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I. Zur Gesdtidtte der Abtei Hersfeld und des alteren Hessen 
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Die Gesmichte van Rotenburg ist zunachst eng verknUpft mit derjenigen clef 
Abtei Hersfeld. Im Jahre 769 griindete L u I Ius, spater Erzbischof von 
Mainz, das Kloster Hersfeld. Kaiser, Fiirsten und Adlige schenkten diesem 
Kloster Cuter und Zehnte in Hessen und Thiiringen, so daB es bald schon 
iiber einen graBen Grundbesitz verfiigte. Das Kloster wurde 775 Reidtsabtei, 
nachdem es Karl cler GroBe in seinen Smutz genommen hatte. Aber smon 
vorher hatte Lullus Bra a ch, Br e i tin g e n (wiist, siidostl. Rotenburg), 
Be bra, He i n e b a c h und Lis pen h a use n erworben. Somit ge
horte auch das Fuldatal zum Kloster. In clef Folgezeit erwarb das Kloster wei
tere Besitzungen, so u. a. 1003 von Kaiser Heinrich 11. (1002-1.024). 

Mit der Obernahme ausgedehnter Landgebiete waren auf das Stift auch alle 
die Remte tibergegangen, die frtiher in den Handen des Reimes lagen. Dazu 
gehorte u. a. die niedere und hohere Gerichtsbarkeit. Sie schloB den Blutbann 
ein, den die Kirme nimt austiben durfte. Aus diesem Grunde wurden Laien 
besteUt, denen gleirnzeitig aum die Schirmvogtei tiber das Stift tibertragen 
wurde. Die Smirmherren tibten die hohe Gerichtsbarkeit im Stiftsgebiet aus 
und genossen alle mit einem soldten Amt verbundenen Vorteile, Gefalle und 
Rechte. 

Aufgrund ihrer Stellung erlangten die Edelvogte bald groge Machtbefug
nisse. Die VerhaItnisse entwickelten sich haufig 50, daB der Vogt zunachst mit 
dem Stift gleichberechtigt und selbstandig handelte, seine Macht aber in der 
Weise weiter ausbaute, daB die Rechte des Stifts mancherorts vollig in den 
Hintergrund gedrangt wurden. Aus dem urspriinglichen "Beamten" wurde der 
"Herr". Diese Entwicklung war zunachst nicht vorauszusehen, weil das 
Vogteiamt von Hersfeld in den ersten Jahrhunderten nicht erblich war. Im 
Laufe der Zeit geriet die Vogtei in graflichen Besitz und die Grafen bemtihten 
sich mit Erfolg, die Vogtei ihrer Naenkommensmaft zu erhalten, sie also erb
Ii.:h zu mamen. Streitigkeiten mit dem Abt des Klosters konnten nicht aus
bleiben. 

Seit Ende des 1.1. J ahrhunderts waren die Grafen G i 5 0, gesessen auf der 
Burg H 0 11 end e unweit dem Konigsstift Wet t e r im Oberhessismen, 
als Erben der Bilsteiner auen Vogte von Hersfeld. 1121 erbte der letzte Giso 
vom letzten Werner die Grafschaft Hessen mit dem Mittelpunkt Maden-Gu
densbergi sie umfaBte das niederhessische Kernland. Dom schon 1.122 fiel das 
gesamte Gisonisme Erbe an den (Land-)Grafen Ludwig von Thtiringen, 
Smwiegersohn Gisos IV. Es war ein weit verzweigter Besitz, zu dem auBer 
dem Hessengau aum der Oberlahngau gehorte, dessen Mittelpunkt Marburg 
wurde, wahrend in Niederhessen Kassel an die Stelle von Gudensberg trat. 



10 Hans Ortmii.ller 

So waren die Landgrafen von Thiiringen zugleich Grafen van Hessen und 
Vogte clef Ahtei Hersfeld geworden. Das blieben sie his 1247. 

Das AuBenland Hessen wurde gegeniiber Thiiringen etwas stiefmiiUerlich 
behandelt. Das zeigte sich darin, daiS die Landgrafen die Verwaltung ihres 
hiesigen Besitzes meist ihren jiingeren BrUdern iiberlieBen. Mit dem Tod 
Heinrich Ra 5 pes I des Gegenkonigs def Staufer, am 16. 2. 1247 erlosdten 
die thiiringischen Ludowinger im Mannesstamm. Oer Kampf urn das Erbe cler 
Ludowinger, ausgetragen im hessisch-thiiringischen Erbfolgekrieg, endete erst 
1.265. Heinrich, das Kind van Hessen-Brabant, geboren am 24. 6. 1244, wurde 
nun erster hessisrner Landgraf. Seine Mutter Sophie, eine Tochter der heiligen 
Elisabeth und Gemahlin des Herzogs Heinrich von Brabant, konnte ihm aller
dings vom Erbe der thUringischen Landgrafen nur Hessen sichem. 1.292 wurde 
er von Konig Adolf in den Reimsfiirstenstand erhoben. 

11. Die Griindung der 5tadt Rotenburg und die Erriclttung 
eines ersten SdtIosses 

Im Gegensatz zur Bergfeste Rotenburg, die schon 1.1.70 leidlich sicher er
wahnt wird und urn 1.150 durch die Landgrafen von ThUringen erbaut sein 
mag, wird die im Fuldatal gegriindete Stadt (civitas) Rotenburg erstmals 
1248 urkundlich erwllhnt. Sie tritt also 2U einem Zeitpunkt aus dem Dunkel 
der Geschichte, der mit dem Aussterben der thUringisdten Landgrafen fUr 
Hessen und selbst fUr die junge Stadt von Bedeutung ist. Das genaue GrUn
dungsdatum der Stadt ist unbekannt. Die neuere Forsdtung verlegt die Stadt
griindung in die Jahre u80/go '. 

Friedrich L u c a e, Oberpfarrer an der St. Jakobi-Kirche zu Rotenburg, be
kannter nom als Chronist, nennt sogar Kaiser Heinrich IV. (1.056-1.1.06) als 
den GrUnder der Stadt. Wegen der Bedeutung Lucaes fUr die Geschichte von 
Stadt und SchloB Rotenburg soli hier zunllchst kurz seine Herkunft und sein 
Lebenslauf wiedergegeben werden. 

Frieddch Lucae wurde am 2. 8. :1644 zu B r i e g in Schlesien als Sohn des 
herzoglichen Baumeisters Johann Lucas oder Lucae geboren. Nam seinem 
Studium wurde er :1667 in seiner Vaterstadt Diakonus an der SmloBkirche, 
1671 Hofprediger in Lie g nit z. 1.677 ging Lucae nam K ass el, wo er 
bis 1.692 Metropolitan und Hofprediger war. Von 1.692 bis 1.694 Kirmenrat 
und Inspektor in S i e g en. kehrte er wieder nam Hessen zurUck und wurde 
Metropolitan von Spa n g e n b erg. 1.696 sclllieBlim kam er als Dekan, 
Metropolitan und erster Prediger nam Rot e n bur g. wo er am 14. 5. 1708 
verstorben ist 2. 

1. H. Rei mer, Historisches Ortslexikon fUr Kurhessen. 1926. (Veroffentlichungen 
der Historismen Kommission fUr Hessen und Waldeck XIV), 407. 

2 F. W. S t r i e d er, Grundlage zu einer Hessismen Gelehrten und Schriftsteller 
Ge,mim!e. '787. VIII, 1"9 f. 
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Lucae sdueibt 3: Kaysers Ludovici Pii regierung wehrete biJl ins 840 iahr. 
Selbiger Zeit war noch keines Rotenburgs gedacht. Es bedeckte noch hiesige 
gegend ein dickes gehaltze oder gepusche. Hierselbst am gestade der Fulda, 
standt ein fischerhauJl, und darbey eine fehr oder uberfahrt, vor die reysender, 
und weiter nichts mehr. 

Anno 1.075 pflegte der Kayser abermahls des hohen Reichsraths mit vielen 
Reichsfiirsten in der Stat Gerstungen. Auf daJl nun Kayser Henricus 4 deJl 
Fulda strohmes in diesem refier gantzlich versichert ware lieJl Er den bemel
deten pass ein fort oder Burg bawen nadl selbiger zeiten manier. Weil die
selbte eine rothe Zinne (l) bedeckte oder bemerkmahlte (?), so ward Sie ins 
gemein Rot e n bur g gieidlsam die Rot h e b " r g benahmt. Eben dafl 
ist die erste grundlegung oder der rechte Uhrsprung oder anfang der Stadt, 
so deJl nahmens Rotenburg. 

L u c a e s Aussagen lieBen sich historisch nicht belegen. Immerhin gibt es 
nom weitere Aussagen mit ahnlichem Inhalt. In einer 1892 verfaBten Fest
schrift zur Weihe der wiederhergestellten Rotenburger Stiftskirche heiBt es, 
daB Kaiser Heinrich IV. am FluBiibergang ein Kastell herrichten und mit 
starker Besatzung versehen lieB. Auch Schulrat 5 c h mid t und Studienrat 
M a i s lassen die Annahme zu, daB schon z. Zt. Heinrichs IV. (etwa 1070) 

eine Burg aus Wall und Graben auf der Stelle des jetzigen Stadtschlosses als 
Deckung des FluBiibergangs gestanden haben mag 4. Ware dies aber der Fall 
gewesen, dann k6nnte die von Lucae iiberkommene Nachricht nicht einmal so 
unglaubwiirdig sein, weil eine befestigte Anlage immer zu verstarkter Siedlung 
anlockte. Deshalb wohl sollte die geschichtliche Forschung die Grtindung der 
Stadt wenigstens urn das Jahr 1100 datieren. Nach dieser Annahme wiirde 
die Grundung der Stadt auf die Rechte eines schon 1105 in dem Dorf 
B rei tin g e n sitzenden Dienstmanns des Stifts Hersfeld zuriickzufiihren 
sein, in seiner Gemarkung eine Siedlung unter Obertragung aller stadtischen 
Privilegien anlegen zu diirfen. 

Der Pfarrort B rei tin g e n ist flir die Entstehungsgeschichte Rotenburgs 
von Bedeutung. Er wird bereits vor 775 im breviarium Lulli, dem Besitz
verzeichnis der Abtei Hersfeld, genannt. Er lag nur 1,5 km siid6stlich vorn 
Marktplatz Rotenburgs entfernt. Freiherr G. 5 c hen k zu Schweinsberg 
vertritt die Auffassung, daB die Anlage Rotenburgs zweifellos in der Ge
mackung eben dieses Dorfes Breitingen stattgefunden habe und daB dann 
allrnahlich alle Privilegien auf die Neugriindung iibergegangen seien 5. Tat
sache ist, daB die Einwohner Breitingens in die neu gegriindete Stadt iiber
siedelten, so daB der Ort schon im frlihen Mittelalter wiist wurde. Studien-

3 Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel und Landesbibliothek, 2 ° Ms. Hass 47. 
4 Der Kreis Rotenburg in alter und neuer Zeit (monatliche Beilage des Bebraer 

Tageblatts, 1925, Nr. 6. - Heimatschollen. Zeitschrift des Landesvereins filr 
Heimatschutz in Kurhessen und Waldeck. 193511936, Heft 4. 

5 Reimer 407. 
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rat i. R. Dr. Fen n e r hat die Verleihung der Stadtrechte in die Zeit zwi~ 
schen 1170 bis 1183 gelegt und darauf aufmerksam gemacht, daB demnam 
Friedrich I., Barbarossa, Rotenburg das Privileg erteilt haben muB 6. H. Patze 
vermutet die Griindung der Stadt schon vor 1145; in diesem Jahr starb 
Heinrich Raspe IF. 

In der Katastervorbeschreibung fiir Rotenburg aus dem Jahre 1768 im 
Staatsarchiv in Marburg wird zum Alter Rotenburgs folgendes gesagt: Ro~ 
tenburg 5011 eine der altesten Stadte Deutschlands sein und 5011 der Tradition 
nam etwa 200 Jahre nach Christi Geburt bereits als ein Dorf erbaut gewesen 
sein. Sichere Oaten fehlen aber, weil 1637 das Rathaus mit der halben Stadt 
verbrannte und dabei aum viele Urkunden und Nachrichten vernichtet wur
den. 

