nordbessiscben .Pflanzwiilder" 
den Wald priigten und die Niederschliige putTerten. GroBsammelteicbe, wie 
der riesige Miincbehofer Teich, geben wohl nocb auf die Kliister", die Fiscb
teicbe der Landgrafen und der Kaiserteicb an der Soode vermutlicb sogar auf 
Kaiser Heinrich 11 (973-1024) zuriick. 

Wiihrend auf alten Technikstandorten in den Kliistem Bursfelde und Hel
marshausen bis zur Reformation ein starker Niedergang festzustellen war, 
entwickelten sicb besonders unter LandgrafCarl in Lippoldsberg und bei Vek
kerbagen (ab 1666) rege landgriiflicbe Eisenmanufakturen. Luxusgiiter wie die 
Erzeugnisse der Spiegelglasfabrik (ab 1699) in der Spiegelmiihle bei Wil-
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helmshausenlKnickhagen, aber auch die flir das Slubenblau so wichtige Farbe 
wurden im Blaufarbenwerk bei Karlshafen/Helmarshausen nahe alten klii
sterlichen Anlagen eingerichtet. Am "Haltmerder Feld" an der Olbe gegen
iiber Bursfelde/Glashiitte bemalte Adam Giitze 29 bis 1676 die beriihmten 
WeiBgHiser der Kasseler Sammlungen; die Lesefunde kiinnen allerdings auch 
auf die spatere Hohl- und Flach-"G1asfabrik Veckerhagen" hindeuten. Unter 
LandgrafCarl befand si cb rechts der Olbemiindung au/einerallen Hiillensliille 
auch eine Kupferhiitte 30, die si ch jetzt aucb in Lage und bergrechllicher 
Zuordnung erfassen laBt und mit dem Kupferbergbau nahe Witzenhausen 
und Iba 31 im Zusammenhang stand. Die Wilzenhiiuser Gewercken iiberlieBen 
urn 1738 einem Ziegelbrenner Johann Martin Homburg" den Kup/erplalz flir 
seine nahegelegene Ziegelhiitte an der Quarmke und firmieren 1750/51 unter 
der combinierten Dielsleiner und Wilzenhiiuser Gewerckscha/t 1J

• Ein eingestiirz
ter Stollen am Nasewinkel oberhalb des Meierlandes Bohnencamp kiinnte 
noch Hinweise auf eine Zuschlaggewinnung der Glas- oder Kupferhiittenleu
te bergen, da die enge Verbindung zwischen G1asflihrern und schwedischem 
Kupfererz bereits seit 1590 iiberliefert ist". Das HotTraulein B.C. von Bern
hold, die 1721 von LandgrafCarl das Veckerhager BarockschloB erhielt, wurde 
GroBhofmeisterin in Schweden und besaB noch 1754 zehn herrschaftliche 
Freikuxen an der Dorotbeen-Kupfergrube am Schmachtenberg bei Witzen
hausen " , bis 1770 ihr Besitz einschlieBlich diverser Meierhiife wieder an Hes
sen fiel. Im Umfeld des benachbarten Klosters Hilwartshausen arbeiteten frii
he Papier- (1599), Walke- (1524), Lohe- (vor 1485) und Schleifmiihlen, die in 
Miinden z. T. spater zu Fayance- oder Porcellain-Mahlwerken umgenutzt wur
den 36, 

Andere k1iisterliche Miihlenstandorte ehemals hessischer Gebiete, wie das 
Zisterzienserkloster Hiickelheim an der Leine, dessen Gewiilbe bis 1571 den 
Herren von Plesse als Grablage diente, verscbwanden bereits resllos ab dem 
friihen 17. Jahrhundert ; lediglich eine Vogelschau-Zeichnung des HStA Han
nover zeigt noch die Situation im spaten 16. Jahrhundert ". Bei Bettenhausen 
befanden sich urn 1700 It. Schleensteinkarte Nr.1 allein 11 Miihlenwerkean der 
Losse; die Kupferbiitten (ab 1537), Pulver- und Papiermiihlen (1509/1578) zwi
scben Residenzstadt und der Reicbsabtei Kaufungen beschrieb Bruno Jacob 
(1881-1954) ausflibrlich in seinem Manuskript zur Wirtschafts- und Sozialge
schichte der Stadt Kassel. Der Band soli nach 35 Jahren endlich als GhK-Band 
erscbeinen und wird im Bereich der Kliister Kaufungen und Ahnaberg (Kas
sel) als miiglichst umfassende Darstellung versuchen, eine weitere Liicke der 
regionalen Geschichtsschreibung zu schlieBen. 
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