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Vorbemerkungen 

Die hier vorgelegte Forschungsarbeit aj wurde dUTCh die HarveyT. Reid Summer Study Awards, 
Acad ia University, uod dUTch den Social Sciences and Humanities Research Council of Canada fi· 
nanziert, uod ich danke ihnen fUr ihre Unterstiitzung. Das Kapitel liber das QUaneum als Theater 
erschi en. in leicht veranderter Form, in den Shakespeare Studies, Bd. XV uod XX, uod wird hier 
mil deTen freundlicher Genehmigung ubernommen. 

Mit besonderer Freude nehme ich diese Gelegenheit wahr, einigen Personen zu danken , die 
mir wahrend dieser Arbeit wertvolle Hilfe geleistet haben. Dr. Gerhard F 0) 1 m ann , der ehema
lige Leiter des Naturkundemuseums im Ottoneum, gewahrte mir dankenswenerweise freien Zu· 
gang zu alien Bereiche n des Ottoneums und lieB mich das Gebaude gro6ztigig in alien Teilen inspi· 
zieren. Dartiber hinaus stellte e r zahlreic he Zeichnungen und Fotografien zur VerfUgung. Im Ver
lauf meiner Forschungsarbeit wurde er mir eine wenvolle Hilfe, aber auch ein guter personlicher 
Freund. Alle Mitarbeiter des Naturkundemuseums waren se hr entgegenkommend und gaben mir 
jede erforderliche Untersttitzung. 

Willi Borc h e rt , ehemals tatig fUr das Ami fUr Kulturpnege und nun im Ruhestand lebend, 
zeigte mir Kassel und tat alles, damit ein Fremder, wie ich es damals war, si ch in Kassel heimiscb 
ruhlen ko nnle. Seine Unte rsttitzung ging weit tiber seine dienstlichen Verpflichtungen hinaus, und 
ich bin ihm zuti efst dankbar. 

Frank Roland K I a u b e vom Archiv der Stadt Kassel zeigte groBes Interesse an meiner Arbeit 
und besorgte mir die e inzige noch bekannte Zeichnung der Eckstei ne des Gebaudes. Dr. Hanmut 
Broszinski , 8iblio theksoberrat in der Handschrifte nab te ilung der Landes· und Murhardschen 
Bibliothek, gewahrte mir Einblick in aUe fUr mein Thema releyanten Dokumenle der Bibliothek, 
slellle mir eine Reihe von Fotografien zur VerfLigung und half mir schlieBli ch, ab personlicben 
Freundschaftsdienst, einen Verleger flir dieses Buch zu linden. Frau Helga G ri m m, se ine Assi· 
Slentin a. D., gab mir ebenfalls jede Unlersttilzung. Die ubrigen Mitarbeiter halfen mir in zuyor· 
kommender Wei se, Bticher und Zeilscbriften in der Bibliotb ek aufzufinden. Werner En gel und 
Dieler Pelda vom Hessischen Staatsarchiv unterstutzten mich in beso nde rer Weise bei der 
schwierigen Aufgabe, die im Anhang dieses Buches transkribiert en Originalmanuskripte ausfindig 
zu machen . Dr. Heinrich K lot z, Professor rur die Geschichte der Architektur an de r Universi tii t 
Marburg, und Or. Jochem J 0 u rd a n , Professo r fUr Architektur an der Gesamthochschule Kassel, 
untersttitzten meine Arbeit mil ihrem technischen Wissen . Frau Dr. Carole J a n B en gab mir wen· 
volle Hinweise zu Beginn meiner Arbeit, und schon beYor ich Kassel personlich besuchen konnte, 
berichtele sie mir von demo was sie am Ottoneum beobachtet halle. Dirk J an Be n ve rmaB groBzti· 
gig das Gebiiude, besonders an erhohter Stelle, wohin ich ni cht sicheren FuBes gelangt wiire . Dr. 
Hermann K I i t sch e r begleitete meine Arbeit mit groBe m Interesse und yerschaffie mir Kontakte 
mil einem Transkriptor flir schwierige Manuskripte aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Klaus Lo h
mann transkribierte die Dokumente . 

Mein ganz besonderer Dank gilt nicht zuletzt Herbert und G retche n Peil e r , die mir, der ich 
zunachst ein ihnen vollkommen Fremder war, unbegrenztes Vertrauen entgegenbrachten und mir 
ihr Haus groBztigig zur Verfugung stellten, einmal , als sie in Ferien wareD, fU r die ganze Zeit mei
nes Aufenthaltes, und noch ein mal fUr zwei Monale. als sie selbst zu Hause waren . Wahrend mei
nes zweiten AufenthaHes wurden WiT enge Freu nde. und diese Freundschaft is t die lebendigste Er
innerung an Kassel. 

Or. Daniel T heo phi Iu s und ProC Fred Turn er, School of Engineering, Acadia Unive rsity, 
halfen mir bei der Berechnung der ausgefallenen Formen des Ottoneums. Jennifer Shed den gab 

a) Aus dem Englischen ubersetzt von Or. Ludwig Hochgeschwender, Hofgeismar 
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mir ebenfalls mathematische Hilfen und iiberprilfie meine Arbeit. Ich mochle besonders Joy Ca
vaz z i. der Sekretii rin des Fachbereichs EngJisch an der Acadia University. dafUr danken, daB sie 
dieses Such in die Maschine geschrieben hat, was besonders schwi erig war. da groBe Teile in einer 
ihr fremden Sprache zu bewiiltigen waren . Si e hat ni e ihre Geduld und gute Laune verlo ren. Alle 
Fehler gehen naturlich zu meinen Lasten. 

Das Otloneum wurde zwischen 1604 und 1606 erbaut und beherbergte bis 
gegen 1613 eine Wandertruppe englischer Schauspieler '. LandgrafMoritz von 
Hessen nannte dieses erste feste Theater in Deutschland nach seinem Lieb
lingssohn und bestimmte, daB in ihm die Schtiler der landgraflichen Hof- und 
Ritterschule und vor allem die englischen Schauspieler, die se it 1593 in seinen 
Diensten standen', Theaterstiicke aufftihren sollten. Holtmeyer stellt die 
These auf, die Aufftihrungen durch Berufsschauspieler hatten das Ende der 
lateinischen Comedia eingelautet ' ; aber die Architektur des Gebaudes zeigt 
eindeutig, daB man von Anfang an mit einem aus Adligen und Biirgerlichen 
zusammengesetzten Publikum rechnete, und ein solches Publikum muBte die 
Schauspielkunst der Englander den Amateuraufftihrungen der Schiiler vorzie
hen. Das Unternehmen war nur von kurzer Dauer. Nach 1613 gibt es keinerlei 
Hinweise mehr auf Aufftihrungen der Englander. Wahrend des 30-jahrigen 
Krieges diente das Gebaude zeitweilig als GieBerei und als Kirche. Im Jahre 
1696 fUhrte Paul du Ry umfassende Renovierungsarbeiten durch, und das Ot
toneum wurde eine ZeitIang Kunsthaus. Im 18. Jahrhundert beherbergte das 
Gebaude das Collegium Carolinum. Heute befindet sich dort das "Naturkunde
museum im Ottoneum"'. Obwohl das Ottoneum kein Theater mehr ist und 
mehrfach durch Renovierungsarbeiten verandert wurde, ist es doch das ein
zige noch existierende Gebaude in Deutschland, das als Theater geplant 
wurde und in dem elisabethanische Schauspieler auftraten. 

Die bedeutendsten unter ihnen waren Robert Browne, John Bradstreet, 
Thomas Sackville, Philip Kingman, Richard Jones, John Green, George Web
ster, Richard Machin und Ralph Reeve ' . Vor seiner Abreise nach Deutschland 
gebiirte Browne zum Bekanntenkreis von Pbilip Henslowe und Edward AI
leyn und muB mit deren Theaterpraktiken vertraut gewesen sein; nach ihrem 
Weggang aus Kassel tauchen er und Green in Gdansk (Danzig) auf und wer
den im Zusammenhang mit dem dort erricbteten Theater genannt '. Brad
street und Sackville griindeten ihre eigene Truppe in Wolfenbiitlel; und Her
mann Grimm nimmt an, daB die Bedingungen fUr die Inszenierung von Stiik
ken dort denen der englischen Biihne sehr abnlich gewesen seien ' , obwohl 
Herzog Heinrich Julius ihnen kein festes Theater zur VerfUgung stellte. Die 
Kasseler Truppe wurde zunachst von Browne, dann von Webster, dann wieder 
von Browne, spater von Machin und schlieBlich von Reeve geleite!. Kingman, 
Jones und Reeve arbeiteten danacb an Philip Rosseters wenig vorn Giiick ge
segneten Theater Porler's Hall. Das Ottoneum steh! also in einer langen Reihe 
von Theaterbauten und Aufftihrungen, die von London iiber Wolfenbiillel 
und Danzig wieder zuriick nach London fUhrt ; und Spekulationen sind er
laubt dariiber, inwieweit einerseits das englische Theater die Planung des Ot
toneurns beeinfluBt hat und inwieweit andererseits das Ottoneum bei der Pla
nung von Porter's Hall und spateren englischen Theaterbauten eine Rolle ge
spielt haben mag. Grimm griindet seine Annahme, daB die Wolfenbiitleler 
Biihne der englischen sehr ahnlich gewesen sein miisse, auf eine Untersu
chung der dort aufgefUbrten StUcke und ·der in ihnen enthaltenen Biihnenan-
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weisungen. Eine Untersuchung des Kasseler Repertoires ftihrt ftir das Ottone
urn zu SchluBfolgerungen, die mit denen Grimms iibereinstimmen. In zeitge
nossischen Unterlagen werden nur zwei Titel von im Ottoneum aufgeftihrten 
Stiicken genannt : Comoedia vom Konig aufJ England und Seholtland wie die bei
de gegen einand kriegfuhrten, da der eine des Andern Sohn der Ander des andern 
toehter gefangn halte, 1607, und Kommedia von Tarquinio und Lueretia, 1611 ' . 

AuBerhalb Kassels ftihrte Brownes Truppe 1593 e ine Comodia von Abraham 
und Loth und vom Untergang von Sodom und Gomora, 1606 einen Fortunatus 
und 16IO Comedi aus dem Amadis auf. Zwei Stiicke, die in Kassel aufgeftihrt 
wurden, alle rdings wahrscheinlich weder von den Engl iindern noch im Otto
neum, scheinen aus der Feder van Landgraf Moritz se lbst zu stammen : Co-

•• 
moedia Ouo Schutz, ein Stiick, van dem nur eine zusammenfassende Ubersicht 
erhalten is t, und Die Belohnung der Goltesfureht. Hartleb bezweifelt, daB Tar
quinio und Lueretia van den Engliindern aufgeftihrt wurde, und er hat die glei
chen Vorbehalte gegeniiber dem StUck Ariodante und Ginevra. Er erwiihnt 
auch das Stuck Speculum Aistheticum von lohannes Rhenanus; es ist in einer 
Sammlung va n Manuskripten von Theaterstiicken in Kassel erhalten, es gibt 
abe r ke inerle i Hinweis darauf, daB es je aufgeftihrt wurde. Mit Einschriinkun
gen konnte man Rameo und Julia, Viel Liirm urn Nichrs, Kom6die der Irrungen, 
Spanish Tragedy und Vincentius Ladislaus. Satrap van Mantua, Brownes Reper
toire zurechnen. Auch auf zwei in de r Murhardschen- und Landesbibliothek 
zu Kassel e rhaltene, deutschsprachige Manuskripte des Sejanus sollte hinge
wiesen werden, obwohl sie in keiner der veroffentlichten Aufmhrungslisten 
der englischen Schauspieler auftauchen. Im l ahre 1607 spaltete sich die Kasse
ler Truppe, und Green 109 mit seinen Leuten oach Oraz, wo sie in den lahren 
1607 und 1608 auftraten . Es liegt nahe anzunehmen, daB das Grazer Repertoire 
mit dem Kasse ler praktisch identisch war. Greens Repe rtoire bestand aus fol
genden Stiicken: 

Van einem Konig aus England, der sich in eines Goldschmid Weib verliebte und 
sie entfurhte, Comoedie vam ver/omen Sohn, Von einer f rommenlrauen vOn An
tor/. Von dem doekhtor Faustus, Von ein Herzog von Florenz, der sieh in eines Ed
delmanns Tochter ver/iebt hat, Von Niemandts und Jemand, Von dem Juden, Von 
den 2 priedem Khunig Ludwig und khunigfriderieh von Ungam, Hats der khunig 
Friederich a/ss erslOchen und ermordt, Von ein khunig von Khipem und von ein 
henog von Venedig, Von dem reichen Mann und von dem Lazarus. 

* * * 
Keine de r dre i vo rliegenden hauptsiichlichen Arbe iten iibe r das Ottoneum 

ist umfassend ode r auch nur zufriedenstellend. Schle icha rt begniigt sich da
mit, das zeitgenossische Bild- und Wortmaterial kurz zu kommentieren. Holt
meyer widmet de r Geschichte und der Architektur des G ebiiudes nur sieben 
Seiten. Hartleb ist der grtindlichste der drei, und seine Forschungsarbeit zu 
den Schauspiele rn und ihrer Tiitigkeit ist beispielhaft ; seine Analyse des 
Theate rs selbst aber ist fast grotesk zu nennen. 

Vie r zeitgenossische Impressionen des Ottoneums sind bekannt. Humpert 
van Langan besuchte 1611 eine Autrtihrung und schrieb dazu nieder: 

Aufden Abend (Montag den 2. Deebr.) ward eine Komedia von Tarquinio und 
Lucretia, in einem schonen Theatro, so sonderlich aul die a/te Romische Art 
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darzu gebauet, und etliche tausend Menschen darinnen sein, und alle zusehen 
konnen, agirt 9. 

Irn Anhang zur Topographia Hassiae et Regionum Vicinarum wird das Gebiiude 
wie folgt beschrieben : 

Femers ist dos Ot/onium, oder comoedi Hal{/3 so sehr hoch van Steinen inwen
dig gleich einem in die runde gebauten Schauspiel-Platz ohne Siiul oder PJeiter 
auffgefiihrt daft aber nunmeh, in dem Kriegswesen eines theils zur Soldaten Kir
che dos ander abe, zum Gie.phauft gebraucht worden lO , 

Der Marquis de Monconys besuchte Kassel und beschrieb die Urngebung des 
Theaters so : 

au deuant du Palais, il y a vn Ires beau manege decouuert, au/and duque/, ily a 
vn cQuuert, & vn grand bas timent cl droitefait pour les Comedies. & qui sert de 
'" I ' 11 ~ emp e a present . .. . 

SchlieBlich erwiihnt RudolfRoth das Theater in seinen Memorabilia Europae. 
die zwar erst l701 erschienen, die ab er aufBeobacbtungen aus der Zeit vor dern 
volligen Urnbau des Ottoneurns irn Jahr 1696 basieren : 

Um dieselbe herum seynd allerhand schone Brunnen und dahinter ist der Saal 
Jiir die Comoedianten und Balleten mit einem Amphi-Theatro fUr sehr viele 
L 12 eufe . .. . 

Auf der Grundlage dieser Berichte behauptet der hessische Historiker Chri
stopb von Rornrnel : 

Neben der Rennbahn, do wojetzt dos alle Kunsthaus s teht, errichlete L. Moritz 
ein Thealer in Gestalt eines Circus mU bemalten Decken .. . 11. 

Hartleb hingegen argurnentiert, daB es falsch sein rniisse, das Ottoneurn als 
Rundbau zu beschreiben, da die Stadtansichten, auf denen das Gebiiude zu 
sehen sei, es als Trapez zeigten (Tareln I, 2, 3 und 4), und in der Tat ist die ii u
Be re Form des Gebiiudes sicherlich nicht rund zu nennen. Hartleb liiBt aller
dings auBer acbt, daB sich diese Berichte, mit Ausnahrne dessen von Monco
ny, auf das In nere des Theaters beziehen. Dieser grundlegende Irrturn be
stirnmt diese Arbeit Hartlebs. 

Zurn Gliick rniissen wir uns nicbt nur auf diese koappen Beschreibungen 
verlassen. Ein von Wilhelrn Dilich 1605 gezeichneter und 1646 verofTentlichter 
Stadtplan nennt zwar das Theatrum. enthiilt aber nur eine Skizze desselben ", 
da sich das Gebiiude noch irn Bau befand . Eine von Dilich 1605 verofTentlichte 
Stadtansicht zeigt an der richtigen Stelle ein Gebiiude, das in groben Ziigen 
dern Ottoneurn iihnlich sieht (Tafel 2) IS, und irn Hintergrund einer Darstel
lung des Leichenzugs Moritzens aus dern Jabr 1638 1' ist ein Teil eines Gebiiu
des zu sehen, das wahrscheinlich das Ottoneurn ist ; die Detaildarstellung ist 
jedoch diirftig (Tarel 3). Die bedeutendste Ansicht des Gebiiudes wurde 1673 
von Jobann Hartrnann Wessel gezeichnet (Tafeln 4 und 5) 17. 

Die Darstellung ist allerdings nicht in alien Einzelheiten genau. Das Diagramm zeigt das Thea
ter langer und schmaler, als es tatsiichlich ist (Hartlebs MaBe aufTafel 5 sind jedoch ebenfalls un
genau), und die lange Wand CD mUBte leicht nach innen geneigt sein. Die Neigungswinkel der 
Wiinde AB und CD auf BCwerden mit 9SObzw. 95° angegeben ; in Wahrheit betragt der der Wand 
AB92° und der der Wand CD 98° (s. Tafel6, die eine genaue Darstellung der WandeA B. BCund CD 
enthiilt). Die Ostwand, aufHartlebs Nachzeichnung BC, zeigt vier Fenster und eine MitteltUr. Aus 
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Unterlagen, auf die spiiter noch zuriick.zukornmen sein wird, geht hervor, daB es sich bei S. P. urn 
den Eingang flir die Schauspieler handelt, bei H. P. um den flir Adlige und bei V. P. urn den fUr Bur
ge rliche. In der Wand AB befinden si ch sechs FeDster uDd zwei Turen ; CD ist gleichzeitig Ruck-
wand von Hause m und war ursprunglich wahrscheinlich fensterlos. Die Wand AD, die spater von 
du Ry herausgebrochen wurde, ist ein Bogen, dessen Krtirnmung der der Bankreihen im Inneren 
entspricht. Wahrscheinlich weil1673 das Gebaude nicht mehr als Theater genutzt wurde, sind irn 
Innenraum leider nur vier Bankreihen, die durch Stufen verbunden sind, und ein Treppenabsatz, 
der zum Orchesterbereich flihrt, zu sehen, die Buhne und der zu vermutende Hinterbuhnen
bereich sind weggelassen. Es mag ein Zeichenfehler sein oder auch nicht, jedenfalls ist die asym
metrische Anordnung der Stufen zwischen den Banken auffallig : £ ftihrt eindeutig vom Eingang 
fUr Bilrgerliche hinunter ; Fund Gsetzen etwa in Fenstermitte ein und flihren hinab zur FenSlerun
terkante, aber H setzt an der Fensteroberkaote ein uod flihrt hinab bis etwa Fenstermitte. Au6er
dem sind die Stufen J, K. L und M nicht auf der exakt gleichen Hohe auf der gegenilberliegenden 
Wand eingezeichnet. Eine lange Trep penflucht (23 Stufeo) flihrt zum Eingaog flir Bilrgerliche und 
versperrt teilweise den Blick. aufdie Wand AB ; der Blick wird auch aufdie Ecke Bverspe rrt, wo sich 
eine kurze Wand zwischen dem Theater und dem Reidt-Haus erstreckt. Man sollte erwarten, daB 
die Wand mil dem Eingang flir Adlige die priichtigste sei, aber dem ist nicht so, weil Einschriinkun
gen durch die Lage geboten waren und weil die Wand BC dem Palast genau gegenilber lag. 

Eine Reihe von Bauanweisungen und Berichten sind erhalten geblieben, 
und da sie die umfassendste Dokumentation iiberhaupt der Erbauung eines 
Theaters im 17. lahrhundert sind, nehme ich mir die Freiheit, ausfUhrlich zu 
zitieren. 

Der erste Brief, in dem es sich wahrscheinlich urn das Ottoneum handelt, ist 
an den Oberst Hans Heinrich von Siegerodt gerichtet: 

Undt die roden Plallen belangende, damach im Steinbruch bei Bereshausenn 
geraumett worden, gibtt sich : ganz lob : der Steine im Berge Wall an, seint des 
vermuetens eine zimbliche noturfft daselbsten zu langern aber stehett sehr hoch 
erde daruber, bin mit etzlichen arbeitern daran diese itzige Dache den anheb zu 
< .. ... >, damit etzliche derselben Plallen gebrochen, undt also ins werck ge
richtet wurde. 
Den Steinbruch Wu/ffskoben belangende wit der meister schuldigem gehorsam 
nach unsers gniidigsten Fursten gebeut nach veremegen, undt wie derStein gibtt, 
alle vleijJige befurderung thun, wO/te undtliebden am Sonnabent dieserwegen 
bericht gelhan haben, haben dieselbe mit unserm gniidigsten Fursten undl Hern 
andere hehe sachen zuschqIJen gehabll das damals ich nicht habe bericht kon
nen geben. Das dienstunderlich be/angel, sein zu geburender zeit, au.per ambit 
Spongenberg auch ankommen. signat. Wu/ffskoben am 26. Juli anno 603 [sic]. 
(Quelle I) 

Aus spateren Berichten geht hervor, daB rote und weiBe Steinplatten aIs Deck
platten fUr die Sitze im Theater bemitzt wurden, und wenn es diese Platten 
sind, auf die in diesem BriefBezug genommen wird, dann muB der Plan fUr das 
Theater bereits 1603 beschlossene Sache gewesen sein. 

Bis Oktober 1604 waren schon groBe Fortschritte gemacht worden, wie der 
folgende Text belegt: 

Berichll vonn Bausachen in den 43 wochen so geschlossen denn 27. August 1604 
Zimmerleuch ... arbeiten am Thealro in der Dachung nachm Wall, werden 
kiinfJlige Wochen darmitt forifahrenn und geliepts GOII vollenden ... 
Decker haben ... das Dach ufJm Theatro ufJ beiden Seiten gedeck geschwerzll 
und mill 01 angestrichen werden negst kiinfJtige Wochen an der Riindung nach 
dem Wall Werths vollendts zu deckenforchfarren und hiemeben allerhandt ge
meine nOlliirfJtig Flickwerck verrichten. 
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Steinmetzen haben im Gibbel des Theatro die Rondenlenster veifertiglt ouch 
einstheils in der Thiir am Eingang daselbsten ist ouch einstheils an den 
Schniirckeln und Piramidis gehawen. aber wegen des unstenden Welters und 
Frostes zu versegen. nich vol geschehen konnen ... 
Meurer haben den Gibbel am Theatro bijJ in die Forst, oh ne dieSchniirckel und 
Piramidis ujJgemauert ... (Quelle 2) 

Wessels Zeichnung zeigt die Stadtmauer nahe der geschwungenen Rlickwand 
des Theaters. So mit bestiitigt dieser Baubericht teilweise die Skizzen von 
Dillich und von Wesse!. Die Steinmetzarbeiten waren ofTensichtlich aus
schlieBlich 'fUr die Ostseite des Gebiiudes bestimmt, da sie ursprlinglich die 
einzige mit einem Giebel versehene Seite war. Bei Holtmeyer findet sich eine 
minuti i:is genaue Darstellung dieser Seite des Gebiiudes (Tafeln 7 und 8) IS. 

Eine besonders wichtige Abrechnung wird im Verzeichnis und Abzelung der 
Steinmezenarbeit aufgeftihrt: 

So Meister Wilhelm ", der Bildthawer dijJ anno 1604. lm Gedinge veifertigt halt 
ers/lichen am Th eatro. 
Dos underste Fuesgesimbs istlang 75 Eln iede per 2 Albus, treglt - 5 Gulden, 
2 Albus 
Die Grosse thur ujJ der Seiten am Eingang per - 25 Gulden. 
Die ander thiir am Hauptgibel per - 16 Gulden. 
Zehen hohen Fenster iedes hoch 14 FujJ weir 6 FujJ oben ein Rundung iedes 
9 Gulden treglt - 90 Gulden. 
Sechzehen runden Fenster im Diameter 6 FujJ iedes per 6 Gulden tregt- 96 Gul
den. 
Zwey Fenster im Gibel oben milt runden Bogen iedes per 7 Gulden treglt -
14 Gulden. 
Ein Thur oben im Gibbel milt einem runden Bogen per - 12 Gulden. 
Ein hohes Fenster zwischen der Eingang und ein Thuroben am Wall per- 6 Gul
den. 
Dos Gesimbs so uberdem ronden Fenstem ligt istlang 95 Eln iedes per 3 Albus, 
treglt - 10 Gulden, 25 Albus Lateris - 275 Gulden, 19 Albus. 
Dos Dachgesimbs istlang 95 Eln iedes 1', Gulden treglt - 23 y, Gulden. 
Die Architrab ist long 95 Eln iede per 5 Albus tregt - 18 Gulden, 7 Albus. 
Dos Fries istlang 95 Eln iede Eln per 3 Albus treglt - 10 Gulden, 25 Albus. 
Drein Gibel mitt seinem Ornat, Schnurckeln. Piramidis ohne die Fenstern per 
55 Gulden. 
Eck Quadem 110 dos 100 per 5 Gulden treglt - 5% Gulden. 
Bleiflorter 715 dos 100 per 3 1', Gulden tregt - 25 Gulden, 6 Helier. 
Lateris - 138 Gulden, 13 Albus. 
Summa Steinmezenarbeit so anno 1604 am Theatro veTjertigtt warden (hut in 26 
Albus - 414 Gulden, 6 Albus. (Que lie 3) 

Das meiste des hier Aufgelisteten ist noch erkennbar und van unschiitzbarem 
Wert bei der ErschlieBung des ursprlinglichen Erscheinungsbildes des Ottone
urns. Das untere Sims ist nur 75 Ellen lang, weil es durch den Eingang fUr Blir
gerliche und ein hohes Fenster (das heute auf den unteren Balkan fUhrt) liber 
dem Schauspieiereingang unterbrochen wird; das obere Sims, der Fries und 
der Architrav waren wahrscheinlich nicht unterbrochen und 95 Ellen lang. 
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Diese drei Komponenten werden heute vom oberen Balkon unterbrochen. AI
lein die 16 Rundfenster stellen ein Problem dar : das heutige Gebaude hat nur 
13 Rundfenster und ein ovales, das uber dem Eingang fUr Adlige gelegen ha
ben miiBte. (In den heutigen Nord- und Sudgiebeln befinden sich ebenfalls 
Rundfenster, aber sie stehen mit dem ursprunglichen Bau nicht im Zusam
men hang). Die drei uberziihligen Rundfenster konnten sich in der geschwun
genen Ruckwand oder in der Nordwand und somit in der Zuschauerhalfte des 
Theaters befunden haben, obwohl sie zugegebenermaBen auf Wessels Dar
stellung nicht enthalten sind. 