In der "Erdbeschreibung hessismer Lande" von En gel h a r d aus dem 
Jahre 1778 heiBt es dazu: Eine Tradition, welche saget, dafJ sie etwa zwey
hundert lahre nach Chr. schon als Dorf gebauet gewesen seye, verdient wohl 
wenig Glauben 8. 

Vor 1248 fehlende Urkunden, nicht zuletzt aber die Tatsache, daB unweit 
Rotenburgs auf dem Hausberg hoch iiber dem rechten Fuldaufer eine land
grafliche Vogtei-Burg gleichen Namens gestanden und in der Stadt selbst sich 
eine Wasserburg befunden hat, verwirren und fiihren zu ziemlidt verwickelten 
Verhaltnissen, die bis heute nicht eindeutig gekHirt werden konnten. Deshalb 
muB zunachst auf die landgrafliche Vogtei-Burg eingegangen werden, die nam 
iiberwiegender Meinung vor der Stadtgriindung gebaut worden ist und 
Rotenburg den Namen gegeben hat. 

1122 ging die hersieIdische Vogtei bekanntlich nach dem Tode des Ietzten 
Giso auf die hessisch-thiiringischen Landgrafen iiber. Zur Sicherung und 
Stiitzung ihrer Macht werden diese alsbald eine Burg auf dem 2 km nordlich 
von der Stadt auf dem rechten Fuldaufer gelegenen Hausberg errichtet haben. 
Ausgrabungen im Jahre 1912 brachten wertvolle Funde ans Tageslicht, zeigten 
die beachtliche GroBe der Anlage und bestatigten, daB die Erbauung der Burg 
in der Zeit zwismen 1122 und 1170 stattgefunden haben murs. Freilich bleibt 
dabei offen, ob nicht bereits vie! friiher, sch.on unter Heinridt I., zum Sdtutze 
gegen die Ungarneinfiille, an gIeicher Stel1e eine Anlage errich.tet warden ist. 

sowohl die Bergieste aIs auch die stadt iiihrten urspriinglich beide den 
Namen Ra den b erg 9. Andere Schreibweisen lauteten: Rotimbere, Roden
bere, Rudenbere, Ruotenbere u. a. Es gibt nur eine einzige Urkunde, die von 
dieser Burg auf dem Hausberg ein zuveriiissiges Zeugnis ablegt. Es ist der 
Siihnevertrag des Landgrafen Hermann vom 1. 8. 1389, nam dem die "Burg 

6 Fuldabote (Beil. ZUT Hessisrnen Allgemeinen). Nr. 192 vam 20. 8. 1966. 
7 H. Pat z e, Die Entstehung der Landesherrsrnaft in ThUringen. '1962. I, 460. 
8 R. En gel h a r d, Erdbesrnreibung der Hessischen Lande Casselisrnen An

theiles. 
9 vg!. Anm. 6. 
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Rodinberg uff dem berge gelegenU ktinftig nicht mehr befestigt werden 5011'0. 
Wenn dennoch die Grundung der Burg etwa zwischen 1122 und 1.1.70 zu 
legen ist, so deshalb, weil der Name Rot e m b ere erstmals 1170 in einer 
Urkunde des Abtes Wilibold von Hersfeld ersdteint. Einer der Zeugen dieser 
Urkunde nannte sidt namlidt Wigandus de Rotenberc und ist nam iiberein
stimmender Auffassung offenbar einer der Burgmanner der landgdiflichen 
Vogtei-Burg. Aum in der Folgezeit fiihrten weitere Personen den Burgnamen. 
Es handelte sidt wohl urn landgraflidte Beamte, die mit der Bewachung der 
Festung und dann aum der spateren Stadtgrundung beauftragt waren. 

Im spaten Mittelalter ging die Burg unter. In einer kriegerischen Auseinan
dersetzung von 1385 bis 1389 war sie wohl zerstort worden und wurde dann 
tatsachlich nicht mehr aufgebaut. An die bekannte, aber legendenhafte Zer
storung durm Rotenburger Burger kann an dieser Stelle nur erinnert werden. 

Eine Stadtburg, der als der ersten Vorgangerin des heutigen Schlosses unser 
besonderes Interesse gilt, ist ebenfalls mit Sicherheit bereits im 13. Jahrhun
dert vorhanden. Ob sie 121.6 und 1.252 als Sitz eines Burgmannes der land
graflichen Vogteiburg Rot e n b erg h, des Ritters von Rotenburg, gemeint 
ist, oder vielmehr die Burg auf dem Berge, wird nicht zu entscheiden sein. 
Dom wird in einer Urkunde von 1290 Sigfrid von Rotenburg ausdriiddidt als 
Burgmann der Stadt bezeidtnet (Castellanus eiusdem oppidi). Immerhin er
sdteint sdton 1266 derselbe Sigfrid oder sein Vater mit einem Oheim Hein
rich Ritter vom SdtloB Rotenburg, und zwar im Verein mit der gesamten 
Burgmannschaft. 

1256 treten eindeutig der SchultheiB der Stadt, die Burgmannschaft und 
die gesamte Biirgersmaft in einer Urkunde hintereinander auf. 1347 heiBt es 
in der Burg der Stadt Rotinberg und 1367 wird sie als gelegen innerhalb der 
Stadtmauern (infra muros) bezeichnet. AIs sicher wird auch angenornmen, 
daB die vielen Glieder der Familie von B a u m b a ch, die in verschiedenen 
Urkunden des '4· Jahrhunderts genannt werden (1330, '347, 1371, 1384), 
ihren Sitz in der Stadtburg hatten. 

La n g e vertritt 11 die Auffassung, daB die Stadtburg zeitweise wiist gelegen 
habe und 1.470 an ihrer Stelle von Landgraf Ludwig ein neues groBeres SchloB
gebaude errichtet worden sei. 

Als Ergebnis ist festzuhalten, daB das Vorhandensein zweier Burgen - je 
eine auf dem Berg und in der Stadt - erst fur die Zeit ab 1340 eindeutig 
feststeht. Urnstritten ist der ursprungliche Standort der Stadtburgj denn es 
gibt zwei unvereinbare Auffassungen. Nam der einen Meinung befand sich 
die Burg im Stidostzipfel der Altstadt, da wo heute die Georgskapelle und 

10 W. F r i e den 5 bur g, landgraf Hennann n. der Gelehrte von Hessen und 
Erzbismof Adolf J. von Mainz 137;-1393 -+ ZHG 21 (N. F. 11). 1885, 5. 298 f. 

11 W. la n g e, Rotenburg. Beitrage zur alteren Geschimte von Burg und 5tadt 
(abgedruckt in: Zur Erinnerung an den XXIII. Hessischen 5tadtetag zu Roten
burg a. d. Fuld. ;0.-;1. Mai '91;, 5 If). 
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das evangelisrne Gemeindehaus stehen; maBgebend ist die Niihe der Burg
gasse, deren Namen auf die unmittelbare Nahe einer Burg schlieBen laBt. 
Als Standort der altesten Stadtburg nimmt man andererseits das Gelande an, 
ouf dem dos heutige SchJoS steht, vielleient noen etwos dienter an der Fuld. 
gelegen. Dieser Auffassung wird uberwiegend der Vorzug gegeben. Wenn aum 
die von Lucae uberkommene Nachricht von der fruhen Errich.tung einer Burg 
am Fuldaufer nirnt durrn Urkunden zu belegen ist, so sprirnt doch die mili
tarische Bedeutung der Stelle fur diesen Standort der Burg. 

Lucae srnreibt 12: Die furstlidle Residentz oder dafl 5dllofl von Rotenburg ist, 
niichst Cassel in Hessen, dafl vortrefflidlste und schBnste. Daflelbe hat sein 
rmterschiedenes alter: I) Wird es betrachtet alfl die Burg, wie 5ie anfangs, 
unter der regierung Kayser Heinridl defl 4. umb die jahre 1070 erbawef wor
den; deflgleichen wie Sie nach ihrer ersten grundlegung gewachsen, und eine 
zeitlang in ihrem wesen bestanden. 2) Dafl zweyte alter. Im jahr 1212 ent
sponnen sidt mancJrarley factiones in Tuitsd,'and wieder Kayser Otton den 4. 
Unter anderm hegten ein heimlid, bundnufl Ertz-bisdlof Siegfried zu Maintz 
und Landgraf Herrmann in Thuringen. Endlich samlete der Kayser ein Kriegs
heer und griff den Landgrafen mit grBflerm ernst an. In Sonderheit belagerte 
er die SchlBfler Rot e n bur g und 5 a I t z u n g en, welche er bemeisterte 
und zerbrach. 3) Driltes aller. Binnen hunderl jahren ward daJl SchloJl wieder 
aufgerichtet. Aber, Anno ].)].), gab es in Thuringen eine neue Fehde zwischen 
Marggraf Woldemar zu Brandenburg und Marggraf Fridrichen zu Meissen. 
leit wehrenden Krieges wird in einem blutigen gefechte Marggraf Fridrich 
gefangen. Soldles beobachlelen die Erlfurler, alJl die es auch, mil ihm, zu Ihun 
halten und verbrandlen doJl SdlloJll .......... I vereiniglen ihre Troup-
pes, der Abt zu Fulda, Imd der Abt zu Hersfeld, und zerstBhreten dem Herren 
Landgraten in Hessen bel/de SchloJler R 0 le n bur g und Br e i I e n
b a ch. 4) Vierdles aller. Umb die iahre '370 selzle Landgraf Heinrich der 
ander 13 dafl Schlofl Rot e n bur g, wie auch etliche andere in guten standt. 
lwBlf iahre hernach bekriegte Landgraf Balthasar von Thuringen, Herren 
Landgraf Herrmann in Hessen, und bemiichtigte sidr deren Stiitte Son t r a 
und E s c h w e g e. Ferner coniungirte Er sidr mit dem Ertz-bischof von 
Maintz und Hertzog Otton zu Braunsdrweig an der Leine, und eroberte dafl 
Schlofl Rot e n bur g mit stiirmender hand und legten es, samt der Stat, 
in die asdl€, deJlgleichen hemach Melsungen. 5) Funtles aller. Anno '470 
hallf Landgraf Ludovieus der freymU/hige dem zerslohrelen SchloJl R 0 I e n -
bur g wieder aufl der asche auf, und bawete ein newes, wiewol meisten
Iheils hollzemes, hauJl. 

Die von Lucae berichteten Einzelheiten sind nur zum Teil historisch ge
sichert. Die beiden Chronisten Mer i a n und D i lie h berichten auch von 
der 1212 erwahnten Zerstorung 14. D i lie h schreibt dariiber hinaus, daB 

12 L u c a e 73. 
13 Heinrich n. der Eiserne, ein Enkel Heinrichs I. 
14 vg!. Anm. 11 sowie Rotenburger GeschichtsbHitter Nr. 3/193°' 
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smon 1186 in einer Fehde des Landgrafen mit dem Erzbismof Conrad von 
Mainz, der Stadt Erfurt und den Abten von Fulda und Hersfeld, Rotenburg 
samt dem Flecken Breitenbam a. d. Fulda verbrannt wurde 11. Die von Lucae 
unter 3) im Jahre 1313 erwahnten Ereignisse betreffen die Kampfe zwismen 
den Markgrafen Friedrim dem Freidigen von MeiBen und Waldemar I. von 
Brandenburg urn das ascanische Erbe. 

Der Ort der friihen Stadtburg bleibt also bis heute ungeklart. Eine Gra
bung auf dem Gelande der St. Georgskapelle konnte vielleicht Klarheit ver
schaffen. Es ist aum nicht ausgeschlossen, daB beide oben erwahnte Platze 
Standorte einer Burg waren, zumal die Bezeichnung Burg im allgemeinen fur 
feste aus Stein errichtete Gebaude verwendet wurde. 

Zu den Ereignissen in der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts (Ziffer 4) 
ist folgendes festzustellen: Heinridt 11., genannt der Eiserne, folgte 1328 sei
nem GroBvater Heinrich I. als Landgraf in Hessen. Er regierte bis 1376 und 
setzte erfolgreich die Politik seines Vorgangers fort. Seine starksten Gegner 
waren der Erzbischof von Mainz und der sogenannte Sternerbund unter der 
Fiihrung der Grafen von Ziegenhain. 

Nachfolger Heinrich 11. wurde sein Neffe Hermann der Gelehrte (1376 bis 
1413) und nicht Herzog QUo von Braunschweig, der ebenfalls Erbrechte gel
tend gemacht haUe. Verargert schloB er sich den Feinden Hermanns an, die 
zusammen mit dem Landgrafen Balthasar von Thiiringen nunmehr eine 
iibermachtige Feindkoalition gegen den hessischen Landgrafen bildeten. Im 
Verlauf jahrelanger Kampfe wurde Rot e n bur g mit der Burg auf dem 
Berge von den Feinden am 26. 10. 1387 im Handstreich erobert. Die von Lucae 
dabei berichtete Zerstorung von Stadt und StadtschloB stimmt wohl nicht, 
weil sich die Stadt (nach La n g e) ohne Widerstand ergab. Wahrend die 
Bergburg bereits ein Jahr spater am 13. 10. 1388 von Hermann zuriickerobert 
wurde, blieb die Stadt noch bis 1394 in feindlimem Besitz und wurde erst auf 
Grund eines Friedenstraktates vom 1. 8. 1394 zwischen QUo von Braun
schweig und Hermann an Hessen zuriickgegeben. 

Fiir das Jahr '470 wird Ludwig der Freimiitige (1458-1471) als Erbauer 
eines neuen Schlosses innerhalb der Stadt genannt. Dieser Neubau war offen
sichtlich erforderlich geworden, weil das bisherige Gebaude durch Brand 
besmadigt oder zerstort worden war 15. Nach Ludwigs Tod wurde das Haus 
Witwensitz seiner Gemahlin Medtthild. 1478 brach erneut ein groBer Brand 
aus, der die halbe Stadt und auch das Schlog in Asche legte. Es wird berichtet, 
daB ein Elender aus Rachsucht uber einen im Spiel verlorenen Albus das Feuer 
gelegt haben soli. Der Brand mug so schnell urn sich gegriffen haben, dag die 
Landgrafin nur mit Not sich selbst und ihre beiden SOhne in Sicherheit 
bringen konnte. Der Wiederaufbau des Schlosses erfolgte aber nicht, wie man 
nach den Angaben Lucaes annehmen konnte, erst rund einhundert Jahre 
spater ab 1570, sondern unmiUelbar nach der Zerstorung. Das Haus wurde 

~5 lucae 7'3. 
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von MechthiId bis zu ihrem Tode 1.495 bewohnt. Spater residierte hier die 
Schwiegertochter Mechthilds, Anna von Mecklenburg, die Witwe Wilhelms 
des Mittleren und Mutter Philipps des GroBmiitigen. 

Im SchloJl zu Rotenburg fand '540 die Trauung Philipps des GroJlmiitigen 
mit Margarethe van der Saal statt. Durch diese Heirat wurde der erste politi
sche Vorkampfer des deutschen Pratestantismus mit Erlaubnis Luthers und 
Melanchthons Bigamist 16. 

Philipp wurde noch. sehr jung am 11. 12. 1523 in CasseI mU Christina, der 
Toch.ter des Herzogs Georg von Sachsen, verheiratet. Die Ehe war nicht 
gIUcklich.. Philipp selbst sagt dazu: " ... wie kit sie genommen, da ich noch 
kein natur hat, auch. keine XVII jarr aldt war; nota, das ich nihe liebe oder 
brunstlichkeit zu irr gehabt." Auf die Frage, warum er Christina zur Frau 
genommen habe, erwiderte er: "Ob man nun werde sagen, warumb icn dan 
Mein weib genommen, bin ich warlich ein junger unverstendiger mensch 
def zeit gewesenn und durch ezliche leut und meine rethe dartzu beredt 
worden, hab mein ehe nitt lang und nitt Uber drei woch.en gehaIten, und 
also fur und furo furlgefarenn." Offen gab PhiJipp seine eheliche Untreue 
zu: "Dieweil dan ich. mich nitt enthalten kan, ich muss hurerei oder bossens 
bei dem weibe treiben." Voller Gewissensbisse Uber seinen Lebenswandel 
- der Landgraf war ein eifriger Bibelleser - kam ihm der Gedanke, durch. 
die Eingehung einer Doppelehe ewiger Verdammnis zu entfliehen. 

Der EntschluB des Landgrafen, eine Nebengemahlin zu nehmen, ist erst 
Spatsommer 1.539 nachweisbar. DamaIs befanden sich am Kasseler Hofe in 
Begleitung der Herzagin von Rachlitz ihre Hofmeisterin Anna von der Saal 
und deren siebzehnjahrige T ochter Margaretha. Philipp verliebte sim in das 
Madchen. Es wurde uber eine Heirat verhandelt. Der Landgraf selbst smeint 
wegen der beabsichtigten Nebenehe keine ethismen und religiosen Bedenken 
gehabt zu haben, denn er berief sich auf die polygamistischen Heiligen im 
Alten Testament, sowie auf die Tatsache, daB die Vielweiberei nirgends im 
Neuen Testament ausdriicklich verboten war. Trotzdern wollte er die Zu
stimrnung der Reformatoren, urn vor der offentlichen Meinung gesmutzt zu 
sein. Als seinen Vertrauensmann gewann Philipp den StraBburger Theologen 
Martin B u c er. Bucer verhandelte in Wit ten be r g mit L ut her und 
M e 1 a n c h t h 0 n . Luther war besonders durch die Schilderung der Ge
wissenquaIen des Landgrafen beeindruckt, sicher aber auch dadurch, daB 
Philipp durchblicken lieB, sich bei einer Weigerung an die katholische Seite 
zu wenden. Die Reformatoren gaben im sogenannten Wittenberger Ratschlag 
vom 10. 12. 1539 ihre Zustimmung zur Ehe. Luther scheint nur sehr ungern 
unterzeichnet zu haben. Im Juni 1.540 schrieb er u. a. an den Kurfiirsten von 
Sachsen: "man uns nicht kan schuldt geben, aIs hetten wirs williglich und gern 
oder mit lust und freuden gethan. Es ist uns herzlich smwer genug gewest, 
aber weil wirs nimt haben kannen wehren, dachten wir dam daB gewiBen zu 
retten, wie wir vermochten. 1I 

16 W. W. Roe k well, Die Doppelehe des Landgrafen Philipp von Hessen. 1904. 
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Abb.1 Das SddoB heute 
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Abb. 2 Hofansicht der Schlo8kape ll e, gezeichnet von M a n gin 



11:Yl . 71.'29 
'/1 

f 

-

Abb. 3 Das Gewolbe der SchJoBkapelle Abb. 4 Der GrundriB def SchloBkapelIe 
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Abb. 5 Uingsschnitt cler SchloBkapelle 
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Abb.6 G rundriB des Erdgeschosses 
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a Stadtflugel b Ha uptfltigel c Fuldaflugel 

Abb.7 Grundri B des Hauptgeschosses 
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Abb. 8 GrundriB der dritten Etage 
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Bei alien drei Grundrissen flillt auf, daB der an der Siidos tecke des Stadtfliigels 
befindliche Treppenturm fehlt . Das kann seine Ursache darin ha ben, daB bei den 
Zeichnungen Mangins bereits der nom spater erwlihnte Neubau dieses Stadtfliigels 
beriicksichtigt wurde. Jedenfalls is t festzustellen, daB die Neubauten nicht in alien 

Fallen nam den Planen Mangins ausgefjjhrt wurden (vg!. Anm. 89) . 
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Abb.9 Querschnitte clef drei SchloBflugel 

Es ist anzu nehmen, daB aurn dieses Bla tt vcn Mangin geze ichnet wurde und in 
Verbind ung mit den drei Grundrissen s teht. 
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Lagepian des Schlosses und SchloBparks mit Nebengebauden 
vermutlich aus der Zeit urn '1830 
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Kurze Geschichte des landgriiflichen Schlosses in Rotenburg a. d. Fulda 

Am 4. Marz 1540 um '4 Uhr fand die Trauung im Sdtlosse zu R 0 I e n
bur g durch den Hofprediger M e I and e r slatt. Zugegen waren der Kur
sachsische Gesanclte Eberharcl von cler T h ann, M e 1 a n c h t h 0 n, B u -
c er, Kanzler Johann Fe i g e von Lichtenau, cler Marschall Hermann von 
Hundelshausen, Rudolf Schenk zu Schweinsberg, Land
vogt zu Eschwege, Hermann von der M a I 5 bur g und die Mutter cler Braut. 
Bis zum 30. 4. verbrachte Philipp seine Flitterwochen in Rotenburg. Vom 
1.-14. April war er in Schmalkalden auf dem Konvenl, kehrle aber am 15· 4. 
wieder nach Rotenburg zuriick. Obwohl von alIen Beteiligten strengstes Still
schweigen verlangl wurde, wurde die Doppelehe bald liberall bekannl. 

Auf die folgenden Ereignisse kann hier nicht naher eingegangen werden. 
Philipp hatte noch zu seinen Lebzeiten seine vier Sohne aus der legalen Ehe 
als Regenten eingesetzt. Als er 1.567 starb, kam es zur Teilung Hessens 11. 

Rotenburg kam unter die Herrschaft Wilhelms IV., der Weise genannt 
(1567-1592). Er und sein Nachfolger Landgraf Morilz sind die Erbauer des 
neuen Schlosses. 

III. Die Neubauten unter Wilhelm IV. und Moritz 
im 16. und 17. Jahrhundert 

Eine eingehende und genaue Besdueihung des von den Landgrafen Wil
helm IV. und Moritz errichteten Schlosses verdanken wir dem Oberpfarrer 
Friedrich Lucae, der in seiner 1.700-1.701. gesduiebenen Chronik "Das Edle 
Kleinod" dariiber berichtet. Wegen der Bedeutung dieses Werkes soIl hier der 
Text der ersten Seite seiner Chronik wiedergegeben werden. 

DAS EDLE KLEINOD AN DER HESSISCHEN LANDES CRONE, 
ODER VORSTELLUNG 

DER FORSTLlCHEN RESIDENTZ ROTENBURG AN DER FUWA, MIT 
IHREM BEROHMTEN RITTERSAAL, UND ALLEN DARINNEN ABGE
BIWETEN STAMMWAPPEN, SO WOL DES HESSISCHEN, ALS SELBI
GEM FORSTENTHUMB MIT LEHEN-PFLlCHTEN VERBUNDENEN 
REICHSADELS ; 

DABEY 

DIE AUS DEMSELBEN IN ERTZ UND BISCHOFE, CHUR- UND FORSTEN, 
PRAELATEN UND GRAFEN FREYHERREN UND HERREN, STANDT, 
AUCH SONST VON ETLlCHEN 100 iahren her, zu Thumieren, Ehren
aemptern, und andren Dignitaten in, und auser, dem Vaterland, erhobene 
RITTER, samt ihren preipwurdigen verdiensten, riihmlidt angemerdcet 
werden, 

17 Lucae 76. 
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welchen beygefiiget 
DAS DOHM-STlFT ST: ELlSABETH UND ZUGEHORIGE LANDSCHAFT, 
nach ihren nahmensquellen, antiquitaten, fundationen, vermehrungen, rega
lien, vorrechten, abwechslungen, und hesonderen 

merkwurdigkeiten. 

Aus vielen benahmten Scrihenten, und beygesetzten, alten urkunden, zusam
men getragen, 

van 
FRIDERICH LUCAE, 

des Stifts St. Elisabeth Dechanten und der Kirchen St. lacobi 
Oberpfarrern zu Rot e n bur g 

an der Fulda. 

Lucae berichtet ferner in seiner Chronik: Im iar 1573, 2574, 1575, gaben 
Herr Landgraf Wilhelm der 4 christmildeflten andenkens dem Schlofl einen 
newe", und schaneren, glantz und zierath. DaJ3selbe bawete Er recltt quadrat, 
nach dem Casselschen modell, gantz massiv und steinern. Die uhrige mitter
nachts Seite, gege" die Fulda, vollendeten, an no 1.607, Herr Landgraf Moritz 
ruhmseligen andenkens. 