Die einzigen Seiten des Bauwerks, wo sich ein Architrav haue befinden konnen, sind die OSI· 
und die Sudseite ; sie messen 22,80 m bzw. 34,25 ffi. Oividiert man diese Zahlen dUTch die 9S ElIen, 
die der Architrav miBI , so errechnen sich ungefahr 59,7 cm fU r die Elle 2o. Die 6 mal 14 FuB groBen 
Fenster, die in der Abrechnung aufgefUhrt sind, messen in der Innenabmessung 1,75 m mal 4,09 m 
oach heutigen MaLien ; das ergibt flir den Kasseler "FuB" 29,2 cm oder ziemlich genau eine halbe 
Elle. Legt man jedoch die AuBenabmessungen des Fensters inklusive der Einfassung zugrund e, 
dann miLlt es 2,31 m ; dividiert man nun diese Zah! dUTch die bei Vernuken genannle Zahl von 
6 FuB, so ergibt dies eine Liinge von 39 cm. Ich werde we iter un ten darlegen , daB du Ry bei der Pia
nung fUr die Saulen des Gebaudes irrte, weil er die 39 cm-Einheit zugrunde legle. und ich gestehe 
ein, urspriinglich den gleichen Feh ler gemacht zu haben. Ich verdanke es Professor 10chem l our
dan, Architekt und Professorflir Architektur an der Gesamthochschule Kassel. daB ich diesen Feh
ler korrigieren konnte. 

Die Festlegung eines Kasseler . FuBes· ist wichtig; Landgraf Moritz 
schreibt an Hans Heinrich von Siegerodt und Adam Muller : 

Im Thealro sollet ihr zwo Lauehen" maehenn lassenn, deren die erste zwoif! 
Sehieh lang undt 6 Sehieh breidt angelegt undt hinder uber der Seen a an der 
Wandt gemaeht werden soli, die zweite soli mitten uber daft proseenium!unJJ 
Schich in die Vierung gemacht werdenn ... 
Geben zu Marpurgk den 21. Februarii anno 1605. (Quelle 4) 

Legt man die oben errechneten LangenmaBe zugrunde, so kommt man auf 
eine GroBe von 3,58 m mal 1,75 m fUr die groBe Lauehen und 1,46 m' fUr die 
kleine. Der Brief laBt erkennen, daB Moritz die Theaterterminologie be
herrschte, dartiber hinaus ab er ist er deshalb besonders wichtig, weil er zeigt, 
daB es innerhalb des Gebaudes eine Buhnenwand gab. Folglich gab es auch 
einen Hinterbuhnenbereich zwischen dem Schauspielereingang und der Buh
nenwand. Diese Interpretation wird gestUtzt durch einen weiteren Arbeitsauf
trag Moritzens aus dem Jahr 1605. Der Landgraf ordnet an : 

1. das Theatrum 5011 gantz verfertiget werdenn die Decke 5011 mann von einem 
leinen Tueh maehenn, der Boden uJJ dem Gebelek soli mitt dannen Dihlen be
sehlossen werden, daft man sieher daruJJ gehen konne. (Quelle 5) 

Dieser HolzfuBboden ist wohl derjenige, in den die Lauehen geschnitten wer
den sollte, und er muB sich aller Wahrscheinlichkeit nach von der Giebelwand 
bis zur Buhnenwand und we iter uber die ganze Buhne hinaus erstreckt haben . 
Die Decke, d. h. der Teil uber dem Orchester und den Banken, sollte mit einem 
leinenen velarium tiberzogen werden - ein Aspekt, der von Langans Beschrei
bung des Theaters als so sonderlieh au! die alte Romisehe Art darzu gebauet 
Glaubwurdigkeit verleiht. Das velarium und der Boden uber der Buhne konn
ten sich, wegen der Hohe des Eingangs fUr Burgerliche, nicht weit unter der 
Hohe der Dachkante an der Sudwand und auf der Hohe des heutigen oberen 
Balkons an der Ostwand befunden haben. Die AusfUhrung der oben zitierten 
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Anweisungen fUr den oberen Boden, die Lauchen und das velarium sollte aller
dings noch geraume Zeit auf sich warten lassen . 

Ein Baubericht, der heute nicht mehr aufindbar ist oder jedenfalls im Hessi
schen Slaatsarchiv fehlt und der hier nach Hartleb (S. 107) ziliert wird, besagl 
liber die Zeil vom I. Januar bis 24. Februar 1605 : 

1. Z immerleul 
. . . Das geslD/tze und seftion uffm Rotensteine .. . 
2. Holtzschnitter 
... habenn sie geschnittenn ... Zum Gestiiltze und Seftion ujJ dem Roten
steine . . . 
3. Wallarbeifer und Gedingte 
. . . Am Theatro ujJ dem Rotenstein zugetragenn . . . 
4. Seiler 
.. . 40. stricke so der Riister Uf/m Ra/ensteine am Theatro und andern ver
braucht . . . 
5. Gekauffte dann em Furter dielenn Sindt zum Judicier Heuftlin and Seftionn 
ujJ dem Rotenstein verbraucht. 
6. Steinbrecher 
. . . 1st for grofte werckstuck Zum Gibbel des Theatri, Z u Simbftenn, for weifJe 
und Rote Blattenn . . . 

Die Innenarbeiten waren offensichtlich so weit gediehen, daB Silze eingebaul 
werden konnlen ; aus diesem Berichl wird gefolgert, daB die Geslelle der Ban
ke aus Holz gemachl waren und dann mil rolen Sleinplallen abgedeckl wur
den. Die weiBen Sleinplatten wurden, wie spaleren Berichlen zu enlnehmen 
ist, fUr andere Sitze benulzl. Die groBen Sleine scheinen die Ziersteine fUr die 
Ecken des Gebaudes gewesen zu sein. Eine einzige Abbildung (Tafel 9) zeigl 
diese Ecksleine; heule liegen sie unler Pulz. 

*** 
Bis zum 23. Marz 1605 war das AuBere des Baues weitgehend fertiggeslelll. 

... weil die Gibbeln des Theatri ujJ beidenn Seitten bifJ undernn KnopjJ mitt 
denn Schnerckeln und Piramidis aujJgejUhrelt und var saglt, wie es hinfortt in 
vo/nkomliger ver/ertigung ihir die geriiste weggenommen wilrden, auft und ange
srrichenn werden so/tten, und was manfiir Farbenn mitt Rath des Filrste und zu
vorwifJenn Eures gestrengen umb die Thiire, Fenstere, Schnerckel und Simbs Eil 
brauchen sollt . . . (QueUe 6) 

Dieser Brief eines Sekrelars namens Welckes an von Siegerodt sprichl von 
mehreren Giebeln ; dies kann jedoch gelrosl als Irrtum angesehen werden, 
denn es existieren wiederholt Hinweise auf nur einen Giebel ; oder aber es 
kiinnlen die Vorder- und die Riickseite dieses einen Giebels gemeinl sein. Am 
11. April berichlel Wolff: 

verordnenn midI der Bawarbeit seindl wir immer dran, itzo laft ich das Thea
trum auswendig beweiffen und mitt grawer Stein/arb anstreichen . .. (Quelle 7) 

Und am 21. April schrieb er schlieBlich an Morilz, daB Der Gibell am Theatro ist 
berappet und angestrichen . .. (Quelle 8) 
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Tafe! 1: Ansicht der Stadt Kassel im lahre 1605 van Wilhelm Dilich, in: M. Merian, Topographie 
Hassiae et Regionum Vicinarum (Frankfurt, 1646). Obernommen aus: Paul Heidelbach, Kasse l : 
Ein Jahrtausend hessischer Stadtkultur (Kasse\ und Basel, Biirenreiter) 1973, S. 88. 
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Tarel 2: Ansicht der Stadt Kassel im lahre 1605 van Wilhelm Dilich, Hessische Chronica (Kassel, 
1605) 
Landes- und Murdhardsche Bibliothek Kassel) 
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Tarel 3: Der Leichenzug Moritzens mit der Stadt im Hintergrund, aus: Momentum Sepulcrale ad 
lIIustrissimi CelsissimiQue Principis ae Domini, ON. Mauritii, Hassiae Landgravii, Memoriarn 
Gloriae Sempiternam Erectum (Cassel , \638) . 
(landes· und Murhardsche Bibliothek Kassel) 
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Tafel4: Ansicht der Stadt Kasse l im Jahre 1673 van Wilhelm Wessel. Das Original befindet sich im 
Hessischen Slaatsarchiv Marburg. 
(Mil Genchmigung des Hess. Staatsarchivs) 
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Tarel 5: Hartlebs VergrtiBerung 
der Zeichnung von Wessel. 
Aus: Deutschl ands Erster Theaterbau 
(Berlin und Leipzig, Wa iter de Gruyter, 
1936), 
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Tarel 6: Aktueller Pla n des Erdgeschosses des Ottoneums. 
(Naturkundemuseum im Ottoneum) 
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Tarel 7 : Die OSlseile des Ottoneums ohne die Giebel und Kuppeln. Aus : Alois Holtmeyer, Bau
und KunSldenkmaler im Regierungsbezirk Cassel (Cassel, Kreis Cassel-Stadt, 1923), Atlas 11 , Tarel 
336. 
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Tare1 9 : Zeichnung der Ostseile des Ottoneums aus dem Jahr 1862, die die Ecksteine zeigl, die 
heule unler PulZ liegen . 
(Archiv cler Stadt Kassel) 
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Tarel 8: Die Ostseile des Ottoneums nach der H inzufligung der Giebel und Kuppeln dUTch du Ry 
im Jahre 1696, vg!. Tarel 7. 
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TafellO: Teil ansicht eines Theaters van Sebastian Se rlio, in ders., The Book of Architecture (Eng
lish Ed it ion, London, 1611), 2. Buch, 3. Kapitel, Fo!. 23v. 
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Tafel 11: Die heu tige Siidansicht des Olloneums. 
(Naturkundemuseum im Ouoneum) 
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Tarel 12: Heutige Westansicht des Ononeums. 
(Naturkundemuseum im Ouoneum) 
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Tafel 13 : Heulige Nordansicht des Ottoneums. 
(Naturkundemuseum im Ottoneum) 
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Tarel 14 : Ostansicht des Ouoneums, die den Aufbau des Gebaudes erkennen liiBt. 
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Tarel 15 : Vom Verfasser rekonstruierter Plan des Thealers, mit den Kreisen und Dreiecken des 
Vitruvius. 



Tarel16 : Im 16. Jahrhunden entslandene Zeichnung eines romischen Theaters, aus Daniele Barba
ros Ausgabe von "De ArchiteclUra" von Vitruvius, Venedig, 1567, S. 188. 
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Tafel17 : Moderne Zeichnung eines romischen Theaters, aus: Marcus Vitruvius POllio, The Archi
tecture (English translation by Joseph Gwilt, London , 1874), S. 293. 



Tafel18: Plan des Thealers oh ne die Kreise und Dreiecke des Vitruvius. Zeichnung des Verfassers. 

Tafel 19 : Plan des Kellergeschosses. Zeichnung des Verfassers. 
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Tafel20: Oberlagerter Plan, der das Verhiiltnis zwischen KellergeschoB einerseils und BUhne und 
BUhnenwand andererseits zeigt. Zeichnung des Verfassers. 
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Tafel 21: Vom Verfasser rekonstruierter AufriB des Theaters mil Blick auf di e Si.idwand. 
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Tarel 22: Rekonstruierter Aufrill def Blihne und def Wand der Schausp ielerga rderobe. Zeichnung 
des Verfassers. 
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Tafe123; Das Cockpit-in-Court vcn John Orrell, in : The Measurement and Analysis of ln igo Janes' 
Theatre Plans. Dieser Vortrag wurde vcr dem theatergeschichtlichen Seminar der Tagung der Sha
kespeare Association of America 1978 in Toronto gehalten . 
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Tarel 24: Zeichnung des Phoenix Theaters in der Drury Lane von John Orrell, s. Tarel 23 . 
Quellenangabe s . • . Tarel 2). 
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Tafel 2S: Projektion des Thealers unter Weglassung der Einzelheiten der Garderobenwand. 
Zeichnung des Verfassers. 



WoltT informiert Moritz am 13. Mai 1605: So machen die Maler an der Decken 
des Th ealri mill dem Wall hinder dem Schlachlhauft leichles auch zum Endl ... 
(Quelle 9) 

Aber am 16. Mai registriert er Veriinderungen am velarium, weil die gelbe 
farbe bei Lichl in solcher hohe nichl kann gesehen werden .. . Und am 24. Mai: Im 
Theatro is! der Vierte dei! der decken gemahlet und angeschlagen, und/ehret man 
milt ver/ertigung des iibrigen jimmer jort. 

(Diese Briere vom 16. und 24. Mai waren im Hessischen Staatsarchiv ni cht auffindba r. Ich zit ie
re hier nach Hartleb. S. 108). 

Obwohl das velarium bereits angebracht war, muBten noch ausgiebige In
nenarbeiten in AngrifT genommen werden, wie zwei weitere Briefe belegen. 
Der erste, vom 22. Juli 1605, ist an van Siegerodt gerichtet und weist darauf 
hin, daB die Arbeiten ... am Fuftboden des Th ealri begonnen haben und daB 

Gibser haft im Thealro die Bagenn an den runden Fensfern /lach der kleinen 
Fuldaferligfehrell nun < ... > daselbslfort. Fenslermacher deftgleichen an der 
Fenslern des Th ealri und selzel ilzo die runden Fensler in. (Quelle 10) 

Bogen gibt es nur liber den Rundfenstem im Innem des Gebiiudes. Die hohen 
Fenster sind, van innen aus gesehen, rechteckig. Die groBeren InnenmaBe der 
Fenster werden durch Schriigen in den Wiinden bewerkstelligt, und diese 
Schriigen setzen sich nach unten kontinuierlich fort van dem Bogen liber den 
runden Fenstern zu den funden und weiter zu den viereckigen Fenstern - so 
entsteht ein einziges, extrem hohes Fenster, bestehend aus zwei Komponen
ten - bis hinunter zum heutigen ErdgeschoB (Tafel 21). 

Der zweite Brief, vom 16. November 1605, van WoltTan Moritz, beweist, daB 
zu diesem Zeitpunkt ein Teil der Arbeiten noch nicht abgeschlossen war: 

So vii nU/in die Sedilia des Thealri belri/ft, wo lien wir die Viesirung ujJsuchen, 
undr vermuge derse/ben die Sedilia zu machen Qnheben, also, daft zum ers/en 
die Mauren darzu ujJgefuhrel, und nach deren Vetferligung die Silze se/bslen 
oben mill Blallen der Gebuhr ausgemachl werdenn. (Quelle 11) 

DaB es si ch bei diesen sedilia urn and ere Sitze als die vier Bankreihen in 
Wessels Darstellung handeln muB, wird durch einen weiteren Brief nahege
legt, den WoltT vier Tage spiiter schreibt: 

• 

AlP aueh die eine Seitenmaur im Theatro wegen anderer Arbeit nieht hatt kon-
nen undermouret werden. so mussen wir dieselbe vor alien Dingen erstlich un
def/ahren undt den Grundt daronder, wie auch in der Orchestra au'pgraben las
sen dorin don noch ein grosser Wunder von £rden ligt, werden also mitt Auff
maurung der Sedilinen wegen diser £rden noch ein Zeit long gehindert werden . 
(Quelle 12) 

Es scheint, daB sich die sedilia im Orchesterbereich befinden soli ten ; diese In
terpretation wird gestlitzt durch einen frliberen Bericht vom 24. Februar, der 
erwiihnt, daB Zimmerleute und andere Handwerker bereits an den Banken ar
beiteten . Es gab folglich zwei Sitzgruppen im Theater: die Biinke, die in Form 
eines Amphitheaters angeordnet waren, und weitere Sitze im Orchesterbe
reich. Dies erinnert stark an die Sitzmoglichkeiten im romischen Theater und 
an Serlios Besprechung und Zeichnung der Sitzanordnung (Tafel 10) ". 
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Der letzte Baubericht besagt : 

Ausstzug der 11. Wochenrechnunge uJJ Gemeinbaw Cassell angangen den JO 
MartU und geschlojJenn denn 15, eiusdem anno 1606 gelUtert van Hermann 
Wo/fJ. 
Schreiner . .. den Boden zum proscenia van wann es bahlen gejiieget undt im 
Theatro gelegt .. . 
Zimmerleut . . . theils heben dos Holtzwerk undt Zimmerleutt zum Lauchen 
undt Loch in der Decken, im Theatro, somitt den Laden darin die Ac/ores u/f 
undt niedetfahren verfertigtt . .. undt theils uf/die Die/en ins Theatrum. Kill/ern 
... ouch im Theatro geriisell .. . 
Steinmetzern . .. Deren 6 Gulden uff Rechnunge der weiflen Blatten, die uJJ die 
Sessiones im Theatro gelegt werden, die erste Uffnahme ... 
Mauer im Gedinge . .. Diese haben/ortge/ahren an der Futtermauren am Waldt 
ufft der Rehnbahne, gegen dergrojJen Thur uber da durch man ins Theatrum ge
legtt. 
Maurer in Tage/ohn ... Dafilr haben teilsfortge/ahren an den roden Plouen zu 
hawen, undt legen im Theatro uff die Sessiones ... 
Steinbrechern . .. 12 Gulden Waiter Hillebrandenfur 300 rote 81atten, welche 
im Theatro uJJ den Sessiones verieget, dazu 7 Gulden Adarn Frolichenfur 175 
rode 81atten, uff derSchlacht aufgeladen gleiclifals im Theatro zu verlegen kost 
100 4 Gulden. 
Schifflohn . .. 1st von 175 rote Platten, so Adam FrOlich gelieJJertt ... 
Zeugkschlosser . .. 2 BlindtschlojJer vetfertigt, undt angeschlagen im Theatro 
mit Strebestangenn und Klobenn .. . 
Zeugkschmilt ... allerlei grobbe Schmittarbeitt .. . ins Theatrum vet/ertigtt. 
(Quelle 13) 

Das Theater war zu dieser Zeit fast fertiggestellt. Die Bubne war errichtet, die 
Falltliren in der Decke uber der Buhne waren endlich eingepailt und zwei der 
drei Ttiren mit Schlossern versehen. Die Arbeiten an den Sitzen gingen voran, 
und wenn die hier gemachte Auflistung der im Theater verarbeiteten Stein
platten vollstiindig ist, kann man das Fassungsvermogen erschlieBen. 

Es ist vo n 475 roten und ei ner Anzahl von wei6en Platten die Rede. Die roten Pl atte n kosteten 
4 Gu lden pro 100 Stuck ; wenn die weiBen das gieiche kosteten, so bedeutet die Tatsache, daB insge
samt 6 Gulden fU r sie bezahlt wurden, da8 es sich urn 150 weiBe Platten handelle . Leider ist nir
gends die GroBe der Plallen angegeben, abeT ich werde spater oach ausfUhren , daBjede Platte 58,4 
qcm gemessen haben muB, d. h. 2 Kasseler FuB im Quadrat. Wenn wiT also annehmen, daB ersteos 
hier alle im Thealer verarbeiteten Planen aufgelistet s ind , daB zweitens der Preis fUr die roten und 
weiBen Platten gleich war, und daB drittens je eine Platte fUr einen Silzplatz verarbeitet wurde, 
dann beliefe sich di e Gesamtzahl der Silze auf625 - eine Zahl, die deutlich unler der bei von Lan
gan genannten erliche tausend Iiegl; lelztere isl aber sicherlich als ubertrieben anzusehen ange
sichts eines Gebiiudes von der GroBe des Ottoneums. 

Die Anzahl und die Farbe der Platten lassen auch Ruckschllisse auf den 
Sitzplan des Theaters zu: 475 rote Platten fUr die Sitze der Burgerlichen und 
150 weiBe Platten fUr die im Orchesterbereich gelegenen Sitze der Adligen. 

Es gibt zwar keine weiteren bekannten Bauberichte, aber zwei andere Do
kumente tragen dazu bei , unsere Kenntnis des Theaters zu vertiefen. Das erste 
ist ein Brief von Moritz : 
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belangendt nun die inscription dieweill Zwey Porthell ahm Theatro seindt, ist 
unser genediger Be/elch, das die lateinischenn Inscriptio uber das Herrnpor-



lhale die Teulsche aber endlweder uber das Comedianlenporthall, od er uber 
die Portam plebis gemacht werde ... Dalum Marpurgk denn 25 Oclobris Anno 
1608. (Que lie 14, s. a. Hartleb S. 124) 

Dieser Brief beslaligl die Lage der drei Turen, die in Wessels Diagramm zu 
sehen sind. 

SchlieBlich enlhall eine Invenlarlisle des Thealers von 1612-13 fo1gende 
Eintragungen: 

Vertzehenn Lehnn Sitzstiile, mit Silberfarbenn duch bekleidt. 
Zehen Lehn Sitzjrawenzimmerstille, mit Silberfarbenn duch bekleidt. 
Vier holzernn Leuchterr so mil Seilernn in die H6he getzogen werdenn, derenn 
ZW/y mit /8 undt Zw/y mit 5 rohrenn. 
Zwey viereckichte dische. 
Neun eifJernn Leuchter anden wendenn. 
Ein grojJ ei/lenn genandt die schlange gedrehett. 
Ein holzernn jiijJ Tritt. 
Ein alten gemachstuell. 
Zwey dannen Leytternn. 
Obenn ul/m Bodenn, Einenn Altenn rei}1ekastenn. 

(Diese Inventarliste war bei meinem letzten Besuch in Marburg nichl zuganglich. In der Zwischen
zeit kann sie wieder eingesehen werden . Ich zitiere hier nach Hartleb, S. 117-118.) 

Wenn diese Autlistung vollslandig iSl, so liegt der SchluB nahe, daB das 
Thealer zu diesem Zeilpunkl nichl mehr in Belrieb war, und das falll ziemlich 
genau mil der Zeil zusammen, da die englischen Schauspieler aus den Kasse
ler Annalen verschwinden. Die Leuchttersind insofern interessant, als sie viel
leicht zur Beleuchtung von Abendvorslellungen wie z. B. der oben erwahnlen 
Inszenierung von Tarquinio und Lucretia dienten. 

* * * 
SchlieBlich bleibl als weilere Quelle uber das Thealer der noch erhaltene 

Bau mit seinen architektonischen Eigenheiten. Ihm ist erstaunlich wenig Auf
merksamkeit geschenkt warden; nur Haltmeyer versucht herauszuarbeiten, 
wieviel noch von dem ursprunglichen Bau geblieben isl und welche Anderun
gen durchgefUhrt word en sind, und seine Ergebnisse sind in mehrfacher Hin
sichl fraglich . Wie bereils erwahnl, hal Paul du Ry im lahre 1696 draSlische An
derungen an dem Gebaude vorgenommen. Teilweise wurde der Umbau sehr 
sorgfaltig durchgefUhrt, leilweise allerdings rechl schlampig. An der OSlseile 
wurden dorische Saulen hinzugefUgl. Der unlere Balkon wurde ebenfalls zu 
dieser Zeit angebaut, und das bahe Fenster zwischen den beiden Tiiren wurde 
selbsl in eine Turen umgewandell; auch der obere Balkon wurde angebaul, 
und die Inilialen C -L Z H fUr Carolus (Karl) I., Landgraf zu Hessen, der den 
Umbau in Auftrag gegeben halle, slammen sicher1ich nichl aus fruherer Zeil 
(Tafel 7). Giebel wurden auf der Sud- und der Nordseile in das Dach hineinge
baul, und alles wurde mit einer groBen Kuppel uberzogen (Tafel 8). Aus der 
Talsache, daB der Winkel des Daches groBer als 45 Grad isl, und daraus, daB 
Rilzen in den Holzarbeilen feslzuslellen sind, schlieBl Holtmeyer, daB ein Bo
den in der Hohe des Giebels herausgebrochen wurde 2] 
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Dr. Heinrich Klotz, Professor fUr die Geschichte der Architektur an der Uni
versitiit Marburg, versicherte mir in einem privaten Gesprach, daB Holtmeyers 
Annahme zumindest anfechtbar sei. So ist die Ostseite des Gebaudes noch 

•• 

weitgehend, wie sie ufspriinglich war, mil Ausnahme der oben erwahnten An-
derungen und kleinerer Arbeiten am Schauspielereingang and an der Tiir des 
oberen Balkons ~ dort wurden die mehr rustikalen Pilaster - ebenso wie die Pi
laster an der groBen Tiir in der Westwand - mit den dorischen Saulen architek
tonisch harmonisiert. Auf der Siidseite wurde der Eingang fUr Adlige in ein 
Fenster umgewandelt, das mit den sechs urspriinglich auf dieser Seite befind
lichen Fenstern Ubereinstimmt, abeT das ovale Fenster dartiber wurde unver
andert belassen (Tafel 11). Der Eingang fUr Biirgerliche wurde teilweise zuge
mauert, seine ufsprGnglichen Umrisse sind abeT ooch deutlich erkennbar. Die 
geschwungene Westwand wurde abgerissenn und eine neue Wand wurde par
allel zu r Ostwand eingezogen (TafeI12). Auf dieser Seite ist kein Detail von der 
urspriinglichen Architektur des Baues iibriggeblieben mit Ausnahme der gro
Ben Tiire rechts von der Mitte. Die MaBe dieser Tiir entsprechen genau den 
MaBen des ovalen Fensters auf der Siidseite, und ich vermute, daB man die 
Tiir fUr die Adligen herausgenommen und in die neue Westwand eingefUgt 
hat. Die rechte Ecke der neuen Wand wurde bis an die alte Siidwand herange
baut, da aber die neue Wand parallel zurOstwand verlief, reichte sie nicht ganz 
an die alte Nordwand heran, so daB aufder linken Seite ein kurzes Stiick Mau
er eingefUgt werden muBte (Tafel 6). DaB an dieser Stelle keine fachgerechte 
Verfugung vorgenommen wurde, ist wichtig, da so ein Stiick der alten ge
kriimmten Wand erhalten blieb. Bis heute bestand die Uberzeugung, daB die 
gesamte gekrUmmte Wand herausgebrochen worden seP\ doch dies ist nicht 
der Fall : ich konnte mich davon an Ort und Stelle iiberzeugen. Fensterund ein 
Giebel wurden auf der Nordseite hinzugefUgt, doch besteht auch hier keine ar
chitektonische Ahnlichkeit mit dem urspriinglichen Gebiiude (Tafel 13). So 
bleiben denn drei Wande und ein Teilstiick einer vierten von dem urspriingli
chen Bau. Auf den so wichtigen Seiten Ost und Siid waren du Rys Anderungen 
nur kosmetischer Natur, und das ursprii ngliche Aussehen ist noch deutlich 
erkennbar. 