Seine Beschreibung gUedert Lucae wie folgt: 1) In den Vorhof. 2) In das 
SchloB an ihm selbst. 3) In den inneren groBen Rittersaa!. 4) In den fUrstUchen 
SchloBgarten. 5) wird berichtet von denen auf diesem SchloB gehaltenen ehren 
und freuden festeinen, und wie es von altersher der Witwen Sitz unterschiede
ner Hochfiirstlicher frawen Witwen gewesen sey. 

Wilhelm IV. der Weise (1567-1592) war sehr baufreudig. Da er Rotenburg 
besonders liebte, ist es erkHirlich, daR er hier ein neues SchloR errichtete. Der 
auRere AnlaR fur den Neubau war zunachst einmal, daiS das alte, 1478 nach 
dem Brand wieder errichtete Gebaude baufallig geworden war, zum anderen, 
daB der Landgraf in einem Vermachtnis SchloB, Stadt und Amt Rotenburg 
seiner Gemahlin Sabina als Witwenversorgung zugewiesen hatte. Die Bau
arbeiten dauerten van 1570--1607, und erstreckten sich damit in die Regie
rungszeit des Landgrafen Moritz des Gelehrten (1592-1627). Zunachst wurde 
das alte, unmittelbar an der Fulda gelegene Bauwerk in das neue SchloR ein
bezogen und erst etwa zwischen 1603-1606 abgebrochen. 1607 war die neue 
Anlage vollendet. Ober das im Renaissancestil erbaute SdtloB gibt es leider 
keine Bauplane und Bilder. Die Stiche von Dilich (1591) und Merian (1655) 
bringen nur klein und undeutlich die Abbildungen des Schlosses. Jedenfalls 
handelt es sich urn einen aliseits geschlossenen redttwinkligen Baukornplex. 

Dazu Lucae: Das Schlofl .... viereckicht und van stein en aufgefuhret, gibt 
ein priich.tiges ansehen. 

Die Entstehung der einzelnen SchloBfltigel ist bis auf den Haupt (-West-) 
Fltigel ziemlich genau bekannt. Mit dem Bau des Stadt (-Stid-) Fltigels, des 
aitesten des Renaissanceschlosses, der als einziger rnit geringen Anderungen 
heute nom steht, wurde vermutlidt 1571 begonnen. Diese Zahl findet sim im 
Giebelfeld des heute noch stehenden Treppenturmes am stidlichen Ende des 
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Flugels. Die Jahresangaben Lucaes 1573, 1574, 1575 bestiitigen das. 1575 ist 
der Flugel vermutlim fertig gewesen. Im untersten Stockwerk befanden sim 
"zween gewolbte groBe SaaIe und mehrere Gemamer vor die Hofbedienten. 
Oben wird die zweyte wandlung (GesmoB) in unterschiedlime Vorsaiile und 
raumlime gemamer abgetheilt" 17. 

Der Park (-Ost-) Fliigel - zur Parkseite run und heute nimt mehr vorhan
den - war mit seinem Rittersaal das Pramtstiid< der SchloBanlage. Vom 
ParkflUgel wird zum ersten Mal 1577 gespromen, als Ve r n u k ken, ein 
holliindismer Kunstler, die Ausgestaltung in Stud<, Steinbildwerk und anderen 
Dekorationen besorgt. Die Arbeit hat sicher nom einige J ahre his zur Fertig
stellung gedauert. Da es sim hierbei aber bereits urn die innere Ausstattung 
handelt, muB mit dem Bau des Parkfliigels friiher, vielleich.t zusammen mit 
dem Stadtfliigel, begonnen worden sein 18. Lucae notiert hierzu: Die Vierte 
Schloflseite morgenwerts hanget an denen anderen dreyen Seiten, welche daher 
den Schloflplatz quadrat, oder recht winkeligt, machen und rings umb beschlie
flen. Es Tuhet gleichfalfl diese Seite auf einem starken grund und gewalbten 
Keller, und dieser auf sehr starken steinern pfeilern 19. 

Ihr auserliche aussicht zeigt den anmuthigen lustgarten, und die inwendige 
vermittelst weiter und hoher fenster, den Schloflplatz und die andem drey 
seiten. Inwendig an der fronte dieser Seite gegen den Schloflplatz hat sie an 
ieder winkel eke ein thurmchen, und in iedem thurmchen unten eine ziemlich 
hohe und weite, steinerne treppen, worau! man hinauf in die furstlichen 
Vor-saale und gemiicher gehet. Auf dem thurmchen zur lincken hand, in regard 
defl eingangs, niichst an der Kirche, ist die stein erne treppen uberaufl bequem, 
und mit vjelen absiitzen versehen. Von dem einen thurmchen zu dem anderen, 
die beyde besagter maflen die Treppen bedecken, und oben unter deT spitzen 
Sonnenzeiger haben, vielmehr aber vor der mittags in die mitternachts seite, 
in der hehe von der zweyten wandelung, geht liingst der morgenseite her, eine 
auflerliche steinerne, schmale, gallerie. An derselben siehet man sehr saubere 
stein metzen kunst und dergleichen zierliche Arbeit. Es tragen diese von unten 
gewalbte gallerie sieben hohe, Tunte und starke siiulen nach der Art welche die 
bawerfahrenen lonica nennen. Wiederrumb steigen ob en von dem geliindern 
der gallerie Sieben, aber etwafl kleinere steinerne saulen heher hinauf, und 
tragende die oben herauswerts ragende, und die gallerie etlichermaflen be
schlrmende Dachung, welche mit kupfernen rinnen so vonverts Drachen Kep
fen und dergleidIen zierrath gleichfalfl von KupfeT, haben, veTSehen ist. Eben 
diese gallerie, mit ihren schenen saulen, gibt bey dem ersten eintritt ins 
Schlofl den en eingehenden eine schene parade in die augen. 

17 Lucae 76. 
18 W. K r a m m, Zur Rotenburger SchloBgeschichte (Heimatschollen 15. Ig. 1935/36, 

HeEl 4). 
19 Auf diese Fundamente stieB man 1.966/67 bei den Ausschachtungsarbeiten fiir den 

Internatsbau der Landesfinanzschule. 
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Weil diese morgen seite, wap die hahe betrifft, mit deT Kirche gleichen 
striech hiilt, und daher haher aIs die anderen seiten ist, so vermag 5ie auch 
eine wandelung (condignation) mehr weder (?) die andern. Inwendig hat in 
sonderheit die mittelste wandelung schone, weite, und hohe, aum etliche mit 
contrefaiten deren Herren Landgrafen und einiger Anverwandten, meublirte, 
und zierlich bemahlete gemacher. fuserlich haften oben an der Dachung starke 
gethurmte giebeI, rings umbher, an denen ecken und spitzen, mit steinernen 
zierathen befestiget. Allerseits fenster im gantzen SchloJl sind auch mit steiner
nen werkstucken ausgefuttert, wie auch die thieren und die Dachungen kup
fernen traufrinnen belegt. Zu unterste an dieser morgen seite befindet sidt deT 
bernhmte grose Rittersaal. 

In der Folge besdueibt Lucae auf mehr als 1.50 Seiten in allen Einzel!1eiten 
den im Parkflugel befindlichen R i t t e r s a a I: Der gelehrte Z e i I e r u 5 20 

gesteht selbst dafJ, aufJer dem koniglichen Prager Saal, in T eutschland, dem 
Rotenburgischen, keiner mit seiner gropen gleichte. Recht unter bemeldter 
gallerie geschicht der eingang in denselben, auf5 dem Schlof5platz ohnmittelbar 
durch eine hohe, und breite, thure, welche in grader linie siehet gegen deJ3 
Schlof5es haupt portal. Del' Rittersalf5 inwendige lange von finem ende bif5 
an das andere erstreckt sich auf die 102 vollkommene mannesschritte. Die 
breite aber aufJ einem fensterbogen in den anderen tragt 28, die naffirliche 
breite von einer seiten wand an das andere 23 Schritt auJ3 21. 

Baubeginn und Bauende des Hauptfliigels an der Westseite sind nicht iiber
liefert. Es gilt aber als wahrscheinlich, dag dieser Schlogteil zusammen mit 
Stadt- und Parkflugel zwischen 1570 und 1590 errichtet worden ist. Lucae 
fuhrt aus: Del' Schlof5es Seite abendwerts hat daf5 steineme grose hauptportal, 
unter def5en hohen gewalbe geschieht des eingang aus dem Vorhof in den 
inneren Schlof5platz. Bey dem ersten eintritt in Schlof5platz zur rechten hand 
an der ecke stehet ein thurmchen unter deJ3en spitze oben ein SonnenzeigeT, 
und inwendig hat es eine steinerne wendeltreppen worauf man in die Vor
gange, und folgends in die gemacher, steiget. Ober def5en fingang suchet 
man Herren Landgraf Wilhelms del' 4. und dero Gemahlin frawen Sabina 
Herzogliches Wirtenbergisches Wappen in rOthlichem stein kunstlich, von voll
kommener grope, eingegraben 22. 

Innerhalb des Fuldaflugels wurde zun_chst im AnschluJl an den Parkflugel 
die 5 chi 0 g k ape II e errichtet. Dber ihrem Eingangsportal stand die 
Jahreszahl 1.581, wobei es unklar ist, ob die Jahresangabe Baubeginn oder 
Bauende betrifft. Jedenfalls ist dieses Bauwerk fur die Entwicklung des pro
testantismen Kirmenbaues in Hessen maBgebend gewesen. Die Kapelle, teil-

20 Dr. Martin Z e i 1 e r ('1589-'1661). Zuletzt Inspektor der Deutsmen Schulen in 
Ulm, bekannt durm seine Zusarnrnenarbeit rnit Matthaus Merian. Vgl. Zellers 
GroBes UniversaIlexikon, Band 61, M 10/11. 

21 Lucae 87. 88. 
22 Lucae 75. 
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weise auch Schlogkirche genannt, war im Quadrat gebaut worden. Zur Hof
seite befand sich ein spitzer Giebel mit einer Uhr, die sehr groBe goldene 
Ziffem aufwies. Der Kapelleneingang befand sich im SchloShof. Den Innen
raum der KapeUe hatte man prachtvoll ausgestaltet. Der Boden war in Gips 
gegossen und mit zahlreichen Figuren versehen. Besonders beeindrudde die 
Helligkeit in dem Gotteshaus, die durch mehrere Fenster sowohl zur Hof
wie auch Fuldaseite errekht wurde. Der jetzt in der Jakobi-Kirme stehende 
Altar war aus weigem Alabaster, der auch sonst viel verarbeitet worden war. 

Lucae liber den 1607 fertiggestellten Fuldaflligel: Die drifte Seite mitter
nachtswerts ruhet auf dem starken Kellergewolbe, und dallselbe auf starken 
stein ern en pfeilern. Unten an der eclee, wenn man zum Hauptportal eintritt, 
linkerhand, ist auch ein thilrmchen, und ob en unter de{1en Spitze ein Sonnen
zeiger, und darinnen die wendeltreppen, mit einem gleichfal{1 steinernen 
eingang. ab er demselben steht Herren Landgraf Moritz .. und seiner Gemah
lin frawen luliana Grafliches Nassawisches, wapen in rethlichem stein, von 
vollkommener gro{1e kunstreidt eingehawen. Und oben da{1 ist die Seite, oder 
theil des Schlolles, welche Anno 1607 Hochbemeldeter Herr Landgraf Moritz 
den 16. tag Martii, vollendeten. Durch besagten eingang gehet man in die 
Herrenkadle, und in andere dazu gehorende gemiicher, und ferner auf der 
treppen hinauf in die vorsaiile, und Zimmer, davon theil{1 gegen die Fulda 
einen schenen prospect haben. 