* * * 
Nach Ansicht von Heinrich Klotz ist das Ottoneum ein Beispiel fUr die We

serrenaissance, und das Suffix eum spricht in der Tat fLir ein klassisches Erbe. 
Moritz - der zu Recht den Beinamen .der Gelehrte" erhielt - kannte Vitruvius, 
Serlio und wahrscheinlich auch Alberti . Die Landesbibliothek in Kassel, die 
aus der Bibliothek des Landgrafen hervorging, besaB vor dem Zweiten Welt
krieg zwei Vitruvius-Ausgaben - eine lateinische (von 1543) und eine deutsche 
(von 1575) - und vier Serlio-Ausgaben in Latein, Italienisch und Deutsch (von 
1558, 1559, 1575 und 1608)". Obwohl ich iiberzeugt bin, daB Vernuken der ver
antwortliche Baumeister des Ott one urns war, so besteht doch die Miiglichkeit 
einer Zusammenarbeit mit Moritz, der selbst ein Ktinstler war und sich sehr 
fUr Stadtplanung interessierte, wie die zahlreichen Entwiirfe, die von ihm in 
der Bibliothek in Kassel erhalten sind, ausreichend belegen. Das klassische Er
be des Ottoneums jedenfalls ist klar ersichtlich. Der hervorstechendste Beweis 
fUr dieses klassische Erbe - und fUr Vernukens Kenntnis der klassischen Lehre 
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- ist die Tatsache, daB das Gebiiude nach dem Prinzip der .Symmetrie der Ele
mente" des Vitruvius entworfen ist, d. h . 

•.. . das Zugrundelegen eines Modellelements/iirdie Teile des Werkes; und das 
Entstehen eines enlsprechenden harmonischen Eindrucks des Ganzen aus de, 
mehrfachen Unterteilung der Teile". Der Architekr muft graft" Sorgfalr darauJ 
verwenden, daft der Plan/ur seine Gebiiude dUTch ein ausgewogenes Verhiiltnis 
vorher festgelegter Einheiten zueinander beSlimmr wird. "27. 

DaB Vernuken Vitruvius tatsiichlich folgte , wird durch Tafel 14 verdeutlicht. 
Das zugrundegelegte Modellelement ist der Kasseler .FuB·, 29,2 cm lang, wie 
oben gezeigt. Tafel 14 zeigt zwar nur einige der vertikalen und horizontalen 
Modellelemente, man so lite aber aucb nicht Ubersehen, daB die inneren Bo
gen Uber den hohen Fenstern und Uber den TUren, die zu den Balkonen mh
ren, einen Kreis mit einem Durchmesser von 6 FuB (= 6 Modellelementen) er
geben. Der gleiche Durchmesser gilt mr den inneren Kreis der Rundfenster 
auf der zwei ten und vierten Ebene des Herkules, des Wah rzeichens der Stadt 
Kassel ; er gilt ebenso mr den Mittelkreis des kleinen Fensters direkt unterhalb 
der Statue. Es gibt ab er auch UnregelmiiBigkeiten. So si nd es von der rechten 
Ecke bis zur Fenstereinfassung 10 Einbeiten, auf der linken Seite aber nur 8,8. 
Diese Diskrepanz kommt zustande durch die Anbindung des Gebiiudes an ei
ne gemeinsame W and mit einer Hauserreihe. Als der Teil der W and, der iiber 
das Theater hinausreichte, abgerissen wurde, blieb ein et was tangeres Wand
stUck auf der rechten Seite zurUck. Wenn gelegentlich et was seltsame Ele
mentsummen, wie z. B. 8,8, auftreten, so kann man dies auf die wiederholten 
Oberarbeitungen des Gebiiudes oder ab er auf die unvermeidlichen Diskre
panzen zwischen Architektur und Steinbearbeitung zurUckmhren . 

Weiterhin ist die Tatsache beachtenswert, daB, so wie das Gebiiude heute 
steht, Saulen und Balkone eine zentrale Lage e innehmen ; ufsprtinglich war 
dies nicht der Fall, d. h. es fehlt etwa ein zusiitzliches Element auf der rechten 
Seite. Der obere Balkon reicht bis in die Fenstereinfassung auf der rechten 
Seite hinein, und auf der Darstellung verdeckt die rechte Siiule die Fensterein
fassung des neben ihr befindlichen bohen Fensters. Auf der linken Seite ist 
dies nicbt der Fall. Docb es ist ganz klar, daB du Ry, als er im lahre 1696 die An
derungen und Hinzumgungen vornahm, Vernukens aufModellelementen ba
sierenden Plan durchschaute, da er aber flirseine Berechnungen die AuBenab
messungen der Fenster (einschlieBlich der Einfassungen auf beiden Seiten) 
mit 2,31 m zugrundelegte, leitete er ein Element mit der falschen Liinge, niim
licb 39 cm, ab. Den Beweis hiermr liefern die MaBe der dorischen Siiulen, die 
du Ry binzufligte. In seiner Abhandlung Uber den dorischen Stil sagt Vitru-

• 
VIUS: 

... .. ihre Hiihe, einschlie,Plich der Kapitelle. ;SI in 15 Teile zu unleT/eilen, urn 
so zu einem Model/element zu kommen. Dieses Element muft der Planung des 
ganzen Werkes zugrunde liegen. DieStiirkedes Fu,Pes einerSiiule muft zwei Ele
mente betragen . . . Die H6he derSiiule oh ne Kapitelle hat l4 Elemente zu be/ra
gen "28. 

Die Siiulen am OUoneum sind 14 X 39 cm hoch und schlieBen mit einem 39 cm 
bohen Kapitell ab, der Durchmesser des FuBes einer Siiule betriigt 2 X 39 cm. 

* * * 
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So interessant dies alles an sich sein mag, soweit es das AuBere des Ottoneums 
anbelangt, die Hauptfrage ist die, ob es etwas tiber das Inn ere aussagen kann, 
insbesondere hinsichtlich der Lage und GroBe der Buhne, die auf Wessels 
Darstellung weggelassen is!. Ich denke, es kann. Wir wissen bereits, daB eini
gen Forschern der romische Stil des Inneoraums des Theaters aufgefallen ist; 
und die Bauberichte benennen solche romiscbe Charakteristiken wie das vela
rium, die amphitheatermaBige Anordnung der Sitze fUr Burgerliche und die 
Sitze im Orchesterbereich, die Adligen vorbehalten waren. Und wir wissen, 
daB das AuBere des Theaters nach den Verfahrensvorschriften des Vitruvius 
konzipiert war. Im Jahre 1602 besuchte Moritz die zwei romischen Amphi
theater und die Theater in ArIes, Nimes und Orange im stidlichen Frank
reich 29. Das Theater in Orange erregte sein besonderes Interesse, und von 
Rommel berichtet, daB Moritz die Ruine einer peinlich genauen Prtifung un
terzog JO• (Das Theaterwurde 1856 restauriert und macht heute einen gut erh,l
tenen Eindruck.) 1st es nur ein Zufall, daB ein oder zwei Jahre spater mit dem 
Bau des Ottoneums begonnen wurde ? 

Tafel IS ist die logische WeiterfUhrung des ob en Zitierten und basiert auf 
zwei Annahmen. Die erste ist die, daB sowohl das Inn ere als auch das AuBere 
des Theaters nach den Richtlinien des Vitruvius entworfen wurde. Es ist nicht 
abzustreiten, daB Tafel15 eine etwas eigenwillige Adaptation ist, ich gebe aber 
zu bedenken, daB die Interpretation des Textes von Vitruvius nicht zu all en 
Zeiten gleich geblieben is!. In der Ausgabe von De Archirectura von Daniello 
Barbaro aus dem Jahr 1567 ist der Kreis so eingezeichnet, daB er das ganze 
Theater umfaBt, wahrend moderne Ausgaben den Kreis nur bis an den Rand 
des Orchesterbereichs reichen lassen (Tafeln 16 und 17). Ich verweise auch auf 
die Tatsache, daB Vitruvius selbst situative Anpassung zulieB: 

"Trotzdem kann die Wirkung des Vorgeschlagenen nicht in alien Theatern 
gleich sein. Der Archilekt muji entscheiden, in welchem Ausmaji die Regeln der 
Symmetrie zu be/a/gen sind und wie sie der Eigenarl des Bauplatzes oder der 
GrojJe des Gebiiudes angepa'pt werden mussen . .. es ist wohl zu/iissig, kleinere 
Additionen oder Deduktionen vorzunehmen, vorausgesetzl, es wird nicht gegen 
den gulen Geschmack verslO,Pen und es entsteht nichl der Eindruck von Schwer
fii lligkeit. Das Werk wird gelingen, wenn der Architekt nicht nur EI/ahrung hat, 
sondern ouch iiber Einfallsreichtum und technisches Konnen verjilgr"31 . 

Die zweite Annahme ist die, daB der horizontale Durchmesser, d. h. die Linie, 
die den vorderen Rand der Buhne festlegt, am oberen Rand des Eingangs fUr 
Adlige lag, wie es der Plan zeig!. 

Solch ein Plan wirft allerdings zwei Probleme auf. Das auffallendste ist die 
Frage, warum die erste Bankreihe innerhalb des Kreises lieg!. Die einzige Er
klarung, die ich anbieten kann, ist die folgende: Man wollte so die Sitzkapazi
Wen fUr Btirgerliche erhohen, ohne den Sitzraum fUr Angehorige des Adels 
oder fUr besondere Gaste des Landgrafen im Orchesterbereich unangemessen 
einzuschranken. Dieser Aspekt ist auf Tafel 18 kaum wahrnehmbar, obwohl 
sie mit Tafel15 identisch ist, allerdings unter Weglassung der Kreise und Drei
ecke. Der horizontale Durchmesser bertihrt die auBere Kante der Wand auf 
der linken, nicht aber auf der rechten Seite, doch ist eine solche Diskrepanz 
unvermeidlich, wenn die geschwungene Rtickwand an die Ecken der beiden 
langen Wande heraoreichen soIl. Die Verschiedenheit der beiden langen 
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Wan de und die Kriimmung in der rechten Wand verursachen die auftretende 
UnregelmaBigkeit. 

Andererseits befindet sich auf dem Plan die Buhnenwand in der Nahe der 
Unterkante des dritten Fensters; auf diesen sehr bedeutenden Aspekt wird 
nocb naher einzugehen sein. Die Buhne ist 45 Modellelemente breit und 22,5 
Modellelemente tief; das ergibt eine Spielflache von 13,14 m mal 6,75 m; die 
englischen Schauspieler, von denen einige auf der 13,10 m-Buhne des Fortune 
Theatre aufgetreten waren, durften keine Schwierigkeiten gehabt haben, sich 
auf diese BuhnengroBe einzustellen. Und man kann mit Hilfe eines solchen 
Plans die relative Genauigkeit der Darstellung nachweisen, in der die Stufen 
aufbeiden Seiten der Bankreihen nicht auf gleicher Hohe eingezeichnet sind. 
Ein ebensolches Resultat ergibt sich aus Tafel 15 . 

* * * 
Ein weiterer Punkt ist bei der Betrachtung des Ottoneums bemerkenswert, 

doch ist keine der vorliegenden Arbeiten uber das Theater darauf eingegan
gen. Unter dem Gebaude befindet sich ein KellergeschoB - in der Tat ware es 
fast ein Tunnel zu nennen. Tafel 19 ist eine genaue Darstellung des Kellerge
schosses, angefertigt oach meinen eigenen Beobachtungen und Messungen. 
Es stellt sich natiirlich die Frage, ob dieses KellergeschoB mit dem Theater in 
Zusammenhang steht oder nicht. Die Wande sind aus Steinen und aus Mortel 
des gleichen Typs wie der Rest des Gebaudes, man hat sie jedoch im Rohzu
stand belassen und nicht verputzt. Genau unter dem Eingang mr Adlige befin
det si ch ein kleiner Raum, der heute als Lagerraum dient, und auf der rechten 
Seile ist der Heizungskeller, in dessen oberem Drittel Spuren fruherer Bauta
tigkeit zu entdecken sind; ostlich der alten Wand sind neuere Bautatigkeiten 
erkennbar. Der Ursprung des Ganges neben dem Heizungskeller ist nicht be
kannt ; der Gang mhrt heutzutage zu einerTur neben der Wendeltreppe (Tafel 
6). Das autfalligste Merkmal des Kellergeschosses ist der lange Gang, der un
ter dem ganzen Gebaude entlangmhrt. Legt man Tafeln 6 und 18 ubereinan
def, wird deutlich, da13 sich die Wand, die aufmeinem Diagramm genau inner
halb des dritten Fensters liegt, direkt unter der Buhnenwand befindet; die 
ScbluBfolgerung drangt sich nachgerade auf, daB diese Kellerwand als Grund
mauer mr die Buhnenwand eingezogen war (Tafel 20). Der breiteste Teil des 
Ganges liegt unter der Buhne, und zwar mhrt er vor bis etwa zur Halfte der 
Buhnentiefe und untertunnelt etwa zwei Viertel des Mittelteils der Buhne. So
lange der Original plan mr das Gebaude nicht gefunden word en ist, stellen die 
oben beschriebenen Fakten den besten Beweis mr die Richtigkeit meiner An
nahme dar, wie ich sie in Tafel15 und 18 niedergelegt habe. Der breite Teil des 
Ganges bote somit Unterbuhnenraum, und die Raume an seinen beiden En
den konnten als Lagerraum mr Gegenstande gedient haben, die man durch 
eine Fallture im Buhnenboden im Bedarfsfalle nach oben holen konnte. 

* * * 
Die gesamte Beweislage zeigt, daB Moritz das Ottoneum nach klassischen 

Prinzipien erbauen lieB ; dies gilt zumindest mr die Aspekte des Gebaudes, die 
man noch beobachten oder doch gedanklich rekonstruieren kann. Aber ich 
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nehme an, daB die Blihnenwand weitgehend nach Kriterien gebaut wurde, die 
man normalerweise mil der elisabethanischen Biihne assQziiert, waren doch 
die Schauspieler Engliinder, die englische StUcke autltihrten. Wenn diese An
nahme richtig ist, ware das Ottoneum ein Zwittergebaude, eine Kreuzung aus 
ramischen und englischen Theatern. 

SchlieBlich ist noch auf die Untersuchung der Theaterpliine des Inigo Jones 
durch John Orrell zu verweisen; dart zeigt sicb ein iihnliches, wenn auch nicht 
identisches Grundmuster, wie das hier fUr das Ottoneum nach Vitruvius ent
wickelte " (Tafeln 23 und 24). Das soll nicht heiBen, daB Jones van Vemuken 
beeinfluBt wurde ; nichts deutet in diese Richtung. Aber es sall heiBen, daB das 
Ottoneum kein einzigartiger Theaterbau war und daB es einen internationalen 
Wissensstand im Bereich der Theaterplanung im frlihen 17. Jahrhundert gab. 

Bisher ist das Innere des Gebiiudes - das eigentliche Theater - weitgehen1 
auGer 3cht gelassen warden, ausgenommen der Plan, der aus der Tradition, in 
der das Theater steht, abgeleitet wurde. Dieser Plan zeigt natilrlich nur einen 
Teilaspekt; HinzufUgungen sind natwendig, urn das Bild zu vervallstiindigen. 
HierfUr sind jedach weitere genaue Untersuchungen erfarderlich. Das Ge
baude hat die Form eines ungewohnlichen Trapezes, was daraus resultiert, 
daB die Ostwand und die gekrlimmte Westwand an die bereits bestehende 
Nardwand angebunden wurden (Tafel 5). Es gab nach andere Zwiinge: ein 
kleines Gebaude nahe der Slidastecke und eine Stadtmauer nahe der West
wand. Die ungewohnliche Form ermoglichte es, ein Maximum an Bauvolu
men auf einem Minimum an Platz zu erzielen. Es mogen abeT 3uch oach an
dere Uberlegungen eine Ralle gespielt haben, sa z. B. die GraBe der Blihne 
(durch den Plan festgelegt und der GraBe der Blihne des Fortune Theatre ahn
lich) und die Anzahl der Sitze! Es ist ein graBes Gebaude, eine Tatsache, die 
nicht unmittelbar aus Fatagrafien ader Zeichnungen ersichtlich is!. Die Au
Benabmessungen sind: Ostwand 22,80 m; Slid wand 34,25 m; Westwand, ein 
Bagen van 33,22 m; Nordwand 32,40 m. Die Starke der Wande betragt: Ost
wand 1,02 m; Slid wand 1,20 m; Westwand 1,25 m; die Nardwand ist unter
schiedlich stark, im Durchschnitt ergibt sichjedach eine Starke van etwa 1,22 
m (Tafel 15). 

Der Innenraum erstreckt si ch liber etwa 845 qm. Diese Flache laBt si ch in 
mehrere Abschnitte unterteilen . Die Flache zwischen der Ostwand und der 
Varderkante der Wand der Schauspielergarderabe miBt 204 qm. Diese Flache, 
abzliglich der Starke der Wand der Garderabe, ist der Hinterblihnenraum des 
Theaters. Dieser ist recht graB, und sa liegt die Annahme nahe, daB die Flache 
in sich durch Wande unterteilt war, die das darliberliegende Stockwerk trugen. 
Es mliBten sich in diesem Abschnitt des Gebaudes in der Tat zwei Stackwerke 
und ein Baden befunden haben (Tafel 21). Ein Teil des Hinterblihnenraumes 
muB auf gleicher Hahe mit der Blihne gelegen haben. Auch muB es minde
stens eine Treppe gegeben haben, die zum Stackwerk darliber fUhrte, und 
wahrscheinlich eine weitere Treppe, die zu dem Bereich unter der BUhne fUhr
te. 

Das eigentliche Theater, van der Varderkante der Wand der Schauspieler
garderabe bis zu der geschwungenen Westwand, umfaBt eine Flache van 641 
qm. Die Blihne selbst ist 13,14 m breit und 6,57 m tief, miBt alsa 86,33 qm. Es 
bleiben samit 554,67 qm librig fUr den Orchesterbereich, wa der Adel saB, fUr 
die vier Banke fUr Blirgerliche, fUr die Stufen und Gange neben den Banken 
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und fUr die Flachen, die an die Bilhne angrenzten, wozu auf der Sildseite auch 
die Eingangshalle fUr den Landgrafen und seine Gaste gehorte. Die links und 
rechts neben der Buhne liegenden Flachen messen 34,38 qm bzw. 30,46 qm ; 
somit verbleiben 8,9 qm fUr die Stufen und den Gang an der Nordwand und 9,5 
qm an der Sudwand. Der Orchesterbereich miBt 228,08 qm, und der gesamte 
Bereich, auf dem die Banke stehen, miBt, ohne die Stufen und Seitengange, 
243,21 qm . Zahlt man all diese Zahlen zusammen und zieht die Summe von 
der Gesamtflache ab, so bleibt ein Fehlbetrag von 0,14 qm; dieser ist jedoch 
unerheblich und kann aufminimale Abweichungen in den Winkelgraden oder 
in den Langen der Geraden zUrUckgefUhrt werden, oder aber er ist einfach das 
Ergebnis der Rundung der Berechnungen auf zwei Dezimalstellen. 

* * * 
Die Tiefe und die Flache der Banke werfen einige Probleme aur. Deren 

Losungenjedoch schalfen neue Einsichten und bestatigen einige fruhere An
nahmen. 

Die vom Orchesterbereich aus in Richtung West wand gelegene erste Bank hat e in e Krilm
mungsliinge von 33,34 m, eine Tiefe von 1,25 m, und umfaBt e ine Fliiche von 37, 12 qm; die an
schliellende zweite Bank millt 28 ,79 m und 2,44 m, dies ergibt eine Fliiche vo n 69,18 qm ; di e MaBe 
fLir die dritte Bank sind 27,67 m, 2,29 rn , also 63,89 qm ; fUr die vie rte Bank 27 ,88 m, 2,59 m, also 
73,02 Qm . Die Banke, mit Ausnahme vielleicht der ersten, schein en zu breit und die Gesa mtlange 
von 114,94 m reicht nicht aus, urn den angenommenen 475 Zu schauern Pl atz zu bieten. Teilt man 
diese Lange durch das Modellelement von 29,2 cm, so ergibt dies Platz flir 393 Zuschauer, die sich 
aufunertraglich engem Raurn auf den Vo rderkanten der Banke drangen muBten . Eine so lche An
nahme ist auszuschlieBen. Durften die Bi.irgerlichen i.iberh aupt si tzen? Ich fragte zwei Experten 
des deutschen h6fischen Protokolls, ob ein Bilrgerlicher in Gegenwan des Landgrafen hatte sitzen 
du rfen . Einmal erhielt ich die eindeutige Antwort ,.Nein", einmal die eindeut ige Antwort .. Ja". Gab 
es dann zwe i oder mehr Sitzre ihen auf den Banken ? Sind die Platten, die auf den Banken verlegt 
wurden, so aufschluBreich, wie ich weiter oben annahm? Teilt man die Gesamtnache der Banke 
du rch drei, d. h. man nimmt zwei Sitzreihen und ein en Gang pro Bank an, so ergabe dies e ine 
Flache von 162 ,14 Qm fU r die Si I ze (243,21 qm: 3 = 81,07 Qm, d. h. 162,14 qm flir die gesamte Sitz
niche). Nim mt man dann zwei Modellelemente im Quadrat pro Sitz an (58,4 cm x 58,4 cm = 0,341 
qm) und leilt die gesamte Sitztliiche dUTCh die Fliiche eines Si tzes, so ist das Ergebnis 475 (58,4 cm 
x 58,4 cm = 0,34 1 Qm . 162,14: 0,341 = 475 +). Entweder WiT haben es hier mit einem seltsamen Zu 
fa ll oder einem groben Rechenfe hler zu tu n oder aber wir sind gezwungen, bestimmte SchluBfo1-
gerungen zu ziehen. Die Bi.irgerlichen sa Ben, und sie saBen auf Steinplatten, von denen WiT jelzl 
wissen . daB sie 58,4 cm x 58.4 cm groll waren . Zwei Modellelemente messen 58,4 cm: die Mallein
heit von 29,2 cm, nach der die iiuBeren Proportionen des Thealers berechnet wurden, wu rde also 
auch auf das Innere i.i be rtragen. (D ie Bi.ihne ist 45 solche MaBeinhe iten bre it und 22,5 Malleinhei
ten tief.) 

Die 475 roten Platten sind die Gesamtzahl der auf den Sitzen verlegten Plat
ten und lassen die Zahl der Zuschauer im Bereich fUr Burgerliche erschl ieBen. 
SchlieBlich herrscht eine solche rechnerische Ubereinstimmung zwischen 
dem, was gesichert ist - die MaBeinheit von 29,2 cm und die 475 Platten - und 
dem, was spekulativ erarbeitet wurde - die Flache der Banke und der gaoze 
daraus gefolgerte Plan - , daB die Hypothese mil den Tatsachen zusammen
fallt. Dies, zusammen mit der Kongruenz zwischen der Wand der Schauspie
lergarderobe und der Buhne mit der Ruckwand und den Mauern unter der 
Buhne im KellergeschoB, ist hinreichend beweiskraftig, so daB wir jetzt nicht 
mehr voo einem hypothetischen Plan, sondern von einem wiederhergestellten 
Plan sprechen durfen (TafeI18). Die BeweisfUhrung hinsichtlich der Sitzflache 
bestatigt auch die Richtigkeit der Berechnungen der ubrigen Teile des Plans, 
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inkJusive der Treppen, die zu schmal zu sein scheinen, und sie verleiht den fol
genden Erhebungen Gewicht. 

Die entscheidende auBere Hohe ist die der SUdwand ; sie miBt, ohne den 
Grundsockel, 9,1 m (Tafel 11). Der Sockel miBt an seiner hochsten Stelle 
(rechts) 72 cm und an der niedrigsten (links) 40 cm; der Unterschied rUhrt da
her, daB die umgebende Landschaft nach Osten hin abfallt. Die Gesamthohe 
auf dieser Seite variiert also zwischen 9,5 m und 9,82 m. Die Decke des Thea
ters dUrfte etwas unter dieser Hohe gelegen haben, da sich das alte Kranzge
sims auf der gleichen Hohe befindet wie der Dachauflagebalken auf der SUd
wand ; das Kranzgesims auf der Nordwand befindet sich natUrlich auf der glei
ch en Hohe, ab er auf der Nordwand - sie war nicht einzllsehen, auBer von jen· 
seits der Stadtmauer - sind die anderen Elemente des Gebalks offensichtlich 
nicht ausgebaut worden. Es mag ein Zufall sein, daB diese auBere Hohe den 
MaBen sehr nahe kommt, die flir das Fortune Theatre, das Hope Theatreund das 
zweite Globe Theatre errechnet worden sind " . LaBt man wiederum den Sockel 
auBer acht, so betriigt die Hohe bis zum Dachflrst 19,1 m und bis zur Spitze der 
Statue auf der Ostwand 22,40 m (Tafel 7). 

Das Innere des Theaters selbst muB einen sehr imposanten Anblick gebo
ten haben. Es war offenbar groBer als die Theater in Vicenza und Sabbioneta, 
auch groBer als das Cockpit, das Phoenix und das letzte Black/riars in London 
sein soli ten, aber auch groBflachiger als das Fortune, das Hope oder das Globe. 
Die weitgespannte Decke, wahrscheinlich in der Farbe des Nachthimmels ge
halten, miBt 27,10 m von Innenwand bis [nnenwand an der breitesten Stelle 
und 22,40 m bis zur Wand der Schauspielergarderobe. Von deren Fassade bis 
zur geschwungenen RUckwand betragt die groBte Entfernung 27,20 m. Und 
wenn wir den Berichten Glauben schenken dUrfen, Uberspannte die Decke 
diese Entfernung ohne StUtzpfeiler. Eine solche Spannweite war selten und 
muB einen ungeheueren Eindruck ,gemacht baben, aber sie war nicht einmalig, 
und ich habe in Erfahrung gebracht, daB die Decken des Hradschin in Prag und 
des Lustspielhauses in Stuttgart noch weiter gespannt waren " . Wenn die Fa
higkeit, solche Dacher zu bauen, im Europa des 17. lahrhunderts geliiufig war, 
so war sie es zweifelsohne auch in England, und das zweite Globe und das Hope 
konnten auch Dacher gehabt haben, die die Innenhofe der Theater ohne 
StUtzpfeiler Uberspannten, wie es im Baukontrakt flir das Hope ausdrUcklich 
aufgeflihrt ist. 

Die Entfernung zwischen Decke und heutigem FuBboden betragt 8,90 m 
(Tafel 21) ; was aber noch wichtiger ist, die Entfernung zwischen dem Boden 
des Eingangs flir BUrgerliche und dem FuBboden betragt 4,67 m. Die vier 
Banke waren somitjeweils 1,17 m hoch gewesen, undjede Ebene ware durch 
vier Stufen mit der nachsten verbunden gewesen. lede Stufe ware dann 
unglaubliche 29,2 cm hoch gewesen, aber das ist die Lange eines Kasseler Fu
Bes -, und die 16 Stufen, die auf Wessels Abbildung zu sehen sind, multipli
ziert mit 29,2 ergeben 4,67 m, die Hohe zwischen FuBboden und Boden des 
Eingangs flir BUrgerliche. Die Stufen sind auch 29,2 cm tief. Es paBt also alles 
zusammen. Auf einer 1,17 m hohen Bank lieBen sich ohne weiteres zwei stu
fenartig gestaffelte Sitzreihen unterbringen,jede zwei MaBeinheiten hoch und 
tiber zwei Stufen zu erreichen, die ihrerseits jeweils eine MaBeinheit hoch wa· 
ren. Die Hohe der Stufen und die Anordnung der Sitze lie Ben den Schein von 
Steilheit und gleichzeitig von Tiefe entstehen, und wenn der Raum mit Zu-
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schauem gefUllt war, hatte man moglicherweise den Eindruck, ihre Zahl uber
steige die der tatsachlich Anwesenden betrachtlich. 