Am ende dieser Seite stehet die schon beschriebene, herrliche Schlollkirche 
eingeschlollen. Dieselbte ist so viel Mher alII dall iibrige Schlollgebiiwde selbiger 
seite. Recht aber dem Kirchengewolbe ist der schene speise oder so genanndte 
triumph-saal ein au{1bund eines herrlichen zimmers, von gleidter breite und 
weite, und viereckigkeit, wie die kirche. Auf diesem vortrefflidtem gemadt, 
welches von zwo Seiten, nemlich in Schlo{1platz, und gegen die Fulda, eine 
iiberau{11ustige aussicht hat, siehet man viele sinnreiche kunstliche gemiihlde, 
deren invention in lauter triumphirenden geschidtten, von gar geheimer, und 
weit aussehenden bedeutungen, bestehet. Oben wird die Decke in unterschie
dene Felder, abgetheilt, und in jedem feld eine besondere historie aufs kiinll
lichsfe in hohen farben gezeiget. Man sieht auch darinnen einen fast kostbaren 
und raren, gethurmten of en, auch etliche gemiihlde 23. 

Lucae gibt dann auf verschiedenen Seiten eine Auswahl der zum Tell latei
nismen Insmriften. Es handelt sim dabei urn allegorisdte Darstellungen, die 
zum Teil nur smwer verstindlidt sind. 

Lucae schildert ein iiberwiegend zweigesmossiges Bauwerk. Nur die Schlog
kircne mit dem dariiber liegenden Triumphsaal und der Parkfliigel waren drei
gesmossig. Der Fulda- und Parkfliigel waren unterkellert, die beiden anderen 
SdtloSfliigel rucht. 

23 Lucae 76. 
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Der Schlollvorhof wird wie folgt beschrieben: 

Von dej3 Schloj3es Vorhof 
In den ersten weiten vorhof passiret man dUTch zwey thore. Aufl der 50 

genannten hasen gape kommt man an der mittagsseite dUTch daf5 erste stei
nerne mit starken thor flUgeln verwahrete thor in den vorhof. Zur rechten 
hand gehet von demselben eine niedrige und mit haltzernen stacketen erhohte 
mauer bij3 hinaufwerts nach dem, vieh und gartners hauj3, und folgends nach 
dem garfen. Zwischen dieser mauer und dem SchlofJgebiiwde, ist ein breiter 
und bequemer fahr weg. Durch daj3 andere gewalbte thor an der abendseite 
geschicht der eingang, auj3 der Stat, von dem kleinen platz oder der Fulda 
briicke darunter der Pfortner wohnet. Rechterseits ist ein langes steinern ge
bawde, solange als der vorhof und erstreckt sich bij3 an das erste thoro In d€j3en 
untersten wandlung sind stallungen, dafl wagenhauJ3 und der-gleichen ge
macher. In der oberen wandlung darilber befinden sich die Cantze/ey, die 
RenthCammer, die Amtsstuhe, die rUst, var, und anderen Cammern. Unten 
hat dafl gebiiwde eine frische rohre und steinern wafJer kasten. Zur linken hand 
defJ besagten thores befindet sich der von Herren Landgraf Moritz erbawte 
Marstall, und reichet bij3 an die Fulda. Dej3 vorhofes dritte seite vom Marstall 
bij3 an daj3 Schloj3 stehet offen und nur mil stacketlen verwahrete. Zwischen 
dem Schloj3 und dem Fuldastrohm, ist noch etwaj3 raum, und darbey das 
waschhaus und dergleichen bequiimlichkeit 24. 

SchlieBlich ist noch der SchloBgarten zu erwahnen, liber ihn berichtet Lucae: 
Den drillen theil dej3 filrstlichen Schloj3es macht der herrliche und anmuthige 
lustgarten. Anno '570 als Herr Wilhe/mus Sapiens, oder der Vierdte diej3 
nahmens, ruhm-seeligen gediichtnifJ, dafJ SchlofJ zierlicher bawet, und en.oei
terte, so legte Er zugleich den grund des gartens-Stracks mit dem ersten liefJ 
Er auch hinein pflantzen mancherley rare biiume, kriiuter, und auf31iindische 
gewachse. Beydes daj3 Schloj3, und den garten, unterscheidet ein ausgefiltterter, 
trockener graben. In demselben verwahrte die filrstliche Herrschaft allerhand 
wilde und trembte thiere. Unter anderen befinde, daf3 vorzeiten auch Lowen 
darinnen sind gehalten worden. Von auf3en an der mittags, morgen, und 
mittemachts, Seite beschleuj3t dense/ben (den Schloj3garten) eine steineme 
mauer von ziemlicher stiircke und hohe. Die mittagsseite aber an der land
straf3e ist etwas hoher deren liinge sich von dem iiuf3ersten ober-thor bif3 an 
daf3 ende der mauer auf die 500 und 56 sdzritte erstrecket. Diese mauer hat 
gleichfalj3 hochbemeldeter Herr Landgraf Wilhelmus 4 erbawet. 

Luc.e schliellt diesen Teil seiner Ausfiihrungen: Demnach empfangt die 
furstlidze Residentz durdz diesen garten merckliche uergrof3erung und zierde. 
Er dienet auch der Hochfilrstlichen Herrschaft und dero Hofstat, beyder zur 
ergetzlichkeit und nothdurft. Es hat die erste grundlegung und erbawung dieses 
filrstlichen lust- und baum gartens gekostet: '4060 Gulden 3 Alb. 5'1> Helier 25. 

24 Dieses den Vorhof abschIieBende Gebliude - es wird in seiner Gesamtheit heute 
als Marstall bezeichnet - geh6rt der Stadt Rot e n bur g . 

25 Vgl. Lucae 243ff. 
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In der Tat hatte die Anlage einen beachtlichen Umfang, und die Kosten 
waren betrachtlich. Landgraf Wilhelm IV. gab mehr als 32000 Gulden aus. 
Das gesamte SchloB hatte eine bebaute Flache von '40 ar, der SchloBgarten 
eine GroBe von 3,85 ha. Die landgrafliche Bevolkerung der nliheren und wei
teren Urngebung rnuBte dern Brauch der darnaligen Zeit entsprechend Dienst
fuhren leisten; im Jahre '573 entfielen auf die Amter Rotenburg 6000, Hom
berg, Spangenberg und andere je 2000, Friedewald 219 und Landeck 159 Dienst
fuhren 26. 

Die Beschreibung Lucaes kann sich selbstversUindlich nUr auf den baulichen 
Zustand des Schlosses und die Einric:htung zur Zeit seiner Niedersduift (urn 
1.700) beziehen. Es gibt aber nom drei weitere Chronisten, die ebenfalls Uber 
das Rotenburger SchloB, und zwar zu einem frUheren Zeitpunkt beridtten. 
Da ist der auch von Lucae genannte Martin Z e i I er, der eine Besdueibung 
Rotenburgs und des Schlosses in seinem Werk: "Topographia Hassiae Et Re
gionem Vicinarum". Das ist: Beschreibung und eigentliche Abbildung der vor
nehmsten Stadte und Platze in Hessen und denen benachbarten Landschaften" 
im Jahre 1.655 verfaBt hat. Aber auch aus dieser Darstellung ergeben sich 
keine Einzelheiten, die eine eingehende Rekonstruktion der Raumeinteilung 
und Inneneinrichtung des Schlosses ermoglichen, die uher den von Lucae 
beschriebenen Zustand hinausgeht. Zeiler betont, daB die Rotenburger Anlage 
zwar im Umfang groBer, aber nicht so hom wie das SchloB in Kassel sei. Er 
erwahnt dann besonders den Rittersaal, die SchloBkapelle, das Triumphzim
mer iiber der SchloBkapeUe und den SchloBpark, ohne aber Einzelheiten anzu
geben. Ahnliches gilt fiir die von Joh. Just Win k e I m ann verfaBte "Griind
liche und wahrhafte Beschreibung der Fiirstentiimer Hessen und Hersfeld" . 
(gedruckt 1.697), die zum Teil fast wortlim mit Zeiler Ubereinstimmt. Dagegen 
iiberliefem Lucae und Winkelmann einen Teil der lateinischen Inschriften. Von 
ihnen seien einige vorgestellt. Am Ha u p t P 0 r tal gegen den Vorhof befand 
sich folgende Inschrift: Fundamenta mihi Ludovicus prima Secundus illit et ad 
Fuldae littora me posuit. Auxit opus Sapiens Guilelmus in ordine quartus Hor
torum et templi condidit ille decus. Et tria constituens in me coenacula totam 
Aulam fundantis cinxit ad usque domum Tandem Mauritius primus con
format eandem Lignea quae fuerat Saxea, finit opus. Sic tres Hessiaci me per 
perfecere Dynastae Auspicciis quorum floreo celsa domus. Horum ad longa
evos quo sim servata nepotes Det qui dat Terras, oppida, regna, domos'IT. 

26 La n d a u: Zur Geschithte der Stadt Rotenburg (ZHG 10, 1865, Ss. 193 ff.). 
27 "Die ersten Fundamente setzte mir Ludwig der Zweite an dieser Stelle an dem 

Ufer der Fulda, es vermehrte das Werk Wilhelm der Weise der Reihe nam der 
Vierte, er schuf die Zierde der Garten und der Kirche. Er errimtete in mir drei 
Altare, er umgab den ganzen Hof mit Fundamenten bis zu dem Haus. SchlieBlich 
gestaltete Moritz der Erste dieses, er beendete das Werk durch ein Ende, das 
steinem war. Wenn drei hessisme Herrscher mit vol1endet haben, so bliihe ich als 
erhabenes Haus unter ihrer Hoffnung Deren Lob besinge ich, moge kh behiitet 
sein den Narnkommen. Dies moge gewahren, der die Lander, die Stadte, die 
Herrsrnaften, die Hauser geschaffen hat." 
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Auf der Inn ens e i t e des P 0 r tal s stand: Ards huius Rotenbergae 
prima fundamenta Ludovicus magnanimus nominis istius secundus Hassiae 
Landgravius, cujus conjux Memtildis Comes Wirtenbergica, jecit anno Chri
sti 1.470. Hanc postea ampliavit, et auxit Guilelmus Quartus, cognomento 
Sapiens: cui supradicti flemmatis piissima conjux Sabma, Dux Wirtenbergica 
anno Christi 1.573 absolvit et perfedt denique eandem dictorum haeres suc
cessor et filius Mauritius Primus, cui conjuges prima Agnes Solmensis, se
cunda Juliana Nassivica comitis Anno 1.610 28• Bei einer von Lucae als Be
sonderheit iiberlieferten Insduift des Triumphsaales ergeben die groB ge
schriebenen Buchstaben am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Zeile 
folgenden Text: Hassia sis feux laetissima secula recensens et princeps cernat 
tristia rara tuus. Amen 29. 

Der Verfasser der altesten nom vorhandenen Besmreibung ist Landgraf 
Hermann. In seiner "Cosmographia des NiederWrstentums Hessen" SO widmet 
auch er dem Rotenburger SchloB einen Absdmitt. Dort lesen wir: Rotenhurg, 
Schlohs, Statt, Ambt ist nemst Cassel die vornehmste Residenz, zu beiden 
Seifen des Fuldastroms gelegen. Vas Smlohs liegt auch diesseits einwiirts 
Landes, ist ganz von stein ern Viereck zusammengehawt. lm Um/ang groper, 
aber nidlt so hodl als das Cassel. Hat der Menge fUrstl. hoher ansehnlidler 
Gemacher, Sale und dergl.; worunter einer von solcher Liinge daJl ausser dem 
Prager Saal keiner ihm in Deutsdlland gleidl streidlen wird ... 

Es ist offensichtlich, da€ sowohl Zeiler als auch Winkelmann von Hermann 
einzelne Passagen iibernommen haben. Aber aum Hermanns Ausfiihrungen 
sind viel zu kurz, als daB sie eine eingehende Beschreibung des Schlosses 
geben konnten. 

Besser und vollsHindiger als aus den genannten Chroniken ergibt sich die 
Anzahl der Raume und ihre Zweckbestimmung aus I n v e n tar ender 
Jahre 160;, 1607, 1609 und 1619 iiber das im gesamten SchloB befindliche 
Mobiliar und den Hausrat 3'. Mit Hilfe dieser Inventare laBt sich auch die 
Richtigkeit der Angabe Lucaes runsichtHch der Fertigstellung des Fuldafliigels 
am 1.6. Marz 1607 durch Landgraf Moritz namweisen. 

Im Inventar des lahres 1.603 werden noch Raume als im alten Hause ge
legen angegeben, wahrend diese Bezeidmung in anen Inventaren ab 1607 

28 HOie ersten Fundamente dieser Butg Rotenburg legte Ludwig, der Hodtherzige 
genannt, Landgraf von Hessen, dessen Gattin Mechthild, Gdifin von Worttem
berg, im Jahre des Herrn '1470. Oiese vervolIstandigte und vergroSerte Wilhelm 
der Vierte, mit dem Namen der Weise und des oben genannte sehr fromme 
Cattin, Herzogin von Wiirttemberg im Jahre des Heren '1573 und sch!ieSlich 
deren Erbe, NadtfoIger und Sohn Moritz der Erste und dessen erste Gattin 
Agnes von Solms und die zweite Juliana, Grafin von Nassau, im Jahre '16'10. 

29 Hessen, du mogest gliiddich sein, immer bliihend, Jahrhunderte durchlaufend 
und derer Forst moge herrsdten, die Trauer sei selten. Amen. 

30 Original im StAM. 
3' StAM 4 b 26 Nr. 6. 
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fehlt. Immerhin verdanken wir dem Inventar aus 1603 die simer einzige 
Beschreibung des alten '1478 errichteten Gebaudesl wenn auch nur eines Teiles. 

Das Inventar nennt folgende Raume in diesem Gebaudeteil: 

Im alten Hause oben inn meiner gnedigenn Frawenn Stueben-
Inn meiner gnedigenn Frawen Cammern an der Stueben im alten Hause
Im aIten neben Caemmerlein -
Vor meiner gnedigenn Frawen stueben im alten haus
In der Jungfrawen stueben gegen der Fulda-
In der lungfrawen cammer an der stuebenn-
In meines (gnedigenn) Fursten und Hernn stueben 
In der Mittlen Wandrung des alten Hauses-
In meins gn. Fursten und Hern Schlafcammer im alten Hause an der stueben
Uffm gange an gedachter Cammernn-
Vor meins gne Fursten und Hemn Stueben In der 
Mittlern Wanderung des altenn hauses-
Im Altenn SaaIl vor meines gn. Fursten und 
Hem gemach im alten Hause, zunegst dem newen Triumpfsaal
Inn der unternn Wandrunge im alten Hause Inn 
deT Cammern darin hiebevor Landtgraff Philips hochloebIicher 
seliger gedaechtnus geIegen -
In Landtgraff Philips gottseliger gedechtnis Stueben 
zu negst der OrgeIl Blasbeldce Cam mer -
vor derseIbigen Stueben der untern Wandrunge
In der Junkernn Stueben im aIten Hause-
Un ten im aIten Sahle ist itzo das Benderhaus. 

Der Altbau ist offensichtlich dreigeschossig gewesen (Raume in der unternn 
und mittlen Wandlung und ein alter Saalt zunegst dem neuen Triumffsaal 
(Der Triumphsaallag liber der Schloflkapelle, die zweigeschossig war). Das im 
Erdgeschofl befindliche Gedachtniszimmer fiir Landgraf Philipp scheint indes
sen zur Zeit der Inventuraufnahme auBer dem Namen keinerlei Hinweise auf 
Philipp mehr aufzuweisen. Es hei13t namlich in einem Zusatz: Stehen jetzt die 
Blaflbaelge zur nachgemachten Orgel in der Capelle daran gehoren l sonst ist 
weiteres jetzt nicht in gemeldeter Cammer. Jedenfalls darf vermutet werden l 

dafl es sich bei den genannten Raumen urn solche handelte, die als Wohn- und 
Schlafraume Landgraf Philipp bei seinen Besuchen in Rotenburg zur Verfiigung 
standen. Das Inventar des Jahres 2607 tragt das Datum 14. 3. 1.607 und ist 
also zur Zeit der Fertigstellung der Schloflanlage aufgestellt worden. Es fehlen 
aber noch Angaben iiber Raume in diesem neu errichteten Gebaudeteil. Das 
kann nur darauf zuriid<zufiihren seinl daB die Zimmer im Zeitpunkt der In
ventur noch nicht mit Mobeln ausgestattet waren. Spatere Erganzungen dieses 
Inventars und die Inventare aus 1609 und 1.61.9 geben dann auch AufschluB 
Uber die Raumeinteilung in diesem SchloGteil. In alIen Inventaren stimmt die 
Bezeichnung der Raume weitgehend Uberein l so daiS der Versuch l etwas Uher 
die erste und urspriingliche Inneneinrichtungl die Lage der Raume und ihre 
Zweckbestimmung zu sagenl gemacht werden kann. Das Inventar des Jahres 
1603 beginnt noch mit der Beschreibung des alten Gebaudeteiles. Alle iibrigen 
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Inventare beginnen wie foIgt: Im hohen Baw, Inn dem Schlosse unten Inn der 
Capellen anzufangen 82. Auff der obem leuben 33 dero Capellen. Im fangen 
furstlichen Dantzsaahle 34. 

Hierbei kann es sich nur urn den irn ErdgeschoS des Parkfltigels gelegenen 
von Lucae als Rittersaal bezeimneten Raum handeln, der sich liber die gesamte 
Grundflache dieses SchloSfltigels erstreckte. Er war der groSte Raurn irn SchloS 
und wurde daher auch sicher fUr festliche Anlasse benutzt. Dartiber berichtet 
der Chronist Lucae: 

Anno ::1598 bewerkstelleten die obgedachte Princess in Christina Herren 
Landgraff Wilhelms des 4 Tochter dero Vermiihlungsfestein auf'm Schlof3 Ro
tenburg, mit Herren Johann Ernsten Hertzog zu Sachsen Isenach, in gegenwart 
Herren Casimirs zu Sachsen, Herren Ludwig des Aelteren Landgraffen zu 
Hessen, Herren Landgraff Ludwigs des 1ungeren zu Hessen, des Herren Abts 
zu Hersfeld, und anderen vornehmen Herren. 

Im iahr 1602, dem 5. tag JunU, arrivirten abermahl/1 Landgraff Moritz zu 
Rotenburg auj'm Schlo{1. Sie kamen aber nicht aUein, sondern brachten mit sich 
vornehme und frembde giiste, nemlidt einen Hertzog in Pommern und einen 
Fursten aus Littawen. Denenselbigen erzeigten Sie aUe ersinnliche ehre, und 
divertirten Sie mit aIlerhand lustspielen, iagten, und dergleichen veriinde
rungen. 

Anno ,603, dem 28. tag Augusti schwebte daf3 Schlos Rotenburg voller 
freude. Hierselbst fanden sich ein Craf 'ohann der Mitlere zu Nassaw, lhro 
Hochfurstl. Durchl. Herren Landgraf Moritzes Schwiiher. Derselbe vermiihlete 
sich mit der Princess in Margaretha, Herren Hertzogs Johann zu Holstein -
Sonderburg Toenter, Konig Fridridts de/1 zweyten in Dennemark Herr Bruder. 
Bey solchen Hochzeit festein sahe man senone aufzilge und tiintze. Jenseit der 
Fulda, niienst dem rasen, richtete man einen thurnier hauf1 aul, und eine renn
bahn ... 

In den Inventaren folgen dann die im ErdgeschoS des Stadtfltigels gelegenen 
Raume: 
Inn der Botaley 35, 
Inn dero Stueben -
Vor der Botaley Stueben
Oben in der Sdtlaffkammer-

Inn der Sylber und lycht Cammer: 
Inn dero Stueben -
Inn der Sylberknedtte Sdtlaffcammer
Vor der Sylberstuben-

Im Bierkheller-
Im Gesinde Saahl neben der Bottaley
Im Offenkemmerlein, do man einheyzet-

Inns Burggrafen Losament 36 
obig der Sylbercammer-
Im Gewolbe zur Lidttcammer gehorig-

32 Im Inventar von 1603: Im newen Baw. 
:n Empore. 
34 Im Inventar von 1603: Im langen newen Furstenn Saall. 
35 BUffet, Anrichte. - Die foIgenden Angaben aus dem Inventar von '1607. 
36 J. u. W. Cri m m : Deutsches Worterbuch Bd. 6, S. '1'175. HWohnung, nament

lich die gemietete und fUr Gaste besHmmte, ein modisches Wort des 16. und 
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Im Backhause: 

Inn der Stueben- Inn der vordern Cammer -
Vor der Backstueben Inn der hindern Brodtcammer-

Inn der Pfort oder Wachtstueben 37_ 

Inn den zweyen Stuebenkemmerlein -
Inn der Kuchen -
Inn der Kuchenstueben -
Im Ersten Kuchenkeller, an der Kuchen-
Im Wyitpretkeller, unter der Kuchenstueben -
Inn der Kocheschlaffkammer an der Stueben
Inn der neuen Kucn.en stueben in der Scflmiege -
Inn der Cammer daran -
Ob en auf der Kuchenjungen Cam mer 38_ 

Im newenbaw In der understen Wanderung 39_ 
Ober dem bier Keller in Martis 40 gemacn. und Stueben -

Inn der Cammer daranne-
Inn lovis 40 gemach - Inn Saturni 40 gemach-
Inn der Cammer daran - Inn der Cammer daran -
In der andern Wanderung (erstes Stodcwerk) des Newen bawes in der Schmiege-
Luna 40 gemach - Inn Veneris 40 gemach-
Inn der Cammer darann - Inn der Cammer daran-
Inn Mercury 40 gemach - Inn der Sonnen 40 gemach-
Inn der Cammer darann - Inn der Cammer daran. 

17. Jahrhunderts, in den hoheren GeselIsmaftskreisen aus dem franzosischen 
logement Ubernommen und in der Aussprache etwas umgebildet." Diesen Hin
weis sowie verschiedene andere ErHiuterungen verdanke ich Professor 0 e bus, 
Kiel. 

37 Diese Raume befinden sich mit Sicherheit bereits im ErdgeschoB des HauptfIU
gels, wahrscheinlich rechts vom Hauptportal in Richtung des Innenhofes. 

38 Es darf angenommen werden, daB alIe Raume dieses "KUchentraktes" sich eben
falls im ErdgeschoB des HauptfIUgels, wahrscheinlich links des Hauptportals 
befanden. 

39 Mit dieser Uberschrift beginnt das Inventar fUr den 1607 fertiggestellten Teil des 
Fuldafltigels. 

40 Es kommt in der Zeit der Renaissance haufig vor, daB Raume eines Schlosses, 
die man damals noch nicht numerierte, nach den sieben Planeten oder nam den 
vier Jahreszeiten benannt wurden. Der AnlaB fUr diese Namengebung kann ganz 
versmieden sein, vielleicht die Lage der Raume nach den vier Himmelsrichtungen, 
die immer auch den vier Jahreszeiten, vier Lebensaltern, vier Tageszeiten oder 
auch den vier Gestirnen (Jupiter, Mars, Saturn, Mond oder Venus) zugeordnet 
werden konnten. Wahrscheinlich sind die Zimmer so genannt, weil die Wande 
mU symbolischen Darstellungen geschmiitkt waren. 



Der namste Abschnitt der Inventare hat folgende Obersmriften: 
lm Ersten Fursten Baw 
Im kleinen Eflsahl neben der Capellen 41 -
Inn der La,*eyen Cemmerlein -
Neben dem Eflsaal im Elendtsgemach 42_ 

In dero Schlaffkammer-
Im Vorgemach vor meines gn Fursten und Herren gemach
Inn Meines gn Fursten und Herren L Moritzen gemach-
Im Kemmerlen, da die Cammerdiener liegen-
Inn meines gn Fursten und Herren Schlaffkammer
Inn meiner gn Furstin und Frawen Schlafcammer -
Inn meiner gn Furstin und Frawen gemach-
Inn dero Stueben -
Inn dem Nebenkemmerlein an Meiner gn Frawen stueben
Im Vorsaal vor Meiner gn Furstin und Frawen Gemach
Inn Freulen Sophyen 43 gemach an der E,*enn 44_ 

In deroselben Schlaffkammer-
Inn der Kynderkuchen vor dem Frauenzymmer 45_ 

Inn dem Speysekemmerlein an der Kudtenn -
lm Vorgemach vor dem groflen Frawenzymmer
Inn dem Frauenzymmer stueben -
Inn der Frauenzymmer Schlaffkammer -
Inn der langen lunkern Stueben -
Inn der Schlaffcammer ann der langenn Stueben
Inn der Doctorn kleynen Stueben -
Inn der Schlaffcammer an der Doctorstueben
Im Vorgemach vor der Iangen stueben 46_ 

Hans Ortmuller 

41 Aus diesem Wortlaut HiBt sich die Lage dieses und der foIgenden Raume fest
steJlen. Die 5 chI 0 B k ape II e war zweigeschossig. Ober der SmloBkapeIle 
befand sich der sogenannte T r i u m p h s a a I. An die SchloBkirche smloB sim 
im ErdgeschoB des Parkfltigels der Ri t t e r 5 a a I an, so daB dieser hier ge
nannte Raum im ersten Stockwerk des ParkfltigeIs gelegen sein muBte. 