* * * 
Aufkeinerder Abbildungen ist der Bereich zu se hen, in dem die Adligen sa

Ben. Ich habe weiter oben geschatzt, daB 150 Sitze fUr sie vorgesehen waren, 
und diese waren im Orchesterbereich untergebrach!. Es sind keine Hinweise 
darauf erhalten, wie diese Sitze angeordnet waren. Aber das Grundmuster des 
Zuschauerraumes orientiert sich deutlich an Serlio, und aus Serlios bekannter 
Zeichnung laBt sich ein akzeptables Sitzarrangement fUr das Ottoneum ablei
ten, obwohl zwei Sitzreihen erforderlich sein muBten (Tafel 10). 

Die Breite und Tiefe der Buhne ist bereits erortert word en. Auf der dazuge
horenden Abbildung habe ich die Hohe der Buhne mit 1,17 m - oder 4 Kasseler 
FuB - und damit auf gleicher Hobe mit der ersten Bankreihe angesetz!. Aber 
das ist nur eine geschatzte Hohe und konnte zu hoch sein, denn so hatten die 
Adligen im Orchesterbereich nicht die beste Sicht gehab!. Leider gibt es 
keinerlei greifbare Beweise, die es erlauben wurden, die Buhnenhohe genau 
festzulegen . 

(Oa8 die Biihnenhohe und die Hohe der Fenstersimse aufTafel21 aufgleicher Ebene einge· 
zeichnet sind, ist ein Zeichenfehler. Die Fenstersimse muBten etwas tiefer liegen als von mir ge· 
zeichnet.) 

Das KellergeschoB diente sicherlich als Unterbuhnenraum ; der Mittelteil 
des Kellergeschosses reichte bis zur Halfte der Biihnentiefe und unterkellerte 
die beiden mittleren Viertel in der Breite. Es gibt auch eine Zugangsmoglich
keit von auBerhalb des Theaters und einen Gang, der zur Hinterbuhne fUhrt. 
Von besonderer Bedeutung fUr die Bestatigung der Richtigkeit des Plans ist 
die Lage der hinteren Kellerwand genau unter der Wand der Schauspielergar
derobe; sie diente letzterer als Grundmauer (Tafel 20). 

Auf der Hohe der Wand der Schauspielergarderobe ist der Hinterbiihnen
raum mit dem Theater auf drei Ebenen direkt verbunden. Wie bereits oben er
wahnt, muBte ein Teil der Hinterbuhne auf gleicher Hohe mit der Buhne lie
gen, und er muBte groB genug sein, urn dort die benotigten Materialien zu la
gem und gleicbzeitig den Auf- und Abgang der Schauspieler zu und von der 
Buhne zu ermoglichen. Die Unterkante des hohen Fensters auf der zweiten 
Ebene der Ostwand (Tafel 7) ist zugleich die Hohe, auf der der erste Stock 
liegt, namlich 4,67 m, d. h. er liegt auf gleicher Hohe mit der Unterkante des 
Eingangs fUr Burgerliche. DaB auf dieser Ebene auch ein Stockwerk im Hinter
buhnenbereich existierte, wird durcb keinerlei Dokumente beleg!. Aber wenn 
es dart kein Stockwerk gab, warum dann das ausgefallene Fenster, das, ohne 
den unteren Balkan, die Harrnanie der Ostwand s16rt? Dieses Fenster ist in 
eine Tur umgewandelt warden, und heutzutage befindet sich ein Stackwerk 
auf dieser Ebene, abwahl dies kein Beweis dafUr ist, daB das auch zur Zeit der 
Nutzung des Gebaudes als Theater der Fall war. Das hahe Fenster hat einen 
gewissen Hinweischarakter, und ein Stockwerk auf dieser Ebene konnte zu
dem mindestens zwei Zwecken gedient haben : der zweite Stock ware leichter 
zuganglich, und wenn es einen Balkon ader oberen Spielbereich in der Fas
sade der Schauspielergarderobe gegeben hat, ware dieses Stackwerk auf glei
cher Hohe mit diesen. Mit Sicherheit befand sich ein Stockwerk auf gleicher 
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Hohe mit der Decke des Theaters. Dieses ist im Bauauftrag fUr das Theater 
eindeutig ausgewiesen. Es erstreckte sich 3uch tiber die Wand der Schauspie
lergarderobe hinaus, wahrscheinlich bis zum vorderen Rand der Buhne, und 
zwei Fallttiren waren in den Ful3boden eingeiassen, urn so einen Zugang ZUT 

Buhne zu ermoglichen. Wenn sich die Unterseite dieses Bodens bis in das 
Theater hinein erstreckte, so war sie ohne Zweifel farblich so gestaltet, daB sie 
zu der Decke uber dem Orchester und dem Sitzbereich fUr Burgerliche paBte. 

* * * 
Jetzt bleibt uns nur noch die Aufgabe, auf die Fassade der Schauspielergar

derobe einzugehen. Die Bauberichte erwiihnen nur die Wandund liefern keine 
Einzelheiten. Es spricht weder etwas dafUr noch dagegen, daB es si ch urn eine 
perspektivische Buhne gehandelt habe nach dem Vorbild des Teatfo Olympico, 
des Theaters von Sabbioneta oder in Anlehnung an Serlios Zeicbnung. Ich 
meine, zwei Argumente sprechen gegen eine perspektivische Btihne ; sie 
scheinen allerdings zuniichst widerspruchlich. Zum ersten legt das Schema 
der Kreise und Dreiecke des Vitruvius, durch das eine Reihe von Elementen 
des Theaters nach GroBe und Lage festgelegt werden, keine perspektivische 
Buhne nahe. In diesem Zusammenhang ist auch der Besuch des romischen 
Theaters in Orange durch den Landgrafen Moritz kurz vor dem Beginn des 
Baus des Ottoneums zu werten. Dieses Theater hat drei Turen in der Stirnseite 
und zwei einander gegenuberliegende Turen auf den Seiten. Zum zweiten wa
ren die Schauspieler Engliinder, und sie spielten englische StUcke. Ihre Gegen
wart am landgriiflichen Hof war einer der Grunde, die zum Bau des Theaters 
fUhrten, und es ist kaum vorstellbar, daB ihre Bedurfnisse bei der Planung 
keine Berucksichtigung gefunden hiitten. Die GroBe der Buhne ist mit der des 
Fortune Theatre fast identisch, und die Fassade der Schauspielergarderobe ist 
ein nicht unwichtiger Bestandteil der Aulilihrung der Stucke. Die englischen 
Schauspieler brauchten und wollten wahrscheinlich keine perspektivische 
Buhne. Und Moritzens Vorstellungen von einem Theater im romischen Stil 
machten eine solche nicht erforderlich. 

Die von mir vorgeschlagene Rekonstruktion der Fassade der Garderobe 
entspringt zugegebenermaBen teilweise meiner Phantasie, aber doch nicht 
ganz (Tafel 22). Ich behaupte, auf gleicher Hohe mit der Buhne muB es drei 
Turen gegeben haben. Die mittlere im Schnittpunkt der zwei Mittelgeraden 
auf der Wand der Schauspielergarderobe gelegen und 3,45 m breit von AuBen
kante zu AuBenkante der Pfeiler. Dies ist - vielleicht zufallig? - die gleiche 
Breite wie die der groBen Tur in der heutigen Westwand des Gebiiudes, in der 
ich den ehemaligen, fruher in der Sudwand gelegenen Eingang fUr Adlige ver
mute. Aber ich glaube hier nicht mehr an Zufalle. Auf der Abbildung ist die 
Tur von Innenkante zu Innenkante 2,22 m breit und 2,5 m hoch. Die Gesamt
hohe betriigt 3,3 m. Weil diese MaBe mit denen des mutmaBlichen Konigsein
gangs identisch sind, habe ich sie so in die Tafel 22 ubernommen . Wenn es 
ab er eine Mitteltur in der Stirnwand gab, so liegt es nahe, zwei flankierende 
Ttiren anzunehmen; eine ware nicht ausreichend. Von der Mitte oach auBen 
auf dem Plan fortschreitend habe ich die niichsten auf der Wand der Schau
spielergarderobe sich schneidenden Geraden als die Innenkanten der Pfeiler 
der flankierenden Turen gesetzt, und ich habe diese kleineren Turen nach 
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dem Vorbild des fruheren Schauspielereingangs in der Ostwand - dem heuti
gen Haupteingang des Gebiiudes - gestaltet. Die TurofTnung ist 1,88 m breit 
und 2,40 m hoch . Die Gesamtbreite betriigt 2,95 m, und auf der Abbildung hat 
die Hohe die gleichen Abmessungen. Die Fenster im oberen Bereich sind 
allein meine Erfindung und konnen ebensogut weggelassen werden . Ich babe 
aucb einen kleinen Balkon und eine Tur, die auf der Ebene des zweiten 
Stockes hinter der Buhne auf diesen fUhrt, hinzugefUgt. Der Balkon mUGte 
kurz sein, urn ein Hinabsteigen durch die Fallture uber derScena an der Wandt 
moglich zu machen . Die Tur, die auf den Balkon fUhrt, sieht aufmeiner Dar
stellung genauso aus wie die beiden kleineren Turen auf Buhnenhohe. 

* * * 

Urn noch mehr uber die Buhne und die Wand der Schauspielergarderobe zu 
erfahren, mussen noch die Buhnenanweisungen der im Ottoneum aufgefUhr
ten StUcke ausgewertet werden. Die hierfUr herangezogenen StUcke sind al
lein solche, die in der Leipziger Sammlung Engelische Comedien und Tragedien 
von 1620 enthalten sind, denn sie konnen begrundet mit dem Ottoneum in 
Verbindung gebracht werden. Im allgemeinen liiBt si ch feststellen, daB die 
Handlung mit ihrer Vielzahl von Auf- und Abgiingen derjenigen der engli
schen Buhne entspricht. Dies ist keineswegs unerwartet ; es handelt sich 
schlieBlich urn englische StUcke, und sie sollten die englischen Gegebenhei
ten widerspiegeln, falls keine zwingenden Notwendigkeiten fUr ein Abwei
ch en von diesen Gegebenheiten sprachen. Die Tatsache, daB kein solches Ab
weichen erwiihnt wird, spricht gegen die Annahme einer perspektivischen 
Buhne und fUr die Annahme einer Buhnenrlickwand nach Art des englischen 
Theaters. 

Nichterwiihnung ist jedoch weder die einzige noch die beste Ableitungs
moglichkeit. Der Titus Andronicus, wie er in Deutschland gespielt wurde -
nicht Shakespeares StUck - erfordert eine obere Spielfliiche, ein fester Be
standteil englischer Theater, in klassischen oder zeitgenossischen italieni
schen Theatern jedoch nirgendwo existent. Die Buhnenanweisung und der 
darauffolgende Textausschnitt lauten: Gehet hin zu dem Pallast / ruJJet den AI
ten Titurn . .. Holla / holla gUler Freund Ti/us Andronicus / kom ein wenig zu mir 
heromer. " Ti/Us siehel lion oben hinunter. Dies ist die einzige Btihnenanwei
sung, die ich in der Leipziger Sammlung gefunden habe, aus der eine obere 
Spielfliiche eindeutig hervorgebt. Nimmt man jedoch Von dem dockhror Fau
stus, The Spanish Tragedy und Romeo und Julia in das Repertoire auf, so wird 
die Notwendigkeit einer oberen Spielebene mehrfach deutlich, wenn die Auf
ftihrungen in Deutschland den gleicben Regeln folgten wie die Inszenierun
gen in England. 

Mehr als nur eine Tur scheint erforderlich in Niemandts und Jemand, und 
zwar an der Stelle, wo Niemand, der sich bereits auf der Buhne befindet, an 
eine Tur geht und klopft: Er klopJJet en der Thur / kiimpt der Thiirmachter her
au,P. An anderer Stelle gebt Niemand auf die andere Seite der Buhne und 
klopft an eine Tur : Gehet oben an / klopJJet an / kiimpt ehner herau,P. Die Priipo
sition oben scheint mir hier irn gleichen Sinn gebraucht wie over in englischen 
Buhnenanweisungen wie: Enter with Drum and Colors, over the stage, Cordelia 
and Exeunt. (King Lear, V, 11) In der Comoedia vom Konig au,P England und 
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Scholtland kann man aus Hinweisen auf Auftritt und Abgang an unterschiedli
ch en Stellen auf einen Ortswechsel schlieBen. Der Konig ist allein auf der Buh
ne, sagt, er musse mit Barrabas sprechen, geh! ab und kommt unmittelbar dar
auf zuruck und ruft nach Barrabas. Die entsprechende Anweisung lautet: Ge
het hinein / kompt auf derandern Seiten wieder. Im gleichen Stiick wird an ande
rer Stelle auf mindestens zwei Turen hingewiesen in der folgenden BUhnenan-

• welsung: 

AljJbald wird ein zwehen Orten geblasen fund kommen immerzween und zween 
heraus/die dafechten mit Schildt/und kurj3en Schwerdten/worvon dan einer 
Iiegend bleibet. / Nach diesem alien kompt der Konig von Engellandt / mil blos
sen Gewehr heraus / auff der anderSeiten / der Konig in Sholtlandt / und ein geg
Iiches Volek behn sich. 

Keine der BUhnenanweisungen in der Leipziger Sammlung macht die FalltU
ren erforderlich, die mit Sicherheit in die Decke Uber der BUhne eingelassen 
waren, aber meiner Meinung oach konnte in Niemandts und Jemand ein Thron 
durch die graBe Falltiire heruntergelassen und wieder hochgezogen warden 
sein wie der quietschende Thron, den Jonson in der Einleitung zu Every Man in 
His Humour spottisch erwiihnt. Ein Beispiel fUr die Benutzung des Thrans -
aus mehreren in dem StUck - moge genUgen: leftt kommen die behden Kiinigin 
und Schmarrofter herauft / Kiinig Ellidorus steigt auff den Pallaft/ die andere blei
bet unten siflen " . Wenn der Thran van ob en heruntergelassen wurde, befand 
er sich sicherlich an zentraler Stelle vor der Wand der Schauspielergarderobe, 
und Auf- und Abgiinge hatten durch TUren rechts und links des Thranes zu er
folgen. Wurde der Thran nicht heruntergelassen, sondern durch eine breite 
Mitteltiir hereingetragen, so blockierte er diese TUr, und es wUrden wiederum 
TUren rechts und links benotigt. Zwei TUren sind folglich das Mindeste, was 
vorhanden sein muBte ; ab er eine groBe mittlere und zwei flankierende TUren 
wUrden besser mit der Architektur und auch mit den Beschreibungen des 
Theaters Ubereinstimmen. 

* * * 
Was flir ein Theater war das Ottoneum? War es ein einmaliges Theater? 

Oder war es, wie ich behaupte, im Grunde genommen ein englisches Theater. 
das infolge einer Kette van Zufallen eben in Deutschland errichtet wurde? 
Aus den BUhnenanweisungen liiBt sich zumindest ableiten, daB die Fassade 
der Schauspielergarderobe denen entsprach, die wir aus englischen Hiiusern 
kennen. Der Plan des Theaters basiert auf Vitruvius, aber fUr das Cockpit-in
Court und das Phoenix Theatre hat man Kreise und Dreiecke in iihnlicher 
Weise genutzt (Tafel23 und 24)36. Der Zuschauerraum orientiert sich eindeu
tig an Serlio, und einige englische Privattheater ktinnten ebensogut van ihm 
beeinfluBt sein J7 Die BUhne ist fast genau gleich groB wie die des Fortune 
Theatre. In der Hohe entspricht das eigentliche Theater weitgehend dem For
tune, dem Hope und dem Globe, und seine Hohe ktinnte bei Neuplanungen als 
Leitvorstellung gedient haben, wenn sie auch bei Umbauten wie fUr das Cock
pit, das Blackfriars oder das Phoenix naturlich nicht erreicht werden konnte. 
Auch beweist die Spannweite der Decke ohne StUtzpfeiler, daB es mtiglich 
war, im Globe und Hope eine iihnliche Spannweite zu erreichen ohne StUtz-
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pfeiler auf der Buhne. Wenn das Ottoneum einmalig war, in welcher Weise 
war es einmalig? 

Selbst wenn es im lahre 1604 nicht einmalig war, so ist es dies doch heute. 
All die englischen Schauspielhauser - auGer den vor kurzem entdeckten 
Grundmauem des Rose Thealre- sind langst verschwunden. Nur in Kassel ha
ben wir noch groGe Teile eines allein zu Schauspielzwecken errichteten Thea
ters erhalten, in dem englische Schauspieler des 17. lahrhunderts elisabethani
sche StUcke autruhrten. Fur die Stadt Kassel ist es ein luwel, fUr Deutschland 
ist es ein nation ales Kulturgut, und fUr die weltweite Gemeinde kultivierter 
Menschen ist es ein wertvolles Kulturdenkmal. 
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mich als erste darauf hi ngewiesen, daB Vernuken latsachlich der Architekt des Ottoneums 
war. Hartl eb sche nkte Vernuken kaum Beacht ung und hall Hermann Wolff, den er auch unter 
dem Namen Johannes Wolff erwahnt, fUr den Architekten, S. 90. WolfTwar Hofarzt und, wie 
es schei nt , auch so e twas wie Hofsekretar. in Kassel herrscht die allgemeine Obe rzeugung, daB 
Vernuken das Ottoneum entworfen habe, obwohl es mir ni cht gelu ngen ist, ein e QueUe ausfin
dig zu machen. Mit Sicherheit war Vemuken Bi ldha uer und Architekt, denn er hat zumi ndest 
einige Biirgerhiiuser in Kassel und das Rathaus in Koln emworfen - all diese Bauten wurdenje
doch wahrend des Zweiten Wellkrieges zerstOrt. Vg!. Carl Scherer : Der niede rHi.ndische Bild
hauer WHhelm Vernuken in hessischen Diensten . - in : Repertorium rur Kunslwissenschaft 
XXXI (1908), S. 218-226. 

20 Hartleb kommt auf andere m Weg zu einer Lange vo n 0,56 m rur die Kasseler EUe, S. lOt. Ohne 
Berechnungen vorzu lege n, setzt er ein MaO von 0,30 m rur den Kasseler FuO an, S. 104. 

21 Hartleb, S. 104- 106, erfo rscht di e Etymologie von Lauchen; es ist eine versc hlie Bbare OfTnung 
in Decken odeT Bode n. 

22 Sebastian Serlio : The Book of Architecture. Londo n 1611, Book Two, fo li o 23 b. 
23 Holtmeyer, S. 523. 
24 Ebd ., S. 524. 
25 Hartleb. S. 113. 
26 Vitruvius: De Arch itectu ra, translated by Frank Granger. London : Heinemann 1931 , I, S. 25. 
27 Ebd. 11 , S. 21. 
28 Ebd. I, S. 297 . 
29 Christoph van Rommel : Correspondance ined ite de Henri IV, Ro i de France et de Navarre 

avec Maurice, le Savant, Landgrave de Hesse. Paris 1840, S. 57- 59. Zil. b. Hartleb, S. 125. 
30 Dies hat mir Maryse Dampeine, Conservateur de Musee, Musee d'Orange, mitgeteill. Genaue 

Zeichnungen des Theaters finden sich bei Auguste Caristie: Monuments Antiques a Orange , 
Paris 1856. 

31 Vitruvius, I, S. 287 . 
32 Inigo Jones allhe Cockp il. - In: Shakespeare Survey 30. Cambridge : Cambridge Uni versity 

Press 1977, S. 157-168 . 
33 John Orrell : The Quest for Shakespeare's Globe. Cambridge: Cambridge University Press 

1983 , S. 104-105. 
34 Gesprach mit Dr. Hein rich Klotz, Professor fUr die Geschichte der Architektur an der Uni ver

sitat Marburg. Ich habe die MaBe nicht iiberpruft . 
35 Das kriti scbe Wa rt ist PaflajJ oder Pallast, das in etymologischen Wo rterbiichern unteT der 

heutigen Bedeutung von Palast, odeT auch von Festsaal oder Speisesaal, gefUhrt wird ; di es isl 
aber eind eu tig nicht der Sinn der Biihnenanweisung. 

36 Jo hn Orrell : The Measu rement and Analysis of In igo Jones's Theatre Pl ans. ein Vortrag, der 
vor de r Arbeilsgruppe zu r Theate rgesc bichte bei der Tagung der Shakespeare Association 0/ 
America, Toronto 1978, geha lten wurde. 

37 Jo hn OrreU : The Private Theatre Auditorium. - In : Theatre Research internat io nal 9,no 2 
(1984), S. 79- 92 . 
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Elne Vorbemerkung zu den TnnsskripUonen. 

Ich habe bei der Editierung der folgenden D okumente den Weg der weitgehenden Erhaltung 
des Orspri.in glichen gewahlt und sie. mil einer A usnahme, ungeki.i rzt i.ibernommen. (ch habe die
sen Weg aus mehreren Gri.inden gewahlt : 

I ) Die D okumente sp iegeln in dieser Form die Besonderh eiten der deutschen Schriftsprache des 
16. und 17. Jahrhunderts wider ; 

2) sie stellen ein Kontinuum an T heaterakt ivitaten in Kasse l dar van 1570 bis 1612 ; 

3) sie zeigen, welch vielfaltige I nteressen Landgraf M oritz ve rfolgte. 

4) I n ihrer Ganzheit belassen konnten sie auch flir andere als T heaterhistoriker von geschicht
lichem I nteresse sein . 

Die Rechtschreibung in diesen Texten ist, wie nicht anders zu erwarten, in
konsequenl und fehl erhaft. Der Gebrauch von Kommas zwischen unve rbun
den en Salzen isl ublich, Punkle werden haufig ersl am Ende eines ganzen Ab
salzes geselzt. Ich habe weder die Rechlschreibung noch die Zeichenselzung 
rnodernisiert - wiederum aus Grtinden histo rischer Genauigkeit - , aber ich 
bin sicher, daB heulige Leser keine Schwierigkeilen mil den Texlen haben 
werden. Unleserliche Worler oder Salze werden im TexI < ..... > markiert. 
Die Dokumenle sind nach Dalum geordnet. 

Die Anlagen 1-14 haben alle mil dem Bau des Ottoneums zu lun, obwohl sie 
teilweise auch auf andere Themenbereiche Bezug nehmen. Die Anlagen 15-18 
sind offensichtlich im 19. Jahrhunderl angeferligle Exzerple aus den Original
dokumenlen ; ich ruhre sie an, weil durch sie die Hoffnung am Leben gehallen 
wird, daB noch weilere Dokumenle gefund en werden konnen . Anlage 19 isl 
eine kriti sche Auswahl aus e iner langen Aufste llung von Ausgaben, aus der ich 
nur die Einlragungen ausgewahll habe, die mil Aufruhrung von Slucken zu 
lun haben. Anlage 20 berichlel von einer Hofaufruhrung unler Milwi rkung 
des Landgrafen als Schauspieler. Anlagen 21-24, 26, 30 und 31 beziehen sich 
auf die englischen Schauspieler. Anlagen 25 und 32 sind Anlrage auf Geneh
migung von Aufruhrungen, und Anlage 33 isl die Genehmigung einer Aufruh
rung Von Veneris und Dianae im Ottoneum im Jahre 1612. Die Anlagen 27-29 
berichten davon, daB Kostlime ausgeliehen und wieder zuriickgegeben wur
den. Anlage 34 isl eine Obersichl uber die Handlung der Comoedia Otto Schutz, 
die im allgemeinen dem Landgrafen Morilz zugeschrieben wird . 
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COMOEDIA OTTO SCHUTZ iDD deutsch 

Personae 

Landgraf Heinrich der elter, 
Heinrich se in elti ster Sohn, 
Ouo sein anderer Sohn, 
Bdopert der Cantzler, 
Julius Pflug der Hofmeister, 
Matthaeus Praeceptor, 
Hei nrich Homberger, 
Noberg Seck rodt, 
jung Cammerdiener, 
Merten 
HanB Narren 
Georg 
der Georg von Cleve, 
sein Gemahl, 

Argumenta Actuum 

Actus Primus 
Scena I 

Landgraf Heinrich verordnet den Eltern Lohn das 
Landt, den jungern zu studiren, 

Scena 2 
Ouo Schutz gibt seinem Hem Vatter undt Bruder 
gute Nacht, wirdt ihm ein Hoffmeister Praeceptor 
undt ein Junge zugeordnet, 

Scena 3 
LandgrafT Heinrich beclagt seinen Sohn der 
weggezogen, undt andet ihm wie es zugehen werde, 

Musica Lamentabilis Vocalium 

Actus Secundus 
Scena I 

Oer Hoffmeister und Praeceptor underredden sich 
der Institution halber. 

Scena 2 
OUo Schutz und sein Jung berathschlagen sich 
wie sie wollen au8rei ssen, 

Scena 3 

se ine Oochter, 
Wilhelm ) Cammerdiener 
Henno 
E,. 
Emilia Jungfrawen 
Grativola 
He, 
Bertho Her von der Marck, 
MaUhias Her von Polandt, 
sechs van den Stenden, 
Hieremias Secretarius, 
Trumpter 8, 
Musica instrumenta 4, 
Musica Cantores 6 

Personae interloguentes 

Act I Scena 1 
Landgraf Heinrich der eitere, 
Heinrich der junger, 
Otto Schutz, 
Edopert Cantzler 

Act I Scena 2 
Landgraf Heinrich der eiter Sohn, 
OUo Schutz, 
Edopert Cantzler, 
HofTmeister, 
Praeceptor, 
der Jung 

Act 1 Scena 3 
Landgraf Heinrich aUein 

Act 2 Scena I 
Hoffmeister, 
Praeceptor 

Act 2 Scena 2 
OUo Schutz, 
sein Jung 

Act 2 Scena 3 
Oer Praeceptor reprebendirt den jungen Herrn wegen 
UnfleiB im studieren, der Hoffmeister sezt ehr sey 
ihm auch bevehlen, wolle ihnen zu ritterlichen 
Obungen haltten . 

Praeceptor, 
Otto Schutz, 
Hoffmeister 

Scena 4 
Oer Praeceptor verflucht aulicam vitam, und kumbt 
zu ihm ein Nar, heltt das oppositum. 
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Praeceptor, 
Hausnarr 

Act 2 Scena 4 



Argumenta Actuum 

Scena 5 
Oie Narren machen PoBen undt melden das der OUo 
Schutz ist weggelassenn. 

Actus Tertius 
Scena I 

Oer Praeceptor und Hoffmeister beclagen sich das ihr 
Her weggelauffen uDd spouet ihrer Georg der Narr. 

Scena 2 
Oer Hoffmeister zeihet den Praeceptor, ehr habt ihm 
den SchluBell zum Gelde gestolen und habe den 
Herro darvon gehulffenn, 

Scena 3 
Oer Hoffmeister wil dem Hem nach, undt wan ehr 
ihnen nicht findt , wil er auch nicht widerkommen, der 
Praeceptor aber wil dem Hem das anzeigen und 
daruber Gnad und Ungnad gewertig sein , das 
widerredt ihm der Nar George. 

Musica lamentabilis instrumentalum 

Actus Quartus 
Seena I 

Oer Praece plor zeigt an dem alten Landgraffen diese 
bose Zeiuung, und beelagt sich der Altt jemmerlich, 
und zeigt an, das nun zwey UnglGek I. mit des 
eitislen Sohns Todt. 2. Ottonis fuga . 