42 Reprasentatives Zimmer mit Elchgeweihen. 
43 Sophie ist eine Tochter des Landgrafen Moritz aus der Ehe mit Juliane. 

44 Im Inventar 1603: gegen der Stra/3enn 

45 Im Inventar aus 1603 heiBt es an dieser Stelle zusatzlich: obig der Botaley. Diese 
Bemerkung sowie der Hinweis darauf. daB Freulen Sophyen gemach an der Edcenn 
lag, lassen erkennen, daB sich die Kinderktiche in dem ersten Sto&'werk des 
Stadtfltigels befand. Das erste GesmoB des ParkfItigeIs diente, jedenfaIIs um die 
Zeit der Inventaraufnahmen, dem Ftirsten und der Fiirstin als Wohn- und Schlaf
raume wahrend des Aufenthalts in Rotenburg. 

46 Ob und inwieweit diese Raume sim auf das 1. Sto&'werk des Stadt- und Haupt
fItigels aufgeteilt werden konnen, laBt sich leider nicht feststellen. 
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Es foIgt ein weiterer Absdmitt des Inventars: 
Aut dem Mehlbodenn -
lm Eckgemadt, do tlormals die Badtstuebe gewest 47 -
In deT alten Badtstueben SdJlaftkammer -
lm zweyten gemadt auffm Mehlboden 48 -

Inn deT stueben -
Inn dero Sdtlaffcammer, die Dunkelkammer genan"t-
Im dritten gemacn des Mehlbodenns, redtt obig dem Sdtlosthor 49_ 
Inn dero Schlaffkammer 50_ 
lm nierdten Losament des Mehlbodens 51 -

Inn dero Sd11affkammer -
Inn deT Speckcammer am Ende des Mehlbodens -
Aut! dem langen Mehlboden odeT Vorsahl VDr obgemeldeten vier gemadten 52_ 

Inn deT Wanderung obig deT Capellen 53: 
Erstlichen Tm Triumphsaale-
Inn obern Eckgemach negst dem Trimph-Sahle gegen deT Fulda und garten
Inn der Schlaftcammer daran -
Im Vorsaahl vor den dreyen Furstenstueben dero obren Wanderunge
Inn der obern Stueben gegen den garten -
Inn dero Schlaffcammer daran -
Inn der obern Stueben gegen dem Platze 54 -

Inn deroselben Schlafcammer-
Inn der andern Stueben nach dem Platze
Inn derselben Cammer gegen den garfen-
Im Vorsaalll vor dem obern Edcgemach gegen des giirtner Wohnunge
Inn dem ob ern Edcgemach gegen der Sfrapen oder Stadtthore-
In der obern Edckammer gegen der Strapen oder gegen des gartners Wohnung
Inn der Cammerjungen gemadl negst dem obern Edcgemach -
Inn Stueben -
Inn selben Kemmerlein am Stueblen -
lm Vorgemach, vor der Cammerjungen Stueben. 

47 Im Inventar aus '1609 und in den folgenden Inventaren wird dieser Raum als 
Hyemis gemach (= Wintergemadt) bezeidtnet. 

48 Im Inventar aus '1609: Autumni gemach (= Herbstgemadt). 
49 Im Inventar aus '1609: Aestatis gemach (= Sommergemach). Die bisher ange

gebenen R1iume auf dem Mehlboden mUssen sich also im Oamgesdto8 des 
HauptflUgels befunden ha ben. 

50 Im Inventar aus '1603: In der Schlafkammer an der stueben obig dem thoro 
5'1 Im Inventar aus '1609: Veneris gemach ( = FrUhlingsgemam). 
52 In den Inventaren '1609 und 1619 heiBt es : In der folgenden wanderung in der 

Sdtmiege in der Cammer - Im Vorsaahl vorm Triumphsaal im newen bau -
Beide Raume waren nach den Inventaren nicht mobliert. Oer Vorsaahllag offen
sidttlich im Dachgesdto8 des 1607 fertiggestellten Teiles des FuldaflUgels und 
grenzte an den TriumphsaaI. 

53 Hier beginnt das Inventar mit der Aufzahlung der im 2. Stockwerk gelegenen 
Raume des Sch.Iosses. Dreigeschossig waren nur der Kirchenbau und der Park
£Iiiget. 

54 Im Inventar aus 1603: gegen den Hoft zu, 



Das Inventar des Smlosses endet wie folgt: 
Auffm Frucht und Mehlbodenn lm Schlope ss -
Auffm Rumpelboden gegen dem garttenn 56, 

Hans OrfmuIler 

Die Inventare enthalten ferner Angaben liber N e ben g e b a u de, Da
nam befanden sim im Park nam dem Wortlaut des Inventares aus dem Jahre 
16°3: 
Inn dem Lustgarten 
Erstlichen im Destillierhaus, da itzo die Badestueben ist -
Inn der newen Badestueben am Destillierhause -
Giirtner wohnung -
Viehhaus, wo vormals die MeyeTin gewohnt hat 
lm lagerhause 57, 

Die Inventare mamen aum Angaben liber die Gebaude des Vorhofes : 
Auf der Canzley vorm Schlope 
Im. deT Sekretarius Stueben -
Inn der SekTetaTien SchlaffkammeT
Inn deT Amtsknechte Stueben-
Vor der Sekretarienn und vor der Ambtsknecht Stueben auff der Cantzley
Inn des Ambt-mannes kleynen Stueben -
Inn dem SchIaffkemmerlein an dem Stueblenn -
Im MaTstalle 
Inn der reissigen Knechte stuebenn -
Inn der Cammern gegen Marstaller Knecht stuebenn -
Inn der andernn neben Cammern auffm MarstaIl58, 

55 Ich vermute, daB es sich hierbei urn den Dachboden des StadtfIugels handeIt. 
56 Dachboden des ParkftugeIs; das Inventar enthilt hier folgende Bemerkung: 

Stehet ein holtzern Vorrath von dem ausgeraumten gemachen des alten Hauses , 
57 Inventar 1607. 
58 Im Inventar des Jahres 1619 heiRt es auf BI. 35: Auff dem Marstall auper dem 

Schlop, ist nunmehr abgebrochen, Der Teil des Vorhofgebaudes, der Marstall 
genannt wurde, wird damit 1619 als abgebrochen gemeldet, muB aber nach unter 
landgraf Moritz mit gleicher Zwe<kbestimmung wieder aufgebaut warden sein 
(vg!. Lucae) . 
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IV. Die Rotenburger Quart und die SdtloBumbauten in dieser Zeit 

Philipp der GroBmiilige halte die Landgrafschaft Hessen von seinem Vater 
Wilhelm 11, ungeteilt ubernommen. Nom Zll seinen Lebzeiten (1.560) verfiigte 
der Landgraf aber die Teilung des Landes unter die vier Sohne seiner legitimen 
Ehe, fur den Fall, daB diese nimt beieinander ohne Landesteilung Wohnung 
und Haus halten konnten oder wollten 580. Danach erhielten Wilhelm IV 
Niederhessen mit der Hauptstadt KasseI (Haus Hessen-KasseI), Ludwig IV. 
Oberhessen mit Marburg/GieBen, Philipp die niedere Grafschaft Katzeneln
bogen am Rhein und Gearg I., der vierte und letzte Sohn, erhielt die obere Graf
schaft Katzenelnbogen und wurde der Griinder der Darmstadter, spater groB
herzoglichen Linie. Unter Mitwirkung der Landstande wurde am 1.8. 5. 1568 
der sogenannte Brudervergleich (aum Erbvergleich, Erbeinigung, Erbverbru
derung genannt) zwischen Philipps Sahnen vereinbart. Jeder der Fursten war 
zwar in seinem Gebiet selbsUindig, aber alle vier Gebiete sollten trotzdem ein 
Ganzes bleiben, verbunden durch das gemeinsame Bekenntnis zur Augsburger 
Konfession, vereinigte Generalsynoden und die gemeinschaftliche UniversiHit 
Marburg. 

Philipp starb bereits 1583, Ludwig 1604, beide ohne mannliche Erben. Ihr 
Besitz ging an Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt. Somit gab es von 1604 
bis 1866 in Hessen zwei Staaten. Die anHingliche Einigkeit der Brtider wurde 
schon bald durch kirchliche Streitigkeiten gestort. Wilhelm IV. nahm eine ver
mittelnde Stellung zwischen Lutheranern und Reformierten ein; Ludwig war 
ein strenger Verfechter des Luthertums. 1.582 harten uber diesem Streit die 
gemeinsamen Generalsynoden auf. 1.592 starb Wilhelm IV.; sein einziger 
Sohn Moritz foIgte als Landgraf. Er fiihrte den Calvinismus ein mit der FoIge, 
daB sich die Gegensatze weiter verscharften. AIs Moritz nam dem Tode Lud
wigs die kalvinistischen Neuerungen auch im erworbenen Marburg einfuhren 
wollte, widersetzten sich viele lutherisme Professoren und Pfarrer. Moritz 
konnte sich nicht behaupten. Er verlor 1.624 Oberhessen und im Verlauf des 
ersten Drittels des dreiBigjahrigen Krieges weitere Gebiete, zerstritt sich mit 
den Standen und trat 1.627 - als noch weitere Schwierigkeiten in seiner Familie 
dazu kamen - zu Gunsten seines altesten Sohnes zurtick, der als Wilhelm V. 
die Regierung ubernahm. 16:;2 starb er in Eschwege. Landgraf Moritz war zwei
mal verheiratet. Er hatte nach dem Tode seiner ersten Frau Agnes Grafin zu 
Solms, 1.60:; Juliane, eine geborene GraBn zu Nassau-Siegen geheiratet, die 
von den Chronisten als eine schane, hochbegabte, gelehrte aber auch herrsm
siimtige und geschaftstikhtige Frau geschildert wurde. Aus der zweiten Ehe 
waren allein 1.4 Kinder hervorgegangen, fur deren Versorgung die Landgrafin 
eine Teilung des Landes in zwei besondere Furstentumer anstrebte. Juliane 
konnte diese sehr weitgehenden Plane nicht durchsetzen. Immerhin erreimte sie, 
daB ein Viertel des Landes als besonderes Herrschaftsgebiet fur ihre Kinder 

58 a) K. A. 0 e m and t, Geschirnte des Landes Hessen, 182 f. 
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abgetreten wurde. Die Einigung wurde durch Vertrag am 12. 2. 1627 herbei
gefiihrt. Dieses Datum ist def Geburtstag clef Rot e n bur g e r Q u art. 
Alle im Zusammenhang roit der Rotenburger Quart geschlossenen Vertdige his 
August 1771 - es sind insgesamt 28 Vertdige und vertragsahnliche Nach
richten - befinden sich im Staatsarcruv Marburg und z. T. aum in der Landes
bibliothek Kassel. Oer Verlrag vom 12. 2. 1627 hat folgende Praambel: 

IIVertrag vom 12. 2. 1.627 wie es beschlossen worden, daB denen jiingeren 
Herren nur cler vierte Theil praesentium und futurorum bonorum (jetzigen und 
kiinftigen BesitzesL mithin das iihrige dem lilteren Herm zugeeignet worden, 
so fort der altere Herr, denen in deren jiingeren Herrn Quart ihm vorbehal
tenen Recht nach, allein regierender Herr seyn, und hingegen alle onera publica 
tragen solle. Li 

Landgraf Moritz besHitigte den Vertrag, der die folgenden wesentlichen 
Punkte entruelt 59: 

1. Oer alteste Sohn Wilhelm'" soUte aUein regierender Herr sein und bleiben, 
und die Fiirstl. Regierung nkht zerruttet, noch zertrennt werden, damit aber 
auch die Obernahme aIIer Lasten der Fiirst!. Regierung verbunden sein (§ 2). 