Seena 2 
Oer alte Landgraf wirdt Rath den Ottonem zu ent
erben und Landgraf Ludwigen zu instituiren, der 
Cantzler widerredts trewlieh, Heinrieh Homberg 
bittet U rlaub. 

Scena 3 
Oer Praeeeptor sol ewig ineartrirt werden, aber der 
Cantzler bitte! ihn loB. 

Jetzt halten die Narren einen Tanz und sagen 
wer Heinrich Homberg sey, 

Actus Quintus 
Scena 1 

Otto Schutz und sein lung erzehlen wie es ihnen uff 
der Wise gangen, und sicht ihn das Frewlein 
vonn Cleve. 

Seena 2 
Ouo Sehutz reddet mil seinem Jungen forthan undt 
wirdt vom Herlzogen angenohmen, 

Personae interloguentes 

Act 3 Seena I 
Hoffmeiste r, 
Praeceptor, 
Georg der Nar 

Act 3 Scena 2 
Praeceptor, 
Hoffmeister 

Aet 3 Scena 3 
Hoffmeister, 
Praeeeptor, 
Georg Narr 

Aet 4 Seena 1 
Praeceptor, 
Landgraf Heinri ch. 
Edopert der Cantzler 

Act 4 Seena 2 
Landgraf Heinrich, 
der Cantzler, 
Heinrieb Homberg 

Act 4 Seena 3 
Landgraf Heinrieh, 
der Cantzler, 
Praeeeptor 

Aet 5 Seena 1 
OUo Sehutz und sein lung, 

Act 5 Seena 2 
OUo Sehutz, se in Jung, 
der Hertzog, 
Hen sein Oiener 
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Argumenta Actuum 

Scena 3 
Das Frewlein sagt der Fraw Mutter. das sie den Otto 
Schutzen lieb habe, und erhe ll mit vielen Bittenn, 
der Fraw Mutter Co nsens. und das sie den Her Vatter 
auch wolle beredden. 

Scena 4 
Otto Schutz beclagt sich ehr komme zu groB Ungluck, 
dan ehr mercke das ihn das Frewlein lieb habe. 

hi er kommen die Narren, und sagen das Otto 
Sc hutz vom Frewlein geliebt werdt. undt frewen 
sich uf die Hochze it. 

Scena 5 
Der Hertzog sagt was ihm sein Ge mahl im Bett ve r
meldet. fraget das Frewl ein, sie gestehet es, darauf 
fo rdert der Hertzog den Secretarium und lest die 
Stende beschreiben, 

Seen a 6 
Der Hertzog redet mit OUo Schutzen, undt er OUo 
Schutz schleehts ab, vorwe Ddend ehr sey zu ge ring. 

Seena 7 
OUo be ken net se ine n Jungen , das ehr das Frewlein 
lieb habt, darfT aber auB Forcht des Vatters Ungnadt 
nkhts an Tag gebenn . 

Musica Instrumentali s parava 

Actus Sextus 
Scena I 

Die Stende sind ankomme n, undt de r Hertzog hellt 
ihnen VO T was ehr gemeinet, zu thu n, hieraufT begeren 
sie einen AbtriU, 

Seena 2 
Bertho und Matthi as zornen uber OUonem, vermeinen 
ihnen gebtihre das Frewlein sowol alB andern 
geringe Standts. 

Die Narren sagen wer die gewesen undt thummeln 
si ch wacker. 

Seena 3 
Die Stende komm en wider vor und schlage n des 
Konnigs suchen rundt ab, darauff gibt ihnen der 
Hertzog dilation 14 Tag. 

Muska Vocalis 
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Personae interloguentes 

Act 5 Scena 3 
di e Hertzogin. 
das Frewlein, 
Eva, 
Emilia, 
Grativola 

Act 5 Scena 4 
Ouo Schutz, 
sein Jung 

Act 5 Scena 5 
der Hertzog, 
Hertzogin, 
Frewlein, 
Secretarius, 
Wilhelm, 
Henno, 
Hausnarr 

Act 5 Scena 6 
der Hertzog, 
Ouo Schutz 

Act 5 scena 7 
Ouo Schutz 
sein Jung 

Act 6 Scena I 
der Hertzog, 
der Secretariu s, 
Bertho Her vo n der Mark, 

Act 6 Scena 2 
Bertho Her vo n der March. 
Matthias Polandt 

Act 6 seena 3 
der Hertzog, 
Bertho Herr von der Marck , 
Secretarius 



Argumenta Actuum 

Actus Septimus 
Scena I 

Oas Frewlein thut cleglich, wegen der Stendt 
Abschlagens, die Fraw Mutter trostet sie. 

Scena 2 
Heinrich Homberg thut den Hutt ab vor Otto 
Schutzen. das sieht der Hertzog undt beruefTt ihnen 
zu sich . 

Scena 3 
Das Frewlein claget abe rmahl ihr Nott, meinet sie 
muBe verge hen, wen sie ihn nicht bekomme. ihr Jung
fraw trostet sie. undt sagt ihr die Zeittung das der 
Qtto soll ein Landgraff sein, das glaubt sie nicht, 

Scena 4 
Der Herr Vatter sagt in Beysein Heinrich Hombergs 
das Olto ein Landgraff sey. das Frewlein wirdt fro 
undt bevi hle der Hertzog dem Secretario die Stende 
eilendts zu r Hochzeit zu beschreibenn, 

Scena 5 
Oer OUo Schu tz gibt sich zu erkennen, will abeT 
nicht will igen das ehr sol Hoehzeit haben, endtli eh 
gibt ~hr sich darein auB Rach Heinrieh Hombergs, 

die Narren werden uneins das Hans besser 
gekleidet ist, alB Georg endtlich vertragen sie sieh 
umb eines roten Nestels willen. 

Actus Octavus 
Scena I 

Das Frewlei n dancket Got das ihr Breutgamb ei n 
Furst ist, Heinrich Homberg forde rt ein Bottenbrodt. 
sie gibt ihm ein schon Schnuptuch. 

Scena 2 
Der Hertzog helU den Stenden vor, das OUo Schutz 
ein Landgraff sey. sie frewen sich aUe, undt soli 
baldt der ... werde n. 

Scena 3 
Hier wirdt das Verlobnus gehaiten, undt sobald 
darauf gesch losse n. 

Personae interloguentes 

Act 7 Scena I 
das Frewlein, 
die Fraw Mutter, 
Em ilia. 
Grativola, 
Eva 

Act 7 Scena 2 
der Hertzog, 
Otto Schutz, 
Henno, 
Heinrich Homberg 

Act 7 Scena 3 
das Frewlein, 
Grativola 

Act 7 Scena 4 
deT Hertzog, 
die Hertzogin, 
Heinrich Homberg, 
das Frewlein, 
Secretarius. 
Henno 

Act 7 Scena 5 
OUo Schutz, 
der He rtzog, 
Heinrich Homberg, 
Secretariu s 

Act 8 Scena I 
das FrewJein, 
Grat ivoia, 
Hei nrich Homberg 

Act 8 Scena 2 
der Hertzog, 
Heinrich Homberg, 
Otto Schutz, 
Bertho Her von der Marck, 
Matthias Poiandt, 
die Stende 

Act 8 Seena 3 
der Hertzog, 
die Hertzogin, 
das FTewlein, 
Olto Schutz, 
Bertho, 
Matthias, 
Heinrich Hombergk 
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QueUe I 
Strenger. Ed/er und Ernvehster Herr Obrister gepietender Juncker. derose/ben des Steinbruchs ha/

ber zuberichttenn gebe underdienstlich zuvornehmende. 
Undt die roden P/etten be/angende. darnach im Steinbruch be; 8 erxshausenn geraumetl worden. 

gibtt sich(F) Gotd lob derStein im 8erge WolI an. uint des vermuetens eine zimbliche noturfft dase/b
sten zu langernden aber stehett sehr hoch erde daruber. bin mU etzlichen arbeitern daran diese itzige 
Woche den anheb zuthunde. dam it etzliche deru /ben Platten gebrochen. undt aljJo ins werck gerichtet 
wurde. 

Den Steinbruch Wu/ffskoben belangende wi/ der meisler schuldigem gehorsamen nach u{nserm} 
g[ niidigsten} F[ iirsten} undt Hern./iirstliche gebeute nach vermuegen. undt wie der S tein gibtt. alle vlei
flige befurderung thun. wiilte e[uer} e[hren} am Sonnabent dieserwegen bericht gethan haben. haben 
dieselbe mit u[nserm} g{niidigsten} F[iirsten} undt Hern andere hehe sachen zuschaffen gehabbt das 
doma/s ich nicht habe bericht konnen geben. 

Das dienstvolck belangenr. sein zu geburender zeit. aufter ambit Spangenbergk auch ankommen. 
Undt soli iderzeit schuldigem undt pflichtigem gehorsamen nach in diesem vleifJ angewandt weden. 

damit u{nsers} g{niidigsten} F{iirsten} und Hern ffiirstliche} gebeute befordertt werden. 
Signat[um/ Wul/fskoben am ]6. Julii anno 603 E[uer} E{hren} undt G[naden/ gehorsamer schuldi· 

ger D/iener/ 8erndt Lageman [subscripsit). 
Dem hern obristen Hanfl Heinrlch von Siegerodt meinem gepietenden Junckern zubehendigen. 

(StAM Best. 53 e Pak 60) 

QueUe 2 

Berichtt vonn Bausachen in der 43 wochen so geschlossen denn ]7. Octobris Anno [J}604 
Zimmerleuth. haben die Schiedtwandt im Winterberger Gemach verjertigtt. die Kiichstuben in der 

Ritterkiichen abgebrochen. arbeiten am Theatro in der Dachung nachm Wall. werden kunjJlige Wochen 
darmitt/ortfahrenn und geliepts Gott vollenden. haben die Zogkbriicken am Lewengrabenfiir item die 
Treppen im Hunerhaus der Awe. item es wierth die Backstuben in der Herrenkiichen uberder Gossen an
gelegt. auch ein Abseith ins obersten Leutenandts Hoif! am Hausbaw verjertigtt. 

Decker. haben das Pomeranzienhaufl in der Awe gedecktt. das Dach u/fm Theatro uffbeiden Seiten 
gedeck geschwerztt und mitt 61 angestrichen. werden nechstkiinfftige Wochen an der Rundung nach 
dem Wall Werths vollendts zu deckenforthfaren unnd hierneben allerhandt gemein notdurfftig Flick
werck verrichtfen. 

Steinmetzen. haben im Gibbel des Theatro die Ronden Fensterverfertigtt ouch einstheils an der Thur 
am Eingang daselbsten ist ouch einstheils an den S chnurckeln und Piramidis gehawen, aber wegen des 
unstehtden Welters und Frostes zu versetzen, nicwol geschehen konnen. zum Brunnen im Sch/oft ist das 
undertheil gehawen. und wirth Meister Wilhelm nechstkiinfftige Wochen mitt demstlben zu versetzen 
auch anfangen. 

Meurer, haben den Gibbe/ am Theatro biP in die Forst, ohne die Schniircke/ und Piramidis u!fge
mauret, ein Stuck Maur in der Awe zwischen dem Viehaus und dem Hiinerhaus sampt einem Portal ver
fertigtt, werden kunjJtige Wochen in der Ritterkuchen mitt den Bogen und dem Busen zum Schornstein 
der Bratkiichenfortschreiten wie in gleichem die Schidtwandt zu der Pastenden Stuben under dem a/tttn 
gewesen Thor on der newen Apotecken anjangen auch kunf!tigen MitfWochen in dem Wirttenberger Ge
mach die Verglasurtte Backensteine legen. 

Kleiber und WeiPbender, mitt sinth verbindung des Hiinerhauft in der Aue im Werck wie in gleichem 
das Wachthal4.fJ u/fm Wall des neuen Thors, konnen kunfftige Wochen die Backstube in der Herrnkii
chen auch in erslen Leime und FUellers genzlich verjertigen. 

Wallmeister. halt milt der Brustwehr uff der /angen Maur hinderm Schlachthausforthgefahren. so 
bei diesem nuhn mehr linden Wetterdise Wochen/ertig werden kann. an dem Wall iegen der Rehnbahn 
hatt erin die J] Ruten lang 6geschicht hoch u/fgeseZlt." ist der Hofjnllng innerhalb 8 Tagen die ganzeSei
te, Ilnd also volnkomfich die ganze ienge 6 schicht hoch zu verjertigen. 

(StAM Best. 53 e Pak 60) 

QueUe 3 

Steinmezen Gedinge anno [I}604 : 
Verzeichnis Ilnnd Abzelung derStelnmezenarbeit. So Meister Wilhelm. der BildthawerdifJ ann o 11}604. 
/m Gedinge verjertigt hatt erstlichen am Theatro. 
Dos underste Fuesgesimbs ist lang 75 E/n iede per] A/bus, tregtt - 5 Gulden, 20 Albus. 
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Die Grosse thur uf! der Seiten am Eingang per - 25 Gulden. 
Die ander thiir am Heuptgibel per - 16 Gulden. 
Zehen hocher Fenstu iedes hoch 14 Fu,P, weit 6 Ft(/J 
Oben ein Rundung iedes 9 Gulden Ireglt - 90 Gulden. 
Sechzehen runder Fenster im Diameter 6 Fu,P iedes per 6 Gulden tregt - 96 Gulden. 
Zwey Fenster im Gibel oben mitt runden Bogen iedes per 7 Gulden tregtt - 14 Gulden. 
Ein Thur oben im Gibbet mitt einem runden Bogen per - 12 Gulden. 
Ein hohes Fenster wirth der Eingong und ein Thur oben am Wall per - 6 Gu/den. 
Dos Gesimbs so uberden ronden Fenstern ligt ist long 95 Eln iede per J Albus. fregit - JO Gulden. 15 A/
bus. 
Lateris - 275 Gulden. 19 Albus 
Dos Dachgesimbs ist long 95 Eln iedes 'l4 Gulden treglt - 23 1j4 Gu/den. 
Die Archelrab ist long 95 Eln iede per 5 Albus tregl - 18 Gulden. 7 A/bus. 
Dos Frie,P ist /ang 95 Eln iede Eln per J A/bus treglt - JO Gulden. 15 Albus. 
Denn Gibel mit seinem Ornal. Schniirckeln. Piramidis ohne die Fenstern per 55 Gulden. 
Eck Quadern 110 dos 100 per 5 Gulden treglt - 5 'l2 Gulden. 
G/ei/forler 715 dos 100 per 3 'l2 Gulden Iregt - 25 Gulden. 6 Helier. 
Late,;s - /38 Gu/den, Jj A/bus. 
Summa SIeinmezenarbeil so anno {/J604 am Theatro vujerligtt warden thuI in 16 A/bus - 414 Gulden, 6 
Albus. 
Abze/ung der Steinmezenarbeit an der newen Briicken beim Lewengraben so anno [IJ604 verfertigt war
den. 
Ober und under Gesimbs am Gelender ist long 150 E/n iede 'l4 Gulden Iregl - 37 'l] Gulden. 
Zehen Docken iede per l 'l] Gu/den tr~f - 15 Gulden. 
Sechzigk ocht rondu Tra/gen iede per 'I] Gulden tregt - 34 Gulden 
Zehen Krachstein per 7'l] Gulden. 
Summa Steinmezenarbeit ann der Briicken thut - 94 Gulden. 
Fernus inn der Ritterkiichen vonnen lwen Bogen am Scharnslein und einer an derSeiten samptlich per 
14 Gu/den. 

Quelle 4 

Hans Henrich von Siegerod {manu propria subscripsitJ 
(StAM Best. 53 c Pak 60) 

Moritz van Gottes genaden Landgrove zu Hessen Grave zu Calzene/enbogen. 
Vester Iiebe getrewenn, wir haben Eure underschidliche schreiben. diegebeu unserer Veslung Cassell 

betref!endt entfangenn, verlesen, gebenn ouch dan.iffgenedig lU vernehmen, dqJJ ihr es damitt volgen
dermassen halten sollet. Im Theatro sollet ihr zwo Lauchen machenn lassenn, deren die erste zwo/ff 
Schuh long undt 6 Schuch breidt angelegt undt hinder uber der Scena an der Wandt gemacht werden 
soli. die zweite soli mitten uber dqJJ proscenium furiff Schuch in die Vierung gemacht wl'rdenn, den 
Damm in der Aue sollet ihr j1eissig widerumb at(/Jbessern und zurich/en lassenn, undt seindt wir zufri
denn da,P die erde dorzu Ewrem Vors ch/ag nach ujJ der andern Seiten der Fu/da ge/anget werde. 

Mit Ewrem Vorschlag die newe Brucken neben derSchuhl be/angendt sindl wlr zUfr/den. werdet den
se/ben ins Werck zu richlen wissenn. 

Die Renbahn vor slch se/bslen sol/ bifJzu unserer Zukunffl wartenn, sonsten aber soli die Wallarbeit 
so baldt es Zeit halben sein kanforlgejiiret werden. In g/eichem soli der Arsenahlbaw d;JJjar undl b;JJ 
wir den Augenschein selbslenferner eingenommen haben, under/assen werdenn. 

Sonsten aber soli man dos alte Zeughat(/J mitt den Essen und Feurslelten verwaren, domitt es keinen 
Schaden bringe. 

Die Kalckofenn mogen d;JJ Jahr ahn ihrem alten Ort ouch stehen pleibenn b;JJ uf!unserefernere er
clarung. 

Do sieaber bereidl an dem Garten sitzen mussen die Ojen hinweg und wo du sie am bequemsren hin
selzen kannsl geschqJft werden. 

Geben zu Marpurgk den 11. Februarii anno 1605 

Moritz Landgraf zu Hessen 

Den Vestenn unserm Zeugobrisrenn 
Bawmeistern undt lieben getrewenn 
Hans Henrich van Sigenrodt undt 
Adam Miillernn. 

(StAM Best. 53 e Pai. 60) 
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QueUe 5 

Bauinstructionn anno 1605. 
In structionn: Waft dius 1605 Jar in unserer Vestunng undt Sch/oft tU Caftelf durch unsere tum Bau 

verordnete solf verrichtet werdenn. 
J. dos Theatrum soli gantz verfertiget werdenn die Duke soli mann von leinen Tuch machenn, der Bo
den uff dem Gebelck 5011 mitt dannen Dihlen beschossen werden, daft man sicher daruffgehen konne. 
2. die Wallarbeit Am Zuckmantell item hinder dem Schlachthaufl undt gegen der Fulda soli umb mitt
Jasten, und sobald man Frosts holber konn vorgenommen undt zum Endt gebrocht werden. 
3. man soli ouch die Renbohn widerumb zurusten. 
4. die newe Brucken om Lewengroben soli man vollends ousbowenn. 
5. die newe Brucken neben der Schulenn undt Lewengrabenn 5011 monJertigenn. Hiezu sol man die alte 
Stein im Lewengraben und Schleusen bei der Schulen gebrouchenn. 
6. den Bronnen im Vorhoff soli man olsoboldt zu verfertigen vornehmenn. 
7. den Dam in der Au, wo ervom Wosser beschediget und zerbrochen soli man umb mitt/ostenn repori
renn. 
8. des obersten Gortners Hat<P soli monn abbrechen undt bei daft Kelterhouft widerumb uf!schlagenn. 
Dieses soli bi,/J t U unsrers g[niigenJF[iirstenJ und Hern Besichtigung stehen pleibenn. 
9. die beide Altounenn soli man, wie schon vor einem Jar beJoh/en wordenn, bestendig verfertigenn. 
10. Weil dqJJ alte ZeughoujJJewers halber ieder Zeit GeJohr hot!, dqJJ man sich Schodens dohero zu be
sorgenn, so soli man olsobaldt Stein hirzu brechenn und andern Vorrarh herzu schaffen, damitt man die 
Gewolblin bei dem neuen ZeughaujJ an den Ort, do itzo die Kuglen IIgenn, uf! einer Reigen noch dem 
Wall zu, wie voreinem Jar dorvon geredr ist Moche undr die Werckstede vor die Schlosser, Schmide und 
ander Metallorbeiter, wie ouch reposituren darin ha/renn konne, uberdiu Reige Gewolb soil man einen 
Bow zu Behulff der Schreiner, Wagener, Zimmerleut und anderer Holtzarbeiter Juhrenn. 

Damitt aber ein eigentlicher Abri,/J dius Bawes konne gemacht werdenn, so soli unser Zeugobrister 
uns ein VerzeichnujJ oiler Handwerck so wir zu unserm Zeughat<P und Gebewer ordinarie haltenn he
rauftschickenn, damit! wir uns darnach zu richten haben. Eft sollen ouch unser Zeugobrister und Baw
meister einen Vorschlag und Abri,P uberschickenn, wie sie meinen, dqJJ diser Arsenalbaw mitt seinen 
Gewolben undt Obergebaw gemacht undt abgedeilet werden konte, uffdqJJ wir uns konfftig nach dessen 
Erwegung Jerner darruf! ere/aren mugenn. 

Volgende Gebew sollen bi,P uffs kon/tig Jar verschaben werden, 
J. der Butteleybaw und dessen Restifjcirung 
2. die new Galerey vor der Kiichen 
3. die Verenderung der SchloftpJorten und Bruckenn 
4. die Verenderung des Marstals und Cantzlt')' 
5. die Reparation der Neus tetter Muh/en 
6. die Reparirung der Zwingermauren in der Neustadt 
7. dos AckerhaujJ, item dqJJ new Gi(jJhauft 

Rotenbergk. 
1. Dieweil der Holtzernbaw zu Rotenbergk mangelhafftig ist. so sollen unsere zum Bow deputirte nech
stes Tages dos Dach abbrechenn. dieSchiferstein zu Schifnach CassellJuhren undt darnechst den Holt
zernbaw vollents abnehmen /asseen. daft Geho/tt soli unser BurggraJ Fabricius aUes uffzeichnen, an 
einen verwarlichen Ortlegen. damit man kon/tig dasulb widerumb tu disem Bow gebrauchen konne. 
den alten Leimen so auft den Wenden undt Boden herauft genom men wirt, soli man alsobaldt es Kii/re 
ha/ber sein mag. widerumb zurich ten. darauft eite/ Leimenstein machen undt under dem Dach uff dem 
Boden zu drucknen hinlegenn, damit man konJtig die Ingebew darmitt ausmauren und sle sonsten 
gebrauchen konne. Die bawJellige Cantzleymauren an der Fulden betreffendt. wie ouch die Muh /enn. 
sollen biP tU unsererankunfft undt Besichtigung pleibenn. weil die Abbrechung des altenn Ho/tzernba
wes derOrgelnn mitt Steubenn undt andern ZuJellen Schadenn zuJugenn mOcht. so 5011 man den Orgell
macher nechstes Tages die Orgel abbrechenn und an einen sichern Ort verwarlich hinlegen lassen. da
mitt man sie, noch Widerouf!richtung des often Bawes widerumb ohne Schaden an ihren Ort bringen 
konne. 

Ka/ekoJenn, dieweil wir den Ort, do iezo der KalckoJen stehet zu unserm Lustgarten gebrauchen wol
lenn. so sollen unsereBawverstendige, einen Ort an derStrassen am Weinberg. oderoben ufJdem Wein
berg. do sich die Wege scheiden, aussehen, do man den Kalck brennen und zu unsern GebawenJuhren 
konne. 

Moritz Landgraf zu Hessen 
(StAM Best. 53e Pak 60) 
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QueUe 6 

GtSlrtngtr, Edler Ehrtnvtsltr giinsligtr gebietender He" Oberster, 
Der Maurmeister hot! mlr dato uff Jfurstlichtj arbeiff angezeigl an E[wtrj gtstr[engenj zu schre;

btnn. Weil die Gibbtln des Theatri lIfJbeidenn Seltten bjft undtrnn Knopffmltt denn Schnercktln und 
Piramidis auffgejiihrerr und vtrSelzll, wie es hin/om In volnkomlicher ver/erllgung eh;rdie geriiste weg
genommenn wiirdtn, au,P- und angtslrichenn werden soltten, und was man/iir Farbenn mill Rath des 
Fiirstenn und zuvorwjftenn E[uerj gtslr[engenj umb dit Thiire. Fenstere, Schntrckel und Simbs elcbrau
chen sol/e, damitt wir in E[werj geslr[engenj abwesen milt unserer Vorwitz dejJwegen keinen Schimp/in
Itgtlen umbstandtlichen Berichl mittzulheilen./iir eins. deftgleichenn bittenn wir umb Berlcht weill die 
beide Kalcko/enn dato mill dem gewolb oiler /erlig. ob man sie nuemehrdarin Kalck zu brennen anziin
dtnn. und die a/tte o/tnn bleibenn la.Penn sollt. an welchtm Jost Mors embsig umbgehet, und ihmt sehr 
heJltlg /eftett ange/egenn sein die/uhre al.(/J dem Garlenn und vora/ten Om tubringen./iirs ander. Zum 
drillen weiP ich itzo in EiI n;chls neues. don das die 4 Gibbe/nn uffm Wachthe4.fJ/ein belm Loewenngra
btnn an der newen Brucken angejangen und/omge/ahrenn dejJgleichenn der grundt zur newenn Bruk
ken In geme/ltem Graben und/onge/ahrenn, mehr am Keller im Jegerhal.(/Je den grundl al4fizu/iihrtnn, 
und ujfder Futtermaur uberm HO/lzb/alze am Walle undtrder Rehnbahne/ortge/ahrenn elc. E[wer} ge
m[engerj HoJlmeisters Jatob junges Kindt ist gtsterigs Tags begrabtnn. 

Ewere geslr[engej sampt derose/ben consocietiit wolle der Almechtig In seinem S chutze hin und wld
dtr hieherjrohlich beg/tilenn, die se/be damit In denn Stgenn GoUes gebellen, in EiI zu Casstll denn 23. 
Marlii anno /605. 

£[uerj gtstr[engenj unlertheniger etc. 
J. Selcker 
Bauschr[eiberj 
[manu propria subscrlpsltj 

Dem gestrengenn edltnn und ehrennvestenn Ha l.(/J Henrichenn van Siegtrolh Hessischem Ztiig- und 
Bawobersten meinem g[niidigenj Janckernn 

(StAM Best. 53 e Pak 60) 

QueUe 7 

D. Wolff. 
Dem durch/euchtigen hochgebornen FurSlen undt Htrn, Hern Mor;tzen Landgraven zu Hessen. Gra

ven t U Catzenelenbogen. dietz, Zigenheim und Nidda meinem genedigtn Fiirsten. 
Durch/euchtiger hochgeborntr Fiirsl, E[eutrjJfiirstlichenj G{nadenj seindt meine underthenige ge

horsame Dienst zuvohr gentdiger Ht", uf/ E[utrjJfiirstlichenj G{nadenj Bt/t/ch tU Aschaj/tnburg an 
mich abgegangenn. hab ich mitt tU (hun dtr Frawtnzimmers Hoffmeisttrin, des Obtramptmans Htugels 
s[ee/igen) Wittib und meiner Haus/rawenn demjungen He"n LandgraJ Philippen elne andere Amme 
gedinger, an welcher der j unge Htr gern drinckel. ouch sich Gatt/ob noch keine Enderung befindel. undt 
ist die Amme, so hlebtvohr Hern Wilhelmen gtstillet hall. undt haben diestlbige so vlhl tht hir zu be
stellet, wejf Her Wilhe/m. so erstmahls e;n sehr schwach Kindlin war, bei ihren so wohl gedigen und tU
gtnommtn halt.jurs andtr weil sie tin erbar.jromb. thrlich undtjleissig Weib iSl, die ouch ihr eigen 
Kind so iuo bei 30 Wochen ist. dejJwegen abgesezet hall und sonderlich weil ihr Man Georg Wahl mitt 
Hauptmann Plocken ilz%rt zeucht, so hall man sich desdo weniger fur Endtrung der MUch tU be/ah
rtn, der almechtig Gott wolle seine Genad /urthan weiter verleihtnn. 

Es ist der a/ten Ammen zwar sehr schwert vorkommen, daft sie hall weichtn mussen. iedoch halt sit 
sich gutlich darin ergtben, und frtgt tU E[uerj Jfiirstlichenj G[nadenj die underthenige Hoffnung, s;e 
werden sich ihrer alP einer armen Williben erbarmen und in Genaden bifJweilen mitt einer genedigen 
Steur sie bedencken damitl sie ouch ihr klein Kind, so sie hitbevohr diser Geltgenheit halben vor der 
Zeit absetten miissen, des[toj besser /ortbringen konte. haben wir ihrtn taglichen ein MajJbier verord
ntt, lIerhoffen Euer Jfiirsllichej G[nadenJ w[erdenj damitt genedig tufriden seln. 

Mitt Her Ouen. Freulein Elisabeth und Her Wilhelmen ist es Gottlob noch garguet, so ;st Her Moritz 
ouch noch lustig. nur dajJ ihm ihr bjftweilenn FJI.(/J/allen , undt sonderUch ist ihm ein FJI.(/J liar tin Ohr ge
/aJ/en, dajJ er etwqjJ halt horer. sonsten gehet er zu Ta/el. singt und ist lustig, ich will darzu, waft vonno
ten stin wirt, lIerordnenn. 

Mldt der Bawarbeit seindt wir immtr dran, itzo laft ich das Theatrum auswendig bewerffen und mill 
grawerSteinjarb anstreichen, so wirt man die nechste Woch die 2 Bogen zu der newen Brucken neben M. 
Hartmanni Ha l.(/J stzen, undt an/angen zu wolbenn. 

Der Wallmeister ist in Ver!ertigung seiner Arbeit hinder dem Brawhauft sehr jleiss;g, undt wei/ wir 
nicht al/ein uf! der Renbahn vihl Erden ubrig haben, sondern ouch noch ein groft Deil Erden vor dem 
Schlachthal4fi. da das nt'W Gewolb hinkommtn soli, ubr;g bleibt. dqjJ wir nichl wisstn wo wir milt 
hinal4fi solltn, so were unsere Meinung. weil der Camp vor dem Schulzenhauft und Rillltlin etwa.p dieff 
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isr dajJ die Flur daruffsreigen kann, wo/ern es Efuer} f{ursrlichen} Gfnaden} also geflhle, dajJ man den 
Rest yon der Erden uff denselben Platt ge/uhret und dense/ben damitl erhohell hme, so konre die Flut 
nicht mehrdaruffsteigen und were die Erdeder Vestunng nah gelegen, dajJ man derselben uJjeinen Not
/0/1 daselbsten mechtig sein kO'lte. 

Wa} unser ringschetige Meinung wegen Wesserung der Aw st!)', haben Efuer}f{urstliche} Gfnaden} 
au} meinem vorigen underthenigen Schreiben vernommenn, weil wfraber noch kein Antwort enifangen, 
so erwarte'l wir derselben underthenig, gleichwohl stellen wir die praepararoria herbei. 

Mitt Dr. AntrechtenSchKlacheit hall es sich Goulob wohl tU bessern ange/angenn, Gott geb seine Ge
nad/orthan, sonsten stehen alleSachen durch Gottes Segenn alhir so wohl in polilia a/.p sonstenn 'loch 
wohl. 

Welches Eluer}fliirstlichen} G{naden} ich hirmitt underthenig nfcht verhalten sollen, rhu dieselbige 
Gott dem Almechtigen in seinen Schutt tU glucklicher Regirung, langwerender Gesundheit und aI/em 
Furstlichem Wohlsland sampt dero herttlieben Gemahlin,junge Herrschafft und Freulein, ihnen aber 
mich tU Genaden enifehlenn. 

Datum Cassell den 11. Aprilis an no 1605. 

QueUe 8 

Eluer} f{urstlichen} Glnaden} 
undertheniger 
gehorsamer Dihner 
Hermann WoJff 
Ipropia manu subscripsit} 

(StAM Best. 4a 39, 54) 

Durchleuchtiger, hochgebornen Furs!, Eluer} j{iirstliche} Glnaden} seindt meine underthenige ge
horsame Dienst tuvohr genediger Herr. E{uerlj{iirstliche} Glnaden} soli ich underthenig nichl yerhal
tenn, da} es durch Gotles Segenn, sowohl in Eluer}j{iirslliche} Gfnaden} Sch/o} a/.p auch in der Stadt 
'loch wohl stehet, undt man von keinem Krancken, vilKleniger Yon Contagiosis morbis etwa} vernimbl, 
sonderlich aber so ist Eluer}fliirstliche} Glnaden}junge Herschafft und Frew/ein noch wohl tU pajJ, der 
almechtig Gott gebe seinen Sege'l und Gnadtt. Die beide scolaren Falcke'lberg und Stockhausenn be
treffendt, ob dieselbige schon widerumb besser uffgewesenn. iedoch, weil ihrer beider Eltern n noch hir
bei wohnen, halt man ihnen vergonnet ein Zeit lang tur Verenderung der Lu//t tU Ha u} tU tihen, sind 
auch Yor 3 Tagen schon/ortgetogenn. DamiU auch die Knaben desdo besser bei ihrer Gesundheit pfei
ben und die praeceptores uffsie sehen mochten, so haben wir sie geteilet und 8 in der newen Frawentim
mers Cammer gelassen, die Edelknaben aber uff die Gla}cammer uber Her Ouen gemach trans/eriren 
mussen und in ieder Cammer ihnen einen praeceptorem tugeordnet. 

Die Bawsachen anlangendt seindt gestern Sonnabends die beide Bogen an der newen Brucken bei 
der alten Schul geschlossen, solfen nuhn die Seitenmaur /ertig machen, und danu die Stein, so Yon der 
Schulenmaurdes Orts abgebrochen werden mussen, gebrauchen, verhoffdie Brucken Yor Pfingsten tum 
End! tU bringen. 

Die beide Altaunen wolfen wir nechstes Montages tuenden undt bestandig im Wetter tumachen an
/angenn, well man wegen der Decken im Theatro tumahlen da} Rustholtt 'loch nfcht herauft nehmen 
kan, ist es mitt Enderung der Schornstein Yerpliben, wir wollen sie aber nuhe auch berusten fassen und 
hirmiu /orifahrenn. 

Der Gibell am Theatro ist berappet und angeslrichen, Klir erwarten stundlich Eluer} fliirstlichen} 
Glnaden} genedige Resolution wegen der Gemach uber dem newen Frawentimmer uber der Capellen, 
item wegen der Erden vordem Schalchtha14.P und derandern Eluerlj{iirstlichen} Glnadenl underthenig 
tU geschribenen Punctenn. 

Der Wallmeister ist an dem Waif an der Renbahn bifJ uJj 3 Schicht dem Boden gleich, 1st immerfleis
sig an der Arbeit, damitt er sie tum Endt bringe, so wirt er heut mill der Visirung tU der Wasserkunst in 
der Aw /ertig, underdessen haben wir daft Holtt danu Jellen lassen. 

Morgen gelibt es Gott Will ich nach ZapJenburgk reisen und die OJenenderung daselbst anstellen. 
Dieses hab Eluer} flurstlichen} Gfnaden} ich hirmilt underthenig nicht verhalten sollen, thu diesel

be sampt dero geliebten Gemahflnjungen HerrschQji und Frewlin GOll dem a/mechtigen tU glucklicher 
Regirung und a/lem/urst/ichem Wohlstandt, ihnen aber mich tU Genaden enifehlen, datum Cassell den 
21. Aprilis an no 1605. 
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undertheniger gehorsamer 
Dihner 
Hermann WoJff 
Ipropria manu subscripsit} 
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QueUe 9 

Dem durch/euchtigen hochgebornen Fursten undt Herrn, Heren Moritzen Landgravenn zu Hessen, 
Graven zu Catzenelenbogen dietz Zigenhain undt Nidda meinem genedigen Fursten undt Herren . 

Durchleuchtign hochgeborner Furst, E[uer}ffurstfiche} G[ naden} seindt meine underthenige gehor
same Dienst zuvohr genediger Herr. 

Nachdem ich itzo ezliche Tag mitt Zurichtung und Verenderong der O/en zu Eschwege zubracht, hab 
ich underdessen kein Schreiben (darinnen E[uer)J[urstliche} G[naden} vom Zustandt der j ungen Hnr
scha/t underthenigeberichtet werden konnen) abgehen /assenn, nachdem ich abnwiderumb a/hirange
langt, hab ich hirmitt E[uer}J[urs(/iche} G{naden} underthenig zuschreiben sol/en, dqJJ deroselben ge
liebtejunge Herrschaft GOftlob und Danck noch wohl zu paht ist, der a/mechtig GOIt gebe seinen Segen 
uff aI/en Seiten /urthan . 

Die Bawsachen betrt:ffendt gehen dieselben auch woh/fort, den man mitt dem Brunnen fm Vorhoff 
so/ern kommen, dqJJ der mehren Deil am gehawenen Gewolblin/ertig und versetzet ist dqJJ Maurwerck 
an der Brocken bei M. Hartmanni Hauft ist auch/ertig. So mafen die Maler an der Decken des Theatri. 
Mitt dem Wall hinderdem S chlachthauft leuft es auch zum Endt, si seind die Mauren vordem Schlacht
haujJ da dojJ new Gewolb und auf/orthin kommen sol/, abzubrechen verdingt, undt bearbeitet sich der 
Wallmefster dojJ die Erden des Oris auch ujJSeit gebracht werde, damitt man kun/tig zu AujJurung der 
newen Mauren kommen muge, morgen gelibt es Gott Will ich daran sein, daft die alte Altraun (weil das 
Gewolb ausgenommen und an dessen Stad das gebelck ge/egt ist) wideromb mitt Steinen be/egt und be
stendig gemacht werde, mitt Verbesserong des grossen Schornsteins in der a/ten Hernkiichen is! man in 
voller Arbeit, versah mich er sol/e nuhn hin/uhro guet thunn, wan ich mill dem/ertig bin, so will ich die 
andere bose Schornstein auch vollents resti/iciren, dieses hab Euer ffiirstlichen} G/naden} ich hirmitt 
underthenig nichl verhalten sol/en, thu sie sampt deren Hertz lieben Gemahlin,jungen Herscha/t und 
Freu/ein Gotte dem almechtigen zu glucklicher Regirong und aI/em E/urem} Woh/stondt, ihnen aber 
mich zu Genaden ent/eh/en, datum Cassell den 13. Maii anno 1605. 

Post scriptum 

E{uer} ffiirstliche} G[naden} 
undertheniger gehorsamer Dihner 
Hermann Wo/ff 
{manu propria subscipsit} 

Man ist bjfJ hiehermitt der/uergehindertworden, dqJJ man dqjJ Hollz zur Weserungswindmuhf nicht 
hat konnen zur Bawstedt bringen, verhoff aber es solfe dasselb auch vorgenommen werden. 

(SIAM Best. 4 a 39, 54) 

QueUe to 
Dem gestrengen edt/enn und ehrenvestenn HanjJ Hennrichen vonn Siegeroth Zeuch- und 
Bawobersten in Hessen meinem g/niidigen} liebenn Junck Herrn 

Gestrenger Her Oberster in der EiI hab ich E/uer} G{naden} die vornembslen Posten der 29. Woche 
uffderen Begeren. Was dieselbe nechst abgefauffene Wochen und dato fm Werck underhanden undver
/ertigt auftgezogen und uberschicket. 

1st derowegen Schreinerarbeit erstlich djfJe habenn an der Deck enn im Saal uffm Lustha use zu henk
ken, teils an dem Leisten umb die Krogstein zu machenn/omge/ahrenn, teils am Fueftbodden des Thea
tri, feils habenn 1/ inge/qJJelt! Thiirenn an die Stuben und Cammern verjertigt uffdie Cappel/en nebenn 
anderer Ffickarbeit, haben auch dalO ange/angen uffm Lusthaufte und Theatro an vorgesetzten 6rttern 
zu arbeiten und /ortge/ahrenn. 

Zimmerleutt habenn verjertigt die uberste Wanderong nechst underm Dach zu des oberslt!n Gart
nerswohnunge uffm WeinbeTge, und dalo ange/angen an der understen Wanderunge geme/us HaujJes 
neben anderer Flickarbeit. 

Zur Wafterk unst hobenn sie am Geheu.Pe an Riidern und anderer ZubehOr /ortlge/ahrenn wie im 
gleichenn dato widerumb onge/angen. 

Decker habenn umb die verjertigte Schornsteine uffm Schlothdache gearbeittet und zugemach/. 
Auch dos Dach zum Schornsteine uber Landgraff Philipsenn Gemach uffgebrochen. Und denn Schorn
stein daselbSlenn bfP uffden Bodden abgenommen neben anderer Flickarbeit da sie zugeslt!/Iet zum Da
che u.ff den Welnbergk. 

Steinmezen Arbeitenn an denn Blattenn in dem Schloftplatz und/ahrenn /ortl zur Brockenn uff die 
Rehnbahne. Maurer im Gedinge habenn am Keller zu des Gartners uf/dem ubersten Gartennwohnungk 
/ortgefahrenn, verhoffen die itzige Wochen mittm Keller /ertig zu werdenn. 

fm Tage/ohn sindt die zwo Cammern uffder Cappel/enn mitt glasurtenn Backs/einen be/egt und ver
/errig" Item dem Schornstein auft der Lichtcammer ist in der Hohe oben 1/ gehauene Gibbelsteine uffge-
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stut, die se/ben vermauen milt S tein/arben angestrichen und verjenigt, danu die miltel Schloftgibbel 
an geriinem Schornsteine oben zu uberweijJen mit S tein/arben anzustreichen ange/angen und /orttge· 
/ahrenn, wie ouch am Gemache daselbsr am Gibbe/ herunder welehs die He/jJr ufJ elner Seiren/ertig. 
Hieruber ist am Schornsteine aus der Ritrerkuchen zu erhiihen ange/angen und/omge/ahrenn, und die 
altle Altanu offer umbher uberweijJet aujJge/ertigt mit Stein/arben angestrichen und ver/enigt. Gibser 
hat! im Theatro die Diigenn an den runden Fensternn nach der kleinen Fulda/enig,/ahrett nun/erner 
daselbst fort. 

Fenstermaeher dejJgleichen an der Fenstern des Theotri und setut ilzo die runden Fenster in. 
Woffarbeirer habenn abgeraumb an der lincken Sefllenn am Waff wen man nach der Druckenn so 

tum Rovalein in die Aue uberdie kleine Fulda gehet, danu tiffder Rehnbahneam Durchschnitt, welcher 
am Zugkmantel abgestochen. Mehr an der Brustwehr neben der grunen Thur und /ortlge/ahrenn wie 
ouch dato ange/angen, Der Keffergrund uffm uberstenn Garten ist dijJe Woch von den Stichmeisternn 
oujJg({iihrett und verjertigt donu der Grundt under die Sehwellennmaur und haben dostlbst om Kef/er 
des a/tten abgebroehenen HaujJes tU roumen ange/angen und/om ge/ahrenn wiedan ouch dieStichmei
slere am Stuck Erdenn gegen dem Schlachthaufte. 

Cleiber hobenn im newen Hunerhoufte in der Aue on den Cammern zu doppeln und die Bodden 
durchs Haufi her /ortge/ahrenn. Maurenbrecher haben dieSchwelnmauer uffm oberstem Gartenn abge
brochen on des Ganners a/tlen Wohnung und om Kel/ergewolbe ange/ angen. 

Damitt ist also die vornembste im Werck verrichtete und underhanden vorgehabte Arbeit difter 29. 
Wochen, ohneSchmidde, Steinbrecher, Sehifj7eiit, Ka/ckbrenner, Holtzschnitter /uhr Lohn etc. gesetut 
daraufJzusammen, pro materia Arbeitts-Lohn und noth wendige Be/orderung mitt aUem zu vorgesetZler 
Arbeitl difJe Wochen aliffgangen. 

281 Gulden, 23 albus, 5 Helier 
Ha'IP WeifJgerber halt angesproehen Melster Paulen umb - 8 Die/enn und 1 Doh/e, Doctor Hermann 

Wu/ffen vorzusetzenn, weil nun solchs meister Paul ohne E[uerj G[nadenj Beveh/ nicht thun will. 
Bittet der Weiftgerber E/uerj G[nadenj wolle mit wen ig Worten an Melster Pauln schreibenn, dos sie 

ihme ge/olgtwerdenn. Hiemit E[uerj St[rengenj in den Segen des Herrn gebeuenn datum Cassel/ denn 
22. Julii anno 1605. 

Quelle 11 

E[euerj S t[rengenj 
untertheniger und wil/iger 
J. Se/eker [manu propria subscripsitj 

(SlAM Best. 53 e Pak 60) 

Dem durchleuehtigen hochgeborenen Fursten undt Herm, Herrn Moritun Landtgraven zu Hessenn, 
Gravenn zu Catzenelenbogen dietz Zigenhayn undt Nidda, meinem genedigen Fursten undt Herrn. 

Durchleuchtiger hochgebomen FUrst, E[uerj !furstlichej Gfnadenj seindt meine undenhenige ge
horsame Dienst zuvohr genedlger Herr. 

E[uerj!furstliche] G[naden] Schreiben de data des 13. Novembris zu Wolckersdor/fhab ich ent/an
genn und dessen Inhalt underthenig vernommen. 

So vii nuhn die Sedilia des Theatri betrifft, woUen wir die Viesirung uffsuchen, undt vermuge dersel
ben dieSedi/ia zu machen anheben, also, daft zum ersten die Mauren darzu uffge/u hret, und nach deren 
Verfertigung die Situ se/bslen oben milt B/aften der Gebuhr ausgemacht werdenn. 

Mitt Aus/urung der Erden aus dem Circo seindt dieStichmeister schon diu Woehen im Werck gewe
senn, auch derselben ein gut Deil ausge/uhret, und des Platz zwischen dem Theatro und Ba/haus schon 
ein zimlieh Portion darmitt verglichenn, daft dan die ubrige Erden an/angt. weil E/uerj f{urs tliche] 
G/nadenj den Wall disen Winter uber nicht gern zerrissen haben. so wollen wir zusehen. wie wir sie ne
ben dem Theatro lenger herbringenn konnen. 

Die Schrancken oder Lehnen umb den Circum stindt schon zur He/fft /ertlg. 
Dos O/engestell im Gesindsaal hob ich hem beneben dem Maurmeister abgemesstn und E[uerj 

/furstlichen] G[naden] VorschJag nach zu machen angeordnet. undt weU dos ObservierheujJlin von der 
groften Altaun noeh vorhanden. und sonsten nicht vii Nutz war, wollen wir aus dense/ben Seulen undt 
POSlamenten dos O/engestell zurichtenn. 

Mit Her Moritzenn ist es Gatt/ob widerumb gun. don die Hilz gar vergangen. die Geschwulst am 
Dacken und Gesicht nachgelassen und schicket sich af/e Ding widerumb zur Besserung, heudt hob ich 
ihme ein gelindt Evalualion geben, hall zimlich bei Ihme operiret, dqJJ ich desdo mehr tiff beslendige 
Besserung holfe. 

Dieses hab E[uer]lfurslliche] G/naden] ich hirmitt underlhenig nichl verhalten sollen. thu dieselbe 
sampt deren hertzlieben Gemahlin.jungen Hern undt Frewlin Gott dem almeehligen zu glucklieher Re-
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girung und al/em/ursrlichen Woh/srondt, ihnen aber mich zu Genaden ent/eh/en, dalum Cassel/ den 16. 
Novembris anno 1605. 

QueUe 12 

E[uer} j[urstliche} G[naden} 
underlhen iger 
gehorsamer 
Dihner 
Hermann Wolf! [manu propia subscripsif) 

(StAM Bes!. 4a, 39, 54) 

Dem durch/euchligen hochgebornenn Furstenn undl Hern , Hern Moritzenn Landtgraven zu Hessen, 
Graven zu Catzene/enbogen, dielz Zigenhayn undt Nidda, meinem genedigen FurSlen undt Herrn. 

1605 
Durchleuchliger hochgeborner FurSI, E[uer}j[urstlichej G{naden} seindt meine unelerthen ige gehor

same Dienst zuvohr genediger Herr. 
Ob ich wolfur dijJmah/ nichls denc/(wurdiges an E[uer} j[urslfichej Glnadenj zu schreiben, in An

uhnung das al/e Sachen so wof in der Stadt alft auch in Eluer}j[iirstliche} G[nadenj Sch/oft wohl sle
hen, so hab ich doch nicht underlassen sol/en, E[uerjj[iirstliche} G[nadenj eben dasselbige, daft wir 
nicht zu schreiben haben, hirmitt underthenig anzumeldenn. 

Die Bawsachen betreffendt gehen sie Gottlob wohlfort, den dieStlchmeister in Auft/urung der Erden 
aus dem Circa u hr fleissig sein, so iSI der Zimmermann mitt Verfertigung des Gelenters umb hero in 
hefftiger Arbeit, hoffe. wir wollen dise Wochen noch etwajJ daran ausrichlen, wo wir es nicht gentzlich 
zum Endt bringen, 

Das vor zwey Jaren van E[uer} j[urstlichen} G[naden} in dem Gesindtsaal verordnete O/engeslell 
hab ich dise Wochen einmahl ins Werck gerichtet undr weil das kleine Observierheuftlin so uff dergros
sen Altaun gestanden, sehr beschedigt undt sonSlen nicht wohl zu brauchen, so hab ich es danu genom
men, verhoff es sol/e das Steinwerg diese Wochen daran sehr ver/ertiget werden. daft wir die kunftige 
Wochen dajJ Holtzerwerck zu der Salwechter Cabinelh vornemenn werden. 

A/fl auch die eine Seifenmaur im Theatro wegen anderer Arbeit nlcht halt konnen undermauret wer
den, so mussen wir dieselbe vor aI/en Dingen erstlich underfahren undt den Grundt darunder. wie auch 
in der Orchestra ouftgraben lassen darin don noch ein grosser Wunder van Erden ligt, werden also mitt 
Auffmourung der Sedilium wegen diser Erden noch ein Zeit long gehindert werden. 

Mitt Verfertigung der Windtmuh/en, w;e auch der Radtsruben bei (Ier Annobergermuhlen seindt w;r 
in he/ tiger Arbeit, wollen dieselbe milt GOffes Hulf/ auch zum Endl/uhrenn, mill dem Of en in E[uer) 
ffiirstlichen} G[naden} Vorgemach gehet es mir sehr krelzerlich, den als ich ihnen bei diesem fezten 
storcken Winelt probiret, halt er sich noch nicht durchouft richlig erzeigen wollen. Ich hob ihm ober ilzo 
noch ein Remedium odhibiret, hojJ er sol/e nuhn guet thunn. dieses hob Eluerjj[iirstlichen} G{naden} 
ich hirmill underthenig nichl verhalten sol/en, thu dieselbige sampr ihrer he fl zliebsren Gemah lin jungen 
Hern undt Freulin GOff dem almechligen zu g/ucklicher Regirung undt aI/em / ursrlichen Wolstandl 
ihnen aber m/ch zu Genaden ent/ehlen, datum Cassell den 20. Novembris anno 1605. 

QueUe 13 

Ausstzug 

(StA M Best. 4a 39, 54) 

der 11. Wochenrechnunge uffGemeinbaw Cassell angangen den 10. Martii und geschloftenn denn 15. 
eiusdem on no 1606 gefiihrt van Hermann Wolf! 
Die 11. Woche 
Besoldunge Bawverwaluern .' 4 Gulden, 6 Albus 
Schreiner.' 9 Gulden, 9 Albus 
Da/ur haben sie ver/ertigt, Im Wochelohn, erstlich die Apolekeriaden. mif3 Schaubladen, undt 90 gefa
chen. Ein Betspan/ ur die Ammen ujJs Frawenzimmer kurtzer und onderweits zusamen gemachrt, drei 
newe Schrencke ujJ der Ca nlu lei in die R jjthestuben bracht, uffgericht undl / ast angemochr. undt die 
zwein Schrenck e. so in itzgedachter Rathsruben gesranden, in dos Nebengemach brachr, daselbst wie
derumb verseLZeff undt be!estigett. den Boden zum proscenio von Dannen boh/en ge/uegtt undt im Thea
IrO gelegtl, neben al/derer vorge! allener gemeiner verfertigtter Flickerei. hierunrter is! ein Lamb im Ge
dinge ver/ertigt umb 18 A/bus undt ujf Bevehlich Frewlein Sophien ujfs Frawenzimmer hingeliejfertf 
Lalus - IJ Gulden, 15 Albus 
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Die 11. Woche 
Mahln : I Gulden, 4 Albus 
1st M[eister] Diderichen undt seinen Jungen, welche Farben zugerichttet undt angeJangen, das Gespren
ge ujJm Brunnen am Vorplatze anzustreichen. 
Brunnleitter: I Gulden, 4 Albus, 8 Helier 
Diur halt uf/ der Walllersheuslschen Weiden newe Erlenr6hren eingeflickett, zu den roten Fischen, ne
ben dem zu den Giingen gesehen, undt das WqfJer ~olnkomblich zu den Brunnen in die S tall undt Aue 
gefiihrett. 
Holtifeller : 0 
Holtzschnitter : 2 Gulden. 5 A/bus. " Helier 
1st Schnittlohn ~on 344 Sch uen. giebtt man ~on einem Schue - 2 Helier sindt zu Sellen, undt Briickbret
tern. uf/die Briicken. uberm Loewengraben wie auch ujJder Briicken, von der Rehnbahne zum Steinwe
ge, undt den zu Leitern, undr Trapperifeunen zur WqfJerkunst geschnitten. 
Latus - 4 Gulden, J4 Albus 
Die 11. Woche 
Z immerleut: J4 Gulden. 17 Albus, 4 Helier 
Dafiir haben theils erstlich das Gebe/cke in der Meyerel gelegtt, undt mitt doppe/n Stricken, undt Sa ulen 
undertogen, item zwei Thurgewende, dase/bst hin ~erfertigll undt ~ersetzt, mehr im newen S lalle noch 
derSchewren, neweSaulen undertogen, undt ein Scheitwandt verfertigtt, und uf/gerichtet, ujJgemeluem 
Boden, theils heben dos Holtzwerk undt Zimmerarbeitt zum Lauchen undt Loch In der Decken. im 
Theatro, sambtt den Laden darin die Actores ujJundt nieder/ahren verjertigtt, undt am Wachtheufllein, 
so uf/ der Brustwehr bel des R iirengiejJers losamenr sol/ versetult werden, angefangen undt/ortge/ah
ren. Die dritte Partt, haben zu der Windtmiihlen, undt WqfJerkunst gearbeittett, undt ~erjertigtt ein 
Haspell damit dos Gehe1(/Je, umgedrehett wirdt, zwo rahmen zum Brunnen 8 Kn iech an die F1iigell undl 
ingezogen, 30 PJehle sol/en umb die Windtmiihle versetut werden, daran dos Geheuse. wens umgedre
het wirdt, angehaltten undt gehemmeu. ein Welbaum zum Kop/rade, undt Trillis ujJdie Dielen ins Thea
(rum. 
Latus - per se 
Die /1. Woche 
Decker: 5 Gulden, 8 A/bus 
Diese haben dos Dach uberm Brunnen der Waflerkunst zugeduktt und verjertigll, dazu 6Schornstein in 
der Meyerei im Vieha1(/Je, a1(/Jm Dacheabgenommen undt niedergelegtt ouch die Locher im Dochealler 
wieder zuge/attell. undt gedeckell, uber die zwei Leuchtlocher gemocht, uf/m newen Hiinerhous ins 
Dach do die Daubheuser gemachtt worden. 
Kiiffer : 2 Gulden, J2 Albus 
Dagegen hoben sie in der Meyerei he/./Jen dos Gebe/cke legen, Saulen undt Stricke, heben undl tragen. 
auch im Theatro geriistett, ujJ der Co nuley an den Schrencken gehu(jJen, neben onderer Arbeiu, dohin 
sie vom Bawmelster angewlesen. 
Latus - 7 Gulden, 20 Albus 
Die 11. Woche 
S teinmetzen : II Gulden 
Deren 6 Gulden uf/ Rechnungk der weijJen Blatfen. die ujJ dieSessiones im Theatro ge/egtt werden, die 
erste Uf/nahme darnachfiircost undt Wochen/ohen Meister undt Jungen, itemfiir 2 grofte Gewichtt an 
die Windtmohlen, undt von einer groflen roten Pleuen zumachen, mit einem Spunde ists ujJs Gewe/be 
am Gemache vom ffiirstlichenJ Frawenzimmer hie unten ver/egt!. 
Mourer im Gedinge: 7 Gulden, 2 Albus 
Diese haben /ortgeJahren an der Futtermauren am Wo/de ujJ der Rehnbahne. gegen der groflen Thiir 
uber do durch man ins Theatrum gehett. 
Latus - 18 Gulden 2 Albus 
Die /1. Woche 
Maurer im Tage/ohn : 10 Gulden, 20 Albus 
Dafiir haben teils/ortgeJahren an den roden Plauen zu hawen, undt legen im Theatro ujJ dieSessiones. 
zween haben in der Meyerey Howstuck unler die Seu/en guogen, dieselben undermaurett undt lIerjer
tigtf. neben dem an al/erlei Flickwerck dose/bsten angeJangen undt Fenstern a14l undt zuzumauren/ort
ge/ahren. 
Maurenbrecher : 4 Gulden 
1st uffRechnungk deraltten S tatlmauren an der Rehnbahnen nuhmehrim Gedingeabzubrechen, is t di.ft 
die erste Uffnahme. 
Ko /cksetzerer : I Gulden, 4 Albus 
1st denen so den Ko/ck zu ffiirstlichenJ bewen selzen undt lejJchen 
Latus - 15 Gu/den, 24 Albus 
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Die 11. Woche 
Seihler : 11 Gulden, 23 Alb us 
DiP ist/iir Hasent wirn undt Leinen dra1(/Jen n~e Garn uffden n~en Entenfangk, t U Entengarn undt 4 
Su ken t U Kiebitu n, Brachvogeln undt Nachtgarn sollen gestrickeu undverfertiggtwerden, deren 4 Gul· 
den. 21 Albus/iir 25 Pfund Hasen~irn kost I p/und 5 Albus zum Gestricke J Gulden. 6A/bus/iir 8 PJund 
Leinen kost I PJund 4 A/bus tU den newen Gahrn. 
24 Albus/iir 6 P/ und Leinen k ost I Pfund 4 Albus tum Kiebitu ngarn. 
I Gulden, 10 Albus /iir 9 PJund Leinen kost I Pfund 4 Albus. 
I Gulden, 6 A/bus /ii r 8 P/und Leinen kost J p/und 4 A/bus zu Brachvogell und Nachtgarn. 
I Gulden, J4 Albus /iir 10 p/und Lelnen tum Zeuge an vorgemellle Gahrn. 
20 Albus./Ur 5 p/und Leinen kost I Pfund 4 A/bus / orne an die Garn daran der Zeugk gespannen wirdt, 
thuII tusamen wie vorstehell. 
Latus - per se 
Die 11. Wo che 
Wallarbeiter : 16 Gulden, 20 Albus. 6 Helier 
1st mit dem Wa/meister. welcher mit seinen Gehulffen wieden Gehawen, undt den 4 Stichmeistern, deren 
drey in der Aue den Dam mil Erden tubeschutten angefangen undtfo rtgtifahren, wie ingleichem auch der 
Vierde meister gethan, halt aberauch mit seinem Volcke. die Wagen hel./Jen vom newen Thore mit Erde 
beladen. die den altten Keller uffm obristen Gamen ge/iillett. t U deme ouch denn Maurerngrundt ge· 
machtt. uff der Rehnbahne tur Futtermauren am Wall 
Gedingtte Man : 7 Gulden. 16 Albus 
sindt wohin dieangewit:.fJen gebrauchtt. 4 be; den Bawwagen 3 zum abraum derMaurenbrecher, I Kalck· 
m(/Jer, 3 bei den Stichmeistern so uJjhawen undt einladen hel./Jen. 
Latus - 24 Gulden, 10 Albus, 6 Helier 
Die 11. Woche 
C/eibern und Weissbendern : 7 Gulden. 14 A/bus 
Dafur slndl erstUch die rote B/atten, so vergangene Woche im Vleha1(/Jee im altten Laboratorio uflge
brochen mi, sambt dem Sandt so daruntter ge/egen. aujJen ViehaujJe in den Platz ge/iihrell. dat u die Er· 
den un term gemellten Plaster biP uff das Kellergewo/be uffgehawen a1(/Jgejiihreu in itt vorgedachten 
Platz, dense/ben dam N uberschuuell, undt erhiihett, mehr den drillen TheN unterm Dach, im Huener· 
hau]Je die Holttern Schneiltwandt mit Le/men uberzogen, w/e auch die gemachtte Taubennester mit Lel· 
men nach Anweise a1(/Jge/ii/leu undt ver/ertigll. Kostenn von des Armbrostierers S chiltt f urck die Her· 
berge zuhenen, so unser gfnadiger} Flurst} und He". ihme au]J Gnaden machen lajJenn : /8 Gulden. 23 
Albus, 6 Helier. 
Deren 5 Gulden, 9 Afbus, 6 Heller/ur 15 '!} P/und dungeschlagenn Kopflerkost I P/und 9 Albus undt don 
13 Gulden. 14 Afbus/iir Gelu. Farben und Macherlohn ist t usammen wie vorstehell. 
Latus - 26 Gulden, 1/ Albus. 6 Helier 
Die 1/. Woche 
Steinbrecher : 24 Gulden, 6 Albus 
Deren 5 Gulden, 6 Albus/unff Arbeitern zum abraum im Grifter Bruche/ur Arbeitslohn deputiret undt 
12 Gulden Valten Hillebranden/ur 300 rote Blaften, we/che im Theatro uff den Sessionen verlegtt. dazu 
7 Gulden Adam Frolichen/iir /75 rode Blauen. ufl derSchlacht aliPgeladen gle fchs/als im Theatro zu 
lIerlegen kost l OO 4 Gulden. 
Schifflohn : 7 Gulden, /6 Albus 
{st von /75 rote Plau en. so Adam Friilich gelieffent undt dan Merten Littern , vom Kummer, so das Loch 
iegen dem Viehal.{/1e uff der Wie}Jen unterm Weinberge ge/iillell. 
Kalckbrenner : 6 Gulden. 20 A /bus 
1st Brecher· und Brennlohnn von 99 MaijJen Kalek. so ehr diese Wochen gelief/err, ist lion idem MajJ 16 
Piennlge. 
Latus - 38 Gulden, /6 A /bus 
Die J J. Woehe 
Steinkohlnjuhrn: 8 Gulden, 2 A/bus 
Von 70 MaifJen Sleinkohlen k osl/der Fuhrlohn 3 Albus 
Gemeine Fuhrlohn : 12 Gulden. 24 Albus 
Van 6 Fuhren Hainbuechen undt 6 Fuhren grojJe Berckenbewmen, lenreil dem Karnbache ge/aden k ost 
eine Fuhre uff die Sehneidemuhle 28 A/bus. 
BackofJenmacher : 3 Gulden. 13 Albus 
1st Diderlehen van der Walda, hall da/ur im Baekhause an beiden Back ofJen, welchen erstlich die Of
/ enl6cher rehf baw/elligk gewesen, de,Pgleiehen auch sonsten rumbher undt in der Decken oiler wieder 
at4Jgebeftertt, resan iret undt undt lIer/ertigt. laut Zellell vom Burggraffen unterschrieben. 
Latus - 24 Gulden, /3 Albus 

III 



Die ll. Woche 
Zeugkschloser: 6 Gulden, 20 Albus 
1st dem Meister zu Wochenlohn, undt den Gesellenfur Cost und Lohn, dajegen haben sie diese Wochen 
2 Blindtschlo.pe verfertigt, undt angeschlagen im Theatro mit Strebestangenn und Klobenn, item die 
Thuram Brunnen der WqjJerkunst mit Schlo.p undt Bandenn verfertigt undt gehenckt, dazu aller/ei not
ur/ft zur Windtmiihlen gearbeittet, wie auch die Schrencke ufj der Cantzelei befestigett. 
Zeugkschmitt: 5 Gulden, 14 Albus 
1st dem Meister zu Wochenloh n, undt den Gesellen vor Cost undt Lohn, dagegen sie aller/ei grobbe 
Schmillarbeilt, zu ffiirstlichenj Bewen uff die Zugkbriicken an die Windtmiihlen in die Steinbriiche. 
Steinmetzen. Maurern. dem Schneidemuller. Maurenbrechern undt ins Theatrum ver/ertigtl. 
Latus - f} Gulden. 8 Albus 
Die ll. Woch e 
Nagellschmitt: 2 Gulden. 6 Albus 
1st dem Meister und Gesellenfur Cost und Lohn, dagegen haben sie verfertigtt 2826 Nagell deren 500 
Lattennagell. 500 halbe Lattennagell. 500Sch/o'pnagell, 300 Riidtnagell an Steinkarren, 26 Trappenna
gell, 500 Die/nnage/, 500 Boddennagell. 
Spadenschmitt: 4 Gulden, f} Albus 
1st dem Meister undt Gesellen fur Cost undt Lohn, dagegen haben sie diese Wochen 23 Eimerrumpfje 
beschlagen. deren 60 ufjs negist vergangenen Marckt in kaufJ. ufjffiirstlichenJ Bewen durchs Jahr, bei 
den Cleibern Wejftbendern. Maurern . Kalcksetzern undt Giebsern zu verbrauchen. 
Latus - 6 Gulden, 18 Albus 
Die ll. Woche 
Gemeine: 18 Gulden. 1 Albus, 6 Helier 
Hieruntter sindt 170 Stuck gro.pe Schme/tzdiegell, kosten 8 Gulden, 18fur einen Reichsta fer. halt der 
R6hrengie.per zum Schme/tzen empfangen, 3 Gulden. 2 A Ibusfur 60 Eimersrumpfje kost einer 12 Pfenni
ge. 3 Gulden. /3 Albusfiir /3 Pfund kleinen Droett kosll Pfund 7 Albus halt der Rohrengie'per empfan
gen undr an den Brunnen item zu den Gewechsen so ehrdazu gemacht verbraucht, uberdjft dan des Roh
rengie.pers und Gesellen, item Steinschreibers Lohn undt Wallmeisters Gnaden GuIde, neben anderer 
vor/auffender AujJgabe. 
Latus - per se 
Die /I. Woche 
Summa dieser Wochenn : 237 Gulden, I1 Albus, /0 Helier undt ist nuhmer in toto bjft hieher ufjgegan
gen: 
/384 Gulden, 12 A/bus, 10 Helier 

QueUe 14 
Moritz 

(StAM Best. 4b Nr. 63) 

Hochge/art er lieber getrewer, wa.P ihr sowohle wegenn der In scription ahnn das Theatrum zue 
Ca.pell. a/fJ auch der cartheu.pischenn Abri.fie halbenn geschriebenn, habenn wir entpfangenn unnd ver
nohmmen, be/angendt nun die inscription dieweill zwey Porthell ahm Th eatro seindt, ist unser genedi
ger Befe/ch. das die latenischenn inscriptio uber das Herrnporthale die Treusche aber endtweder uber 
das Comedicantenporthall, oder uber die Portam plebis gemacht werde. 

Denn Cartheuser Abrjft belangr, seindt wier im Wergk denselbigenn mir guttem Nachdenckenn und 
FleifJ zu ver/ertigenn und euch dennechstenn zuzuschickenn, inmitteln kont ihr verordtnenn das nott
wendige Bawholrz, Sandt und andere Materialien die.penn Winter herbeygeschajt werdennn, wegenn der 
Kalck/uhr seind zwey Miltell endtwedder das mann vonn Carthaus Thonn nach der fahre schicke unnd 
zur legen n/adung Kalck bringen la'pe. oderda.p mann zu Schlffdenn Kalck die Fulda herab unnd die £d
der wieder hinnaufjbisfur Weim enhau'pen liefjere, unnd weill wier verhofjenn denn eigenrlichen Abrjft 
innerhalb acht Tagenn hernach zu schickenn a/fJ solt ihr nach empfangenem Abri.fi so ba/t die Zimmer
/eure anstellen. unnd die.Pen Winter uber alles zimmern unndfemigenn la'penn, darmilt mann kUnfjli
genn Frueling, so bait das Gemeur ver/ertigr unnd hebenn Decken, Kleibenn, Weissen und Wei.fibindenn 
desto sch leuniger fomkommen moge. 

Wa.p ihr wegen desjungen Heroldi underthenigk so/licitirt das habenn wier unserm Cantzlar zuge
slellet. wirdt Supplicanten so bait als muglich eingedenck sein. 

We/ches wier dier hinwieder in Genaden, darmit wier dir wohllgewogenn nicht verhalten, Datum 
Marpurgk denn 25. Octobris anno 1608 

P. S. 
Und weill wier neulich unserm Bawmeisrer Adam MolleretzlicheSachenn unns zu ver/ertigenn unnd 

zu verrichtenn genedig befohlenn, sollet ihr ihme anmeldenn. das er unns deswegennforderlichenn be-
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riehtt unnd doPe/be anhero sehieke. Datum ut in literis. 
betr{effendJ daft Thearrum zue CafteJl item den n Carth euser AbrifJ. 

(SIAM Best. 4b Nr. 259) 

Quelle 15 
Aktenumsehlagvon der hand des Kammerarchivars Kessler. to) £ine Resolution LandgraJMoritzens 

Wegen der Inschri/ten iiber die beiden Parfale des Theaters zu CasseJl, vam Jahr 1608. 
Die in diesem Umschlagefriiher vorhandenen 13 Ak tenn umern waren am 17. Man 1888 alle bis auf 

eine nichf mehr varhanden. Der Umschlog en fhiill Notizen van R am m el's Hand, kein Wunder, wenn 
jem nfe mand mehr weifJ wohin der l nha/t gekammen. Umsehlagjetzt zu Landgraj Moritz HO/haltung. 

aus einem Schreiben Hermann Wo /ffs an Landgraf Moritz d. d. Cassel den ll. Aprilis anna 1605. 
· . . ftzo loft ich das Thearrum auswendig bewerffen und mitt grower Stein/orb anstreichen ... 
aus einem Schreiben des Hermann Wo/ff an Landgra/ Mortiz. d. d. Cassel den 13. Maii anno /605. 
· .. die Ba usachen betreffendt gehen dieselben auch wohlforr . .. so malen die Maleran den Decken 

des Thearri ... 
aus einem Schreiben des Hermann Wolf an Landgra/ Moritz (Ortsrepositur Cassel, Festungsbau) 
Im Theatro ist der Werckedeil der Deckenn gemahlet undt angesch/agen, undfahret man mitt Verfer-

tigung des ubrigen immer jort. 
· .. Datum Cassel auff Urbani Abendt, anno 1605. 
Englische Comoedianten, 1605. 
Aus einem Schreiben des Hermann Wa/ffan LandgraffMoritz. d. d. Cassel den 20. Novembris anno 

1605. 
A fP ouch die eineSeitemauer im Theatro, wegen anderer Arbeit nicht haft kannen undermauret wer

den . sa miiften wir dieselbe 'liar alien Dingen erstlich underfahren, undt den Grundt darunter, wie ouch 
in der Orchestra al(ftgraben loPen, darin dan noch ein grosser Wunder van erden liegt, werden also milt 
Auffmauerung der Sedi lien wegen diser erden noch ein Zeir lang gehindert werden . .. 

Marburger Sfaatsarchiv. Ortsrepositur, Cassel 
Ausstzug 
Der JJ. Wochenrechnungen uffGemeinn Baw Cassel ongangen den 10. Martii und gesch/often denn 

15. eiusdem anno 1606 
NB ! Es iSf nurdieser eine Wachenauszug vorhanden. Wiiren die ondern ous dieser Zeit erha/ten, so 

konnte man den ga nzen Theoterbau van Anfong an bis zu seinem Ende verfo/gen. 
S chreiner 
· .. den Boden zum Proscen ia van dannen Boh/en gefiieget undt im Theatro geleget ... 
Zimme rl e ut 
· . . theils haben dos Holtzwerk und Z immerarbeitt zum Lauchen und Loch in der Decken im Theatro., 
sambl den Boden, darin die AClOres uffundl niederfohren verjertigtt ... toilles uffllie Decken ins Thea
trum. 
Rii s l e re 
· .. ouch im Theatro geriisreu . .. 
Sleinme t zen 
/J Gulden, davon 6 Gulden uff Rechnunge der weifJen Blauen, die uff die Sessiones im Theatro gelegt 
werden, die erste Uffnahme, dernach jur Cosl und Wachenlohn, Meister undt Jungen. 
Ma u re r im Ged inge 
7 Gulden 2 Albus 
diese habenfortgejahren an der Futtermauern am Woldt uff der Rehnbahn, Jegen der groften Thur uber 
dadurch man ins Theatrum geheu. 
M alle r im Tagefohn 
11 Gulden 20 Afbus 
dafur haben teilsfortgefahren an den roden Plouen zu hawen und legen irn Theatro uff dieSessiones . . . 
(folgt noch Arbeiten in der Meierei) 
Wollorbeiter 
· . . t U deme ouch denn Mourern Grundt gemocht, uff der Rehnbahne zue Futtermauren am Wall. 
S t einb recher 
12 Gulden Vallen Hillebrandenfiir 300 role Blalten. welche im Theotra ufft den Sessionen verfeglt, dazu 
7 Gulden Adam Frolichen/iir 175 rode Blauen, uff der S ch/acht ouftgeladen gleich/alls im Thealra zurn 
Verlegen. Kosl /00-4 Gulden. 
Schifflo hn 
7 Gulden 16 Albus 
ist 'lion - /75 role Plauen, so Adarn Frolich gelie/ferl undl (folgl noch andre Arbeit). 
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Zeugk sch/o'pe r 
... 1 Blindsch/ofte verferrigt und angesch/agen im ThealrO mU Strebe Slangenn undt K/obenn ... 
Z eugkschmilf 
. .. alferfei grobbe S chmillarbeit (auf verschiedene Rang) . . . undt ins Theotrum verfertigll. 

(SIAM H 88b) 

QueUe 16 

Zehrungsregister /596 

October 13 bis December 21. 
Der Landgra/ist in Schmalkolden OCl. /J.-17. reist am 1 7. ab nach Gotha. ist in Gotha 18. Okt .• in 

Er/url 18 .. in Weimor 19 .. in Noumburg 31., in Leipzig den I . und 2. November, in Eilenburg den 3. No
vember, in Torgou den 4.-6. Nov. , in Wittenberg den 6. Nov .• in Torgou den 7. und 8. Nov .• in Annoburg 
den 9.-11.. in G/iicksburg den 12 .. in Zoschau den 13. Nov .• in Berlin den 14. -12. Nov .• in Spandau den 
23. Nov., Brandenburg den 14. Nov. in Ziegeserden 14.125. Nov. in Wolmerstell den 28. Nov.-2. Dec .• in 
Stas/urt den 2. Dec .. die Landgriifin ging van hier noch Blankenburg zur Kindtaufe nach ihrer Schwe
ster. in Schandersleben (Landers/eben) fst der /andgra/ den 3. Dec .• in Landershausen den 4. Dec .. in 
Mu/hausen den 5. Dec .. in Spongenberg 6. Dec .• om 7. Dec. Ira/ der RechnungsJiihrer wieder in Cassel 
ein. jeden/olls ouch der Landgro/Moritz . Es folgen noch unte rm 7. Dez. Eintrage, welche die Repara
tur der Kutsche betreffen, und 1 Boteneintrog om 21. Dec. Der Landgraf Moritz scheint von Span
genberg sich nach Netra begeben zu haben und dort gebleiben zu sein. 

Diese Rechnung ent halt an Eintrage nJiir Englender .' 6 Albus dem k/einen Engellender der au/m 
Frauenzimmer zu einem Pahr Schuh. 15. Del. 1596. (Schmalkalden). 8 Groschen EgmundJiir ein Poor 
S chuh. 15 Oct. (Schmalkalden). 
9 Goldgulden einem engellendischen Springer. S chmalkalden den 23. OClobris /596. 
1 Geldgulden/ur eill Pohr leib/orben Strump/. Egmund dem Engel/ender efngetragen zwischen dem 23. 
und 24. OClobris 1596. aber zum 13. Oclobr;s gehorig). 
12 Groschen 6 P/ennige dem kleinen Engel/ender Dinckenclo im Frauenzimmer fur ein Pohr leib/orben 
Strump/' 25. Octobris. (Diese Ausgabe rand in Schmalkalden stall.) 
25 Sonnenkronen Egmondt zur Ab/errigungk in Engellondl den 25. Octobris. 
20 Tholer mehr Ihmb zu Abbezahlung seiner Schulden. 
5 Thaler dem Irr/ender zur Ab/erligungk Schmalko /den den 16. Octobris. 
(25. und 26. OClobris, Schmalkafdell) 
2 Galdgulden dem Ballonmacher zu Einkau.!Jungk elfiches Zeugks zum Sol/onen. Schmalkolden den 
27. OClObr;s. 
4 Thaler dem welschen Micheln auft Gnoden 28. OClObris (in Er/urr) 
2 Schreckellbergergedachlem (sc. dem Lackay der Landgriijin) wiedergeben sa erzll S chmalkalden dem 
kleinen Engel/ender aqftgelegt fur ein Leibgurreln. (Die Ausgabe /and Berlin den 19 November 1596 
Statr). 

(SIAM H 88b) 

QueUe 17 

Vom 3. Miin bis zum 2. Mai 1597 iSI von Elias Hombergk ein Register uberallerhond Ausgoben, we/
che er damals in Melsungen. weilen der Londgra/Moritz anordnete geJiihrr. Dieses Register hat/olgen
de Eintriige uber Engliinder. 
(13. Martii) 
eodem die dem welschen Jan von deft wefschen Bereiters wegen 100 Tha ler 
(1 5. Marrii) 
eodem die. Meisler Hanft dem Schneiderzugestelll 10 A/bus ,' darvorerNeflefnschnure und anders sozur 
Comedia gebrauchl worden. gekauf!t. 
Eodem die (15. Marrjj) Hall.P Schencken vordie Die/en daran dos Geriisl derComedien gemachl worden 
ouch Lohn der Zimmerleuthe. auch ein Par Schuh dem Norren. Item vor ein messingen Blech/ein und 
S eitten zur Bogensehnen zugestelll 4 Thaler 22 A/bus 3 Pjennige 
den 22. Martii A/exonderdem Irlanderauft S eve/ch Mayestat Gnaden Fursl und Herrn geben und iiber
reicht 2 Thaler 8 A/bus 
den 23. MonU Henrichen Hellor. meines gniidigsren Furstin und Frauen Schneider, wegen Wullen- und 
Leinesluchs so zur Comedi ist verbraucht unnd meister Honn sen dem Schneider zugesteckt worden fault 
Zeuels gelie/ert 6 Gulden 25 A/bus 3 p/ennige. 
eodem (31. Martii) Eckhardl Senger geben. dos Gelt so er die Zeit hero vor Clinton dem Engellender 
au'pge/egt, /au tt Zettels 31 A/bus. 
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eodem (/3. Aprilis) auft Beve/ch meines gn[iidigsten} Furs ten und Herrn dem Engellender lohann Safi
ling u/ sein Beso/dung zugeslelll 10 Thaler. 
den 14. Apri/is al.(/J Bevelch m[eines} g[niidigslen} Fiirslen und Herrn Roberto Knight Francisci Hagarth 
deft engellischt von Ade/ Diener pro viatica zugeslel/t 15 rhaler. 
1597 November 

Aus diuem Monole isl eine Ausgobtrtchnung vorhonden. LondgraJ MorilZ wor in diesem Monale 
nichl in Kasstl, sondern in Zitgenhain, Ludwigseck, Fridewald. A usgabtnjiirCom oedianten s ind nicht 
vorhanden, wol aber furs Bal/haus, den Bol/onmacher,jiir Contrafoits L. Philipps, Wilhelms, Morit
uns (an Chris toph lobst) 

(SIAM H 88b) 

QueUe 18 

Johann Eckels Regisler der Ausgaben zum tiiglichen Verlag des Landgra/en Moritz van 1598 ist das 
rtichhaftigste fur Geschichtt dn Englischen Komoedianten. 

Es ist vollstiindig erhalten; es waren in den verschiedensten Ableifungen des Archivs einze/ne Bogen 
desselben, wefche erst zusammen gelesen wurden, und sich zu verschiedenen Zeitenfanden. Die Ausga
ben beginnen mit dem 7. Miin; Eckel bemerkt beim Beginne der Ausgaben : .im lanuar und Februardi
ses Jars hob Ich keinen Verlag gehabt, sondern in diesem Monot - Miin - onge/ongen . • Neben d iesem 
Register Eckels bekam der Kammerdiener Philippus Rodingus im Louje des Johres 1598 noch eine be
sondere Summe van 1216 rho/ern, 18 Albus, 3 Helier, uber we/che er ein besonderes specijicirtes Regi
stn/ein zu jiihren haue. 

Hier ist /o/gender Eintrag,' 
3 (Thaler) gegeben Henrich Sorg dem Stum den 13. Julii so dem Engelender etlwas gemacht. 
RtgiSler de anno elc. 1595. Waft ich Johann Ehkel zu meines gn. F. und Herrn, Herrn Moritzen Lond
graffen zu Hessen etc. diiglichen Vtrlag dieses obgtme/ten /598 Jars eingenommen und Ausgeben wie 
hirnach Folgett. 
Miirtius (o usgegeben in Z iegenhain) 
2 Thaler 21 A lbus Chris toffel Bereiter res tituirt so er vor den italienischen Fechter verlegt. 
Aprilis (ausgegebtn in Rothenburg) 
20 Tha/er uff ihrer f g. Be/eh! Goftling uf! sein Beso/dung zuges tellt. 
Aprilis (ousgegeben in Louboch oder in Ziegenhein nach der Ruckkehr von Louboch) (am 16 oder kun 
vor dem 26. April) 20 Thaler Jorge Webster dem Eng/ender uf! die Reise gen Heidelbergk zugeste/t. 
Majus (z wischen dem 3. und 9. in Rotenburg) 
19. December (Cassel ?) 
/6 A/bus,' zweyen englischen Jungen zu schuhen eodem die (d. i. 19. December). 
14. Augus tus (Cassel1) 
40 Tha/er Ha.Pling eodem die (die 14. August) uff Ihrer f G. be/ehl. 
19. Augus tus 
/2 Tha/er dem Englischen Kromer vor Hendschen, /9. hius. 
28-30. September (Cosset ?) 
1 Thaler Robert der englische Jung gewonnen mit dem F1itschbogen 
28-31. September (Casse/ ?) 
1 Thaler zweyen Eng/enders lungen zu Schuhen. 
6. Oktober (Cossel?) 
1 Thaler dem S chmalkalder restituin , so er oufigelegt vor Leuchter zur Commedy. 
7. November (Cossel ?) 
1 dicken Tholer den Englenders Jungen zu Weschelon. 
30. November (Zapf!tnburg 1) 
1 Tholer Robert dtm Englischtn lungen zu Schuhen, am letzten hujus. 
12 Gulden Gerhorl dem Eng/ender zu Hoizge/d eadem die. 
/2. December (Cassel1 Me/sungen 1) 
/0 Thaler Ihre f g. Churt dem Bereiltter zur Hochzeit verehrt am 12. hujus. 
50 Thaler dem welschen Jan u// ihrer f G. Befe/ch zugestellt eadem die. 
am 4. 
30 Tholer Fronclsco Segor ol.(/J Gnaden verehret 
18. Maj us (in Rotenburg) 
3 Gulden vor 6 eh/en weift Wiillentuch, den Englendem zu Comedien K/eidem , 18. hujus von Reitz Eng
lendern. 
(19.) Mojus (in Rotenburg) 
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2 Thaler 4 Albus Meister Braun zu Schellen, Schumenleder und anderes zum Comedien. 
(/9.) Majus (in Rotenburg) 
4 Thaler 17 Albus Johann Hit dafiir er das weisse Geckskleid machen lassen. 
20. Majus (in Rotenburg) 
10 Thaler ujJ ihrer f g. Befeh/ Ve/ten dem Bereiter zugestellt, 20. hujus 
2 Thaler Chrislian. dem Zwerge ous Gnaden. 
5 Thaler Thomas HundskopjJ vor die Gamma musicolis. 
24 Gulden zweyen Trompetern Verehrung und vor die /ahnen 
I Thaler Henning PlaIner vor 7 Tartschen den Englendern zun Comedien. 
50 Tho/er den Musicanlen von Marpurgk verehrt. 
J dicke Thaler dem Orgonisten von Mopurgk vor ein Instrumem. 
AlIe diese Eimriige sind unterm 20. Mai. 
(6.) Junius (in Rotenburg) 
300 Gulden dem Cammermeister Heugel ill sein HoujJ gebrachl om Pjingslmomag, die Englenderdamil 
abzu/ertigen. 
13. Juni (in ROlenburg) 
20 Thaler der Eng/ender Jungen ujJ ihrer f G. Be/ehl zugestelll den J3. hujus. 
23. Juni (i n Rotenburg) 
216 dicke Thaler 24 A/bus Georgen Webster dem Eng/ender ujJ ihrer f G. Be/ehl geben. 23. hujus 
(in Cassel ?). 9. Ju lius 
250 Thaler Jorge Webster der Eng/ender bekommen eodem die (d. i. 9 Juli) 
(in Cassel ?) zwischen 12. Unt/ 30. Ju lius 
50 Thaler welchen dem Bereiller ujJ ihrer f G. Be/ehl. 
Augustus 10. (in Rotenburg?) 
Philippo zugestelt, dem Engfender damit Hendschen zu bezah/en, 10. hujus 

Quelle 19 

Ausgab des Altagsregisrers des f570 Jahrs. IAUSZUG/ 
10 Thaler denen so die Comoediom Esdroe agin haben 5. Februarii. 
10 Thaler denen so die Comoediam Josepham im Schlloft} agin . 

QueUe 20 

Wilhelm lusw.} 

(SIAM H 88b) 

(SI AM ML Nc_ 707) 

Vatterliche Ifew. unndt al/es gulls zuvor, /reundtlicher lieber Sohnn, wir gebenn dir in Glnaden} 
zuerkennen, das der Churjiirst zu Saxen im zuruckreisen seinen Weg uf/Cassell zu nehmen unndt uns 
daselbst freundlich besuchenn wirdett. 

Dieweil sich dann gepurtt, sleine} J{iebden} allerley FreudenspieJ anzurichttenn, als ist ann dich un
ser Bevelch in Gnaden, dos du deinem Proeceplori anzeigest. das er euch die Orationes der a/lien Hel
di'n auswendig zu lernen proponire damiu wen der Churjiirsl zu Casell ankombu (welchs ettwo circa 
principium Jufii beschehen wirdl) ihr dieselben ogiren k(jnett. 

Wo aber ezliche und euch weren, so nit fngenii gnugk het/en sofche Orationes auswendig zu fern en, 
so Iqft ezliche aus derSchue/ (doch dos sie vom Adell seyen) oderous der Universilel Marpurgkfordern, 
damill euere Zahl voll seye. 

Do die Hornisch euer eimheils weren zu klein wordenn. so soldt du Rol.Phousen, dejJgleichen ouch 
Heningshausen anzeigen. das sie dem Blatlener bevehlen. von Stundl an andere so euch gerechtl seyen, 
an die sladt zu machen, item dos sieauch dieSpie,Pfein , undt Schwertter sowohf gehertell seyenn, bestel
lenn. 

Also bevehleauch dem HojJschneider, daft er so paldt gein Nurnbergk oderwo ers am besten bekom
men kan. schick" unndr von n allerley Forben, Buben Sammer zu schurzen, de'pgleichen auch von oller
fey Farben, DojJett unndt Zindell vonn dol/em Goldl undt S i/ber zur Cleidung hofen losse. 

Er soli ouch miubringen lassen, zwey Buch Zwischgoldl. zwey Buch Silber, unndl dan auch des 
Flugkgolds. damitt man alles /ein artig undt /ustig konne zurichlenn lassen. 

INeben diesem Absatz:1 Nfotal Seindl Laminae von gar dunnem Messing geschlagen. welchs in der 
LujJl pjlegl zuj1addern 

Lelzlich so sage dem Magislfo, wie ouch den andern dos sie es ihnen kein Scherz sein lassen. wie 
auch wie vorgemeldl die Knaben bey Zeilten beschreiben. damill sie die Ora/iones aujJwendig lernen, 
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unndt ihr circa principiI/m Julii oder 8. Julii uffs lengst gl'/ast sein mogeu und wolt/en Insonderheitt 
gern, dos ihr die Orotiones It'ursch, undt fOleinisch aU$wendig l('rnli'(f, damit ihr sie in welcher Sprach 
man wo/re agiren k(inlett. 

Die Personen hi,!Iuen w;, also au,Pzutheilen sein, 
Landgraj Moritz. Alexander, Constanlinus-Baumbach 
der Graff von Solms. Hannibal minor, modosit idoneus, 
Wo/rab, Scipio Caro/us Magnus. 
8aumbach. }u/ius Caesar Mahometers. 

Scanderbegius Asserac 
De olle, o 8aumbachio item Clerevantio dubitamus an personi! sotisfa cere passim. 

darumb must ihr uff rug/iche Personen verdochtt st!inn, und dieselben in Zeitlen beschreiben. 
Welchs wiT dir nit verhallten wollenn. undtt seindt dir mitt vatterlichen G{nadenJ geneigtl. 
Datum Embs am 6. Junii anno {J5/84. 

Wilhe/m L/andgrafl zu Hnsen 

QueUe 21 

Durch/euchliger, hochgeborner Furst, gnediger Her, demnach Efuer/ ffurstlichel Gfnadenl Come
diantenn der EngellenderoljJ nemblich zwey Canntenis len ich ein Zeil/ang undl in diefunffuhenn Wo
chenn in meiner Behausung geherbefget, sieober izunderaujJ zuziehenn unndl ihr Losamant an andere 
Orter tU sch/agenn in Wilfens unndl ich don vonn ihnen verstendigl, das Efuer} ffurslliche/ Gfnaden} 
siI' a!I.Pquillirenn unndl dos Herbeigge/I (we/chI's einem iedernn elne Woche J Albus unndr in ollem 3 
Gulden 12 A/bus Iregl) er/egenn wollenn, so habe Ich so/ches E{uer/ ffiirsrliche/ Gfnaden/, ihrem der 
Engellender Begehrenn nach, t ur Nachrichtung verslendigen unndt sie der Gelegenheir berichrenn wol
lenn. damil sich EfuulffurstUche} G{naden} mlr Anordnung undr Bezah/ung des Herbeiggells wie ich 
dan auch darumb underthenig Bitte, dornach zu richten wUslenn. E{uer/ ffurs tUche/ G{naden} sampl 
duo gelieblt'n Gemahlin in den Schurz des a/mechrigenn unndt derenn t U Gnadenn underthenig beveh
lende 

E{uer/ ffursrUche/ G{naden} 
Undertheniger gehorsamer 

QueUe 22 

Ludwig Brockmann. Burger undl 
Schuster a/hier zu Cassel 

(SIAM Besl. 4b 259) 

Wir Moritz van Gaffes Glladen Landrgrave zu Hessen, Grave zue Cartenelnbogen. Diett, Zigenhain 
undt Nidda, Ihun K undr hirann offentlich bekennende, dos wir unsern libenn gelreuenn Phillps KinigjJ
mann vor unsernn Diner undl Comoedianren genediglichenn besteldt, uff- undt angenommen habenn, 
undr thun dqft iegenwerfig in undt m it craft dijJes Brieves, derogesraldt undr aljJo das er unser Diner 
undt Comoediant sein soli, ufunser Er/ordernn undt Begehren, nebenn seiner Gese/schaft, uns allerley 
arttlusriger Comoedien. Tragoedien. Spill' undt dergleichenn, wie wir dieselbenn entweder selbsl erfin
denn undl ihme angebenn werdenn, oder er vor s ich wij3enn undt erfindenn wirdl, anstellenn undl haft
tenn. ouch In alien andernn Sachenn. darinnen wir ihnen geubt, er/arenn undl dinlich wij3en, gurhwillig 
'lndl unverdro'penn gebrauchenn Iqftenn, nebenn dij3em soli er iederu il, wan wir ihme etn Argument 
oder Inhaldr einer Comoedien, oder Hisrorien sagenn werdenn. schultJig sein dine/big in seiner Sprach 
t U transponiren undl zu einer Comoedien oder Spill zuzurichlenn undr sonstet uns Ireu. holdt, gehor
samb undl gewerlig sein, unsernn Schoden iedeneil freu/ich warnenn, frommen undr bestes wercken 
undt insgemein olles dos lenige thun , aujJr;chtenn undlla.penn siilfe, was etn gelreuer Diner undr Co
moediant seinem He"n zu rhun schuldig undt pflichtig iSI. inmqften er uns so/ches gelobt, einenn le fbli 
chenn Ey dl zu GOIl undt seinem hefligenn Wo", geschworenn undr dtdJenn seinen Reverschbrieff uber
gebenn hall, darenligen undl vonn solches seines DinSles wegenn, wiiUenn wir ihmej iihrliches undl ei
nI's iedenn Jars besondernn, aldieweill dijJe BeslOllung werenn wirdt. zu Jar Beso/dung an Ge/de Gul
denn durch unsernn Cammerschreiber undr dann vor Cosr undl Kleidung da sienige, was ihme undl an
dern seinesglelchen in einem sonderbarenn von uns underschribenem Veneichnus verordnel, durch an
dere unsere darzu verordnele gebenn undr handtreichenll Iqftenll, ohne Gevehrde. des zu Urkundl ha
benn wir uns mit eigenn ham/en underschribenn undl Ullser furstlich Secret hiruff Iruckenn undl gebenn 
(oftenn zu Cassell. 

fDecember 159 (4 ?)J 

(SIAM Best. 4b Nr. 259) 
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Q uelle 23 
MorUz [usw.} 

ersamer lieber getrt!Wer, Klir mogenn euch gnediger Meinung nicht verhaltenn, dos unns gegenwertige un
sere Comoedianten undertheniglich ongelongt unndt gebetten, wir ihnen gnedig/ich er/eubenn wO/lenn, 
damit sie auch an ondere Ortter verreisenn unndt etzliche Comoedias agiren mochtenn, wann Klir nun 
solchem ihrem suchenn Raumb unndt Stadt gebenn, alP ist ann euch unser gnedigs Begehren, im Fall 
bemelte unsere Comoedianten I{/!so/cher ihrer Reise sich ouch naher Prag begebenn, undt des Orts etz
/iche Comoedias agiren wurdenn, ihr ihnenn alss dann so vielen muglich gute Beforderong eneigenn 
wollet, darmit sie vorkommenn unndt gehoret werdenn mogen, dos seindt wir umb euch /usw./ datum 
Cossel am 18. Martii an no /l5}96. 

Moritz L/andgrafJ z/u} Hessenn [usw} 
ann Johannenn Lucanum zu Prag. 
Ann Johannem Luconum zu Prog, Cassel am 18. Marti; anno /15}96. 

QueUe 24 

{Man 1596 ?} 

(SIAM ML Nr. 707) 

Nachdem wir unsere Commedianten zu dem wohfgeborenen unserm Iieben Vettern Graff Johan zu 
NafJow /etc.} gnediglichen abgefertigerr, so bevehfen Klir hirmitl alien unnd ieden unsem Beampten so 
hirmitt ahntroffen werden, dos sie gedachten Com medianten zu Tag unnd Nacht mitt acht Pferden Vor
span deren sie dan vier vor eine Giidschen unnd die andern vier in einen Wogen, doral{/! sie ihre Instru
menta unnd anders haben unndfuhrenn mogenn, zum forderlichslen und schleunigsten verschaffett, 
damitt sie hierdurch nicht gehindem unnd ufgehallen werden, das thun wir unns also in Gnaden gewift
lich versehen, Signatum Schmalkaldten under unserm zu Endt ufgedrucktenJfiirstlichen} Secret Siegell 
am /9. Novembris 

POStscripta : 
kombtt unjJ E{uer} L/iebden} Schreiben darinnen sie biuen, dajJ wir ihro zu Verrichtung der Comoe

dien mitt den a/ten POlentanten die Waffen Harnisch und K/eidung wajJ deren bey unjJ vorhonden seint 
freundlich zusenden lassen wo/ten, und hiebevor gebraucht worden eye, hoben doruff den ehisten Be
ve/ch gethan, dajJ E/uer} L{iebden} aI/so/ch Gezeug soviel dessen noch bey der hand ist, sobaldl zuge
schickl werden solle mittfr{eundlicher} Bill, s ie Klollen die Comoedianten die Comaedi a/so memoriren 
fassen, damitt wir uffn Fall wir zu E/uer} L{iebden} kemen unserer Augen hier nehist ouch darinn be/u
stigen mogen. DOIum ut in literis. 

(StAM Best. 4b Nr. 259) 

Q uelle 2S 

/prdsentatum/ Marpurgk am 24. Decemb/ris} Anno 1596 
Durch/euchtiger hochgeborner Fiirsl, genediger Herr, Euhrfiirstlichen Genaden seindt meine pflicht

schuldige undt gehorsame Dienste midI underthenigem Reverentz zuvohr ahn bereidt, genediger Furst 
und Herr, Euhr f/ii rstliche} G/naden} kan ich underthenigk nicht verhafthen Kit!)' dafJ ich die herrliche 
schane christ/iche Commedia aufJ dem hey/igen Evangelisten Luca am 16. Capful von dem reichen Man 
undt armen Lazoro. 

DejJg/eichen ouch eine gahr sehr kfegckliche Tragedia van zwt!)'en Ritthernn aujJ Hochburgundia 
midI herlichen schonen christlichen Reimen undl Fieguren tU agiren undl zu spie/en tusamen bracht ha
b,. 

Dieweile dan genediger Fiirst undt Herr diese vargeme/lhen Historiaen sehr schon undt christlichen 
zu sehen seindt. Ich ouch Euhr Jfiirstliche} G/naden/ ein Liebhaber undt Beforderer christlicher Histo
riaen habe riihmen haren, aljJ kan fch dem nach nicht under/assen E{uer}fliirstliche} G/naden} in Un
derthenigkeit tU besuchen. Gelangedr demnach ahn E{uer} Jfiirstliche} G/naden/ mein underthenigejJ 
Bitthen Euhr f{urs tliche/ Gfnaden} wollen mier die vohrgeme/rhen Historiaen auffo/genden Sanragck, 
Mantogck undt Diensragck in Euhr Jfurstliche! G/naden/ Stadt Marburgck auff dem Ratha/iP zu agie
ren undt tU spie/en genedigst vergiinnen undt tulassen. Darbeneben wollen mich Euhrflurstliche} G{na
den} genedigck verstendigen undt ahnme/then ahn/assen, ob mich Euhr ffu rstliche! G/naden/ so/ch ob
geme/then Historiaen zu Hoffe aufJ Genoden agleren ha/then undt spie/en fossen wallen. 

Den genediger Furst undt Herr die offt ehrwenthen Historiaen in der Wahrheidt sehr schon undt 
christlichen tu sehn schen seindt, dajJ E{uer! f{iifSlliche! G/naden/ ouch derse/ben E[uer/ f{urs tliche! 
G/naden/ hachgelieptdejJ Ehegemah/ ouch hohe /opliche Rehtte undt gantzes Hoffgesindt einen genedi
gl'n IIndr Kiinstigen Gefallen darahn haben undt dragen werden. 
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Soldlll hahe ich Euhr /furstfiche/ Gfnaden/ in Underthenigckeit nichl verhallhen wol/en undt bin 
sonsten Euhr /fu rstliche/ Gfnaden/ in Underthenigckeidt zu dienen williger den WiIIigck dessen von 
Euhr fliirs tliche/ Gfnaden/ genediger Andtwordt underthenigck Bitthende. 

Quelle 26 

Euhr fliirs tliche/ Gfnaden/ 
Underteh niger undt geharsamer 
Andreaft Ratthe van der Sachsa in der Gra/schafft 
Hanstein am Hartz liegende. 

(SIAM ML Nr. 707) 

Pastscriptum d. d. Marbu rg den 6. Febr. 1597 zu einem Schreiben des Landgrajen Ludwig von Hes
sen-Marburg an seinen Ne/fen den Landgra/en Moritz von Hessen-Kassel. 

Originalausferigung von Ludwig unterschrieben. auch Ort und Datum van Ludwigs Hand. 

Post scriptum 
daft E. L.freundlich willig unft zu der angestellten unndt vorhabenden Comoedien (lie dartzu gehorige 
Waffen Harnisch unndt K/eidungen. ulf Arth zu verschicken. die alten Potentanten gezeichnett und be
waffnedt gewesenn. waft deren bey £. L. vorhanden. zukommen zu /aften. dtjJen thun wir unft gegen E. L. 
unser und der Commoedianten wegenJreundlich bedancken. und wollen derhalben alsoJreundlich ge
wemig. auch darann sein. daft die Commoedianten sich also gefast unndt ein jeder daft seine in Memo
ria behalten. uff daft E. L. dahin verhe/fentlich zu unft kohmen derhalben auch teifhafftig werden. und 
sich darinn belustigen mugen. Datum ut in literis. Marpurg den 6. Februarii anno 1577. 

QueUe 27 

Ludwig L. zu Hessen 

(SIAM H 88 b) 

Unser freundtfich Dienst undt was wir mehr liebs undt guts vermugen.jedertzeitt zuvor, hochgebor
ner FurstJreundtlicher lieber Vetter. Sohn undt Gevatter. Es seindt die Harnische undt Kleidungen, so 
Efuer/ Lfieb den/ ufunserJreundtliches Begehrenn zu Behui/der Comoedien. welche Hanft Ernst Grave 
zu So/mft. alhier mit seiner Geselschaffl. nuhmehrgehalten, anhero ab/ertigen laften. wohl uber/ie/fert. 
habenn Efuer/ LfiebdenJ u'lft daran zu Freundtvetterlichem Gejallen gethan, sagen Efuer/ Lfiebden/ 
derwegen gantzfreundtlichen Danck. undt nachdem sie so/the Comoediam geSlern agiret. so thun wir 
EfuerJ LfiebdenJfreundlichem Begehren nach bemelte Harnisch undt Kleidungen hirmit verwahrlichen 
wiederumb ubersenden. hetten Efuer} L[iebden} Gegenwarth darbey. undt des Lustens. wohl theilhaff-
tig sehen mugen. . 

M6chten se E[uer} Lfiebden/ hinwidder Jreund/ich nicht verhalten. undt seindr deroselben hinwid
der zu angeneh mer vetterlicher Dienstertzeigungjederzeitt geneigt undt willig, datum Marpurgk am 19. 
Februarii an no fI5}97. 

Ludwig der Elrer van Gotles Gnaden Landtgrave zu Hessen. Grave zu Catzenelenbogen 

Quelle 28 

Ludwig L. zu Hessen [propria manu subscipsitJ 

(SIAM ML Nr. 707) 

Mein Jreundlich Dinst zuvor. Ernvester vornehmer insondes vertrauter Freund und Bruder. Es halt 
Anzeiger zu seinet AnkunJt dieSchreiben behandigen fassen. die Harnisch und Kleidungen auch derwe
gen mein gfniidigerJ Ffurst/ und Herr Landgrave Ludwig an meinen auch gfniidigen/ Ffursren/ und 
Herrn Landgrave Moritz [etc./ geschrieben alhier wohl uberliefert. wan dan die Comoedia nuhmehrge
halten. so halt hochgedachter mein gfniidiger} F[ursl} und Herrdie Harnisch und Kleidung deinem Zu
schreiben nach widderumb abzuJertigen bevohlen. Item Zeigen auch ein Schreibtn an hochg[edachten/ 
meinen g[niidigen} Ffursten} und Herrn, Landgrave Moritz darin mein g[niidiger} F[ursr} und He" sich 
derfreundlichen Unterfehrung bedankett mittgegeben warden, hobs dirzu Nachrichtung nich! verhalten 
wollen, und hoff mich dir zu treuen Dienst willig, Datum Marpurg am 20. Februar [15}97. 

(S IAM ML N. 707) 
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Q ueUe 29 

Dem hochgebornen Fiirsten, He" Morilzen Landlgraven tU Hessen, Graven t u Carzenelnpogen 
Dierz, Ziegenhain undl Nidda , unserm/reundtlichen liehen Vettern, Sohn undl Gevanern. Oberschickl 
die Harnisch und Kleidungen wieder so ihm tU Ha/tung elner Comaedien geliehen warden. 

[priisentalUm} Melsungen am 29. Febru[ariij anno [15}97. 
(SIAM ML Ne. 707) 

Q ueUe 30 
Unser Rath und liebergetrewer, es ist ann dich unser g[niidfger} Be/ehl, das du unsern Comedianten 

den Engtledern ansagest sich tU uns mit ihren musicalischen Instrumenten, demnechsten anhero tU ver
/ ugen, auch die Versehung thust dos sie mil Wagen und P/erden versehen werden damit sie und auch ihre 
In strumenta vortkommen konnen. 

Dos versehen wir uns und send dir mft G[naden} wol gewogen, I. Augusti an no [15}99. 
an Obrist 

(StAM Best. 4b Nr. 259) 

Q ueUe 31 (undatiert) 

Das uns gewertfge lan HafJlyt ein ZeiN langfiirein Comoediantenj1eijJiggediener, und nuhmehr sei
ner Gelegenheil nach slch widerumb an andere Ome umb mehrer Erfahrung Wi/len t ubegeben uns un
derrhenig angtlangt, und geb das unsgegenwertiger lan Ha,Ply t au,P Engellandt, ein Zeit lang/urein Co
moedianten gedienet, slch auch die Zeit uber so er bey uns gewesenj1eisig und/romblfch verhalten wie 
solches einen treuen Diener wol anstehet und gebiirer. 

(SIAM ML Nr. 707) 

Q uelle 32 (undati ert) 

Durch/euchtiger, hochgeborner, gnediger Fiirst unntlt He" neben,P Gliickwiinkschung, 
Zfitlicher und ewiger WohJjahrt, kann E[uer} ffii rstliche/ G[naden} ich in oiler Unterthenigkeit suppli
canda nit bergenn, das ich mich etzlicher Comedien und Tragedien alhier tU agiren be/1issenn, we/he an 
in selbsten schon trostlich und mlt herlichen Figuren sind gezfren. Als erstlich habe ich t U agiren von der 
gots/orchtigen Marronen Susanna und den zweyen alten Rlchtern, t um andern die herliche schone Tra
gediam von dem verlohrnen Soh n, weil ich dann weijJ das E[uer} ffiirstliche} G[nadtm} t U der Kunst lust 
hat, und auch solche Historien tier heyligen gotl lichen Schrjft, we/chI' mit herlichen Raimen und scho
nen Figuren vormeldet, gemess sindt, als bin ich in aller Unterthenigkeit willigklichen/ur E{uer}ffiirslli
che} G[naden} zu agiren genelgr, wan aber E[uer} Hiirslliche} G[naden} so lche nil Lusl tusehen, bitte 
ich in hochster Unterthenigkeit mir in Gnaden soh/e tU agiren verkonnen, iedoch Zwei/el ich nit E[uer} 
ffiirslliche} G[naden} werde ihne solche Kunst ge/allen lassen, und mir I) . So/chI'S wil ich umb E[uer} 
f[ iirstliche} G[naden/ zu iederteit t U verge/len geflissen sein. Und also hiemit E[uer}f[iirslliche} G[na
den} in langwiriger Gesundheit und gliickseliger Regierung mU meim andechtigen Gebel Gott be/eh/en. 
AMEN. 

Pangrarius S chellingk von ErfJortf 
Unterthenige und demutfge S upplicatio 

I) restlicher Text auf der Seite feh l! 

Q ueUe 33 
Moritz, [. . . 1 

E[uer} ffiirstlichej G[nadenl 
Undertheniger 

(S IAM M L Nr 707) 

Was das certamen Veneris und Dianae belangt seindl wirg[nadigJ zu/rieden das dqjJelbig in Theatro 
exhibirel werden moge. Wo/ten wir [usw.} Datum Ziegenhain 6. l ulii anno 1612. 
An Hoff Marschalcken Werdern 

(SIAM Best. 4 b N r. 259) 

* * * 
Alle Q u e 11 e n tex t e wurde n vo n Herrn We rner Enge l, Slaatsarc hiv Marburg, nochma ls du rch
gesehen, verglichen u nd ko rrigierl. WiT schu lden ihm damr he rzli che n Dank . - Bu. 
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