2. Den jiingeren Briidem soUte der vierte Theil, sive quarta tarn praesentium, 
quam futurorum bonorum absque onere, ohne einige Schuldenlast einge
diumt werden, und zwar nach den jahrlichen Intraden, Renten und Einkom
men; was etwa noch durm gemeinschaftliche ProzeBftihrung gegen Darm
stadt errungen werden mochte, darauf soUte die Quart ebenfalls mit ver
standen werden (§ 3, §§ 5 und 6). 

3. Die Dotation der sich verheirathenden Prinzessinnen aus kiinftigen Ehen der 
jungen Herren soUte nam dem Herkommen bei gemeiner Landsmaft blei
ben, die Ausrustung aber, wie auch die Witthiimer soUten auf eines jeden 
Herrn Portion haften (§ 4). 

4. Der regierende Fiirst soUte die landesfiirstlidte Obrigkeit und Jurisdiktion 
in geist- und weltlidten Samen aUein haben und ausiiben; den jiingeren 
Herrn dagegen in den ihnen angewiesenen Oertem alle Utilia, Dominia und 
Gerechtigkeiten, als: Kollaturen, Peinlimkeit, CiviIgerichte, Jagden, Land
zoUe usw. zustehen, ebenso der vierte Theil am Rheinzoll (§ 7). 

5. Die fiirstlichen Mobilien soUten bei einem jeden Hause und Vorwerk fUr 
den darauf Angewiesenen verbleiben (§ 8). 

6. Smulden soUte so wenig der regierende Fiirst, als die junge Herrschaft, zu 
machen oder ihre Lande zu besmweren befugt sein, ohne sammtlicher Her
ren Einwilligung, bIos den casum extremitatis et honestae necessitatis aus
genommen (§ 14). 

59 Vgl. hierzu A. W. He f f t er: Die Remte des Kurhauses an der Verlassensmaft 
Sr. Hochfiirstlichen Durchlaucht des verewigten Landgrafen Victor Amadeus zu 
Hessen Rotenburg, :1835. 

60 Damaliger Administrator des Stifts Hersfeld. 
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7. Da der jungen Herren einer oder andere mit Tode abgehen wurde, so soUte 
dessen oder deren Antheil Land und Erbsmaft den andem iiberbleibenden 
Gebriidem accresciren und gleichsam Einer dem Andern vermoge vater
licher Ratifikation substituirt seinl so lange nur einer der jungen Herren 
oder ihrer mannlichen Leibs-Erben am Leben sein wurde; nach Aller tOd
limen Abgang aber soli der jungen Herren zugetheilte Quote dem aItem 
oder regierenden Herrn zufallen oder anwamsen (§ 16). 

D.s G e b i e t der Q u art umfaBte: 

SchloB, Stadt und Amt Rot e n bur g , 
Stadt und Amt Son t ra, 
SchIoB, Stadt und Amt E 5 C h W e g e, 
die Gerh:hte B i 15 t e i n und Germ e ro de, 
SchloB, Stadt und Amt Wan f r i e d, 
das hessische Drittel von T r e f fur t , 
die Stadt Wit zen h a use n , 
SchloBundAmt Ludwigstein, 
die Herrschaft Pie 5 5 e und das Amt Ne u e n - G I e i c hen. 

Da auch eine Teilung der kiinftigen Erwerbungen vorgesehen war, erfuhr 
das Gebiet der Quart in der Folgezeit mehrfache Veranderungen. Hinzu kam 
u .•. 1647 der groSere Teil der Nieder-Grafsmaft Katzenelnbogen mit der Feste 
Rh e i n f e Is. Die Rechte der neuen Herren sind zwar bedeutsam, aber doch 
insofem erhebUm eingeschrankt, als die Oberhoheit bei den Landgrafen von 
Hessen-Kassel verblieb. Diese allein vertraten das Land auf den Reichstagen, 
konnten den Adel und die Stadte zu den hessischen Landtagen einberufen und 
hatten das Recht, Reichs- und Landessteuern zu erheben. Ihnen allein unter
standen die militarischen Krafte im Krieg und Frieden. Aus diesem Grunde 
muBten die rotenburgischen Beamten nicht nur ihrem Rotenburger Herren, 
sondern auch dem Landgraf in Kassel Treue schworen. Von besonderer Bedeu
tung war die kasselsme Oberhoheit fur das Kinnen- und Sdl.Ulregiment im 
Gebiet der Quart, besonders aber von dem Zeitpunkt ab, als die Rotenburger 
Herren zur katholismen Kirme konvertierten. Wie kam es zu diesem iiber
rasmenden Smritt? Aus der Ehe des Landgrafen Moritz mit der Grafin Juliana 
gingen 7 Sohne hervor: 

1. rhilipp, 1.604-1626 

2. Hermann, 1607-1658 

;. Moritz, 1614-16;; 

4. Friedrich, 1617-1655 

5. Christian, 1622-1640 

6. Ernst, 162;-169; 

7. Philipp,162~1629 

Sis zur tatsamUmen Ubem.hme der Herrsmaft im Quartgebiet durm die 
"jiingeren Sohne" vergingen ab 1627 noch einige Jahre. Bisher war wenig be
k.nnt, daB Landgrafin Juliana mit ihren Kindem von 1629-1631 im Roten
burger SchloS wohnte. In der von Hofprediger F a b r i c ius gehaltenen und 
gedrud<ten Leimpredigt, zu der im Anhang der Lebenslauf Julianas wieder
gegeben ist, heiBt es: IIDrauff sie sich darum im Jar 1.629 mit saemptlichen 

• 
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ihren lieben Fiirstlimen Kindern, und dero ganzen Hofstad, vcn hinnen 61 nam 
ermeltem Rotenburg, denselben aId a zum besten die Hoff- und Haullhaltung 
anzustellen, begeben: Welch SchlolS, weil es durch die viele feindliche einfalle, 
und ftirgangene occupationes zu bewohnen, ganz undiichtig gemacht worden, 
sie sehr kostharlich wieder zurichten iassen, aum zu gleiclt eine, zwar nicht gar 
weytleufftige, aber doch wohl verfaste FUrstliche Hoffhaltung angerichtet." 
Aber smon 1631. muts die Landgrafin "wegen der Croaten und anderen Volker 
feindlichen einfall in das land" Rot e n bur g wieder verlassen und nam 
K ass e 1 zuriickkehren. 

Seit 1633 verwaltete Hermann das Gebiet der Quart mit seiner Mutter ge
meinsam und nach deren Tode (1643) auf Grund der vertraglidten Abmachun
gen vom 4. 4. 1643 und 1.8. 9. 1644 mit seinen Briidern. Zu diesem Zeitpunkt 
(1643) lebten neben Hermann nur noch Friedrim und Ernst. Ecst durch neuen 
Vertrag vom 22. 1.2. 1.648 wurde die Quart unter dlese drei Briider rimtig 
geteilt 62. Es residierten Her m ann in Rot e n bur g, F r i e d ri chin 
E s c h w e g e und Ern s t in Rh e i n f e I s und La n g ens c h w a I b a ch. 
Es war die Zeit des 30 jahrigen Krieges; Rotenburg wurde wiederholt von den 
kriegerisdten Parteien besetzt, gepliindert und gebrandschatzt. Das SchloR 
iiberstand aber alle Kriegsereignisse und blieb im wesentlimen unversehrt. 
Angaben Uber die Vernichtung des Schlosses sind nicht zutreffend 63. Her
m ann heiratete 1.633 Sophia Juliana Grafin v 0 n W aId e c k. Ein 1.634 
geborener Prinz kam tot auf die Welt. Aum eine 1.636 geborene Todtter starb 
bereits zwei Monate spater. Am 1.5. 9. 1.637 starb die Landgrafin. 1642 heiratete 
Hermann Cunigunde Juliane FUrstin v 0 n An h a It, die ihn UberIebte und 
75 jiihrig am 26. 9. 1.683 in Rotenburg starb. Aus dieser Ehe gingen keine 
Kinder hervor. 

Landgraf Hermann war verkriippelt und trug sein Leben lang einen kiinst
lichen eisernen FuR Wir verdanken auch ihm eine Wiirdigung des Rotenburger 
Schlosses. Neben den schriftstellerismen Neigungen war Hermann aum sonst 
vielseitig interessiert. Er besmiiftigte sich mit Geographie, Mathematik und 
Himmelskunde. Hierzu berichtet Lucae: 

Anno 1.627 ridlteten Herr Landgraf Moritz unter dero furstlicfJen Princen 
eine disposition auf. Vermoge derselbten tiel an Prince Hermann Rotenburg 
mit allen Pertinentien. Wie es nun die viiterlicfJe disposition dergestalt uer
ordnete, a/so derse/ben zUfo/ge, faste hemach dieser Herr Landgraf Hermann 
den Sitz auf der Residentz Rotenburg und fing seinen Hofstat an. Anno '658 
starb Hochbeme/deter Landgraf Hermann auf dem Sch/ofJ Rotenburg. Wie es 
etwa lhro Durchl. letzter wille verordnete, so erfolgten auell dero exequien, 

61. d. h. von Kassel. 
62 C. K net s ch, Das Haus Brabant. GeneaIogie der Herzoge von Brabant und der 

Landgrafen von Hessen. 1.91.7. 5. 2;1. f. 
63 W. Ba i er, .... Ein Gang durch Rotenburg" -* Zur Erinnerung an den XXIII. Hes

sischen Stadtetag zu Rotenburg a. d. Fulda, 30.-31.. Mai 1.91.3, 22 f. 
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mit einer recht furstlichen Leichprocession, darbey ein groser theil dell he/li
sdlen adel/l aufwartete. Von dem T age der solennen begrabnu/l an verblieben 
die Hochfurstliche fraw Witwe, fraw Kunigunde 'uliana gebohrene Furstin zu 
Anhalt auf'm Schlo/l Rotenburg wohnend. Herr Landgraf Hermann seeligen 
andenkens hane ihr da/lselbe ausdriicklich zum Witwen-Sitz gewidmet, nebst 
einer gewifJen iahrespension. Diese tugendsame furs tin lebte eine geraume 
Zeit bestandig in ihrem Witwenstand allhier. Sie fuhrte zwar einen engen, aber 
reputirlichen, Hofhalt, von ihren witthumbs intraden, tate denen armen viel 
gutes, IInd hane alles im Schlo/l bequemerma/len eingerichtet. Anno 1683 
(unleserlich sinngemall: verlie/lJ die furstliche fraw Witwe Kunigunde die welt 
funf und Siebentzjg iahr alt und sieben monate im 26 iahr dero Witwen
standes. Hierauf fasten die possession des Schlo/les Rotenburg Ihro Durchl. 
Herr Landgraf Ernst zu Hessen-Rheinfels christmildesten Andenckens.' 

Bereits drei Jahre vor dem Tode Hermanns (1655) starb der vorletzte der 
bis dahin noch Iebenden Sohne aus der Ehe des Landgrafen Moritz und Julianas, 
Friedrich Landgraf zu E s c h w e g e. Er wurde ein Schwager des schwedi
smen Konigs Karl Gustav und diente als Generalmajor in smwedismen Dien
sten. Schwer verletzt geriet er im schwedisch-polnischen Krieg in die Hiinde 
der Polen. Seine schwedisrn.en Freunde fanden nur nom seinen Leimnam. In 
Eschwege, wo er residiert hatte, wurde er beigesetzt. 

Da die Ehe des 1658 verstorbenen Landgrafen Hermann kinderlos und auch 
Friedrich ohne mannIiche Erben geblieben war, er hatte zwei Tochter von denen 
die zuerst geborene bereits nam einem Jahr in 1651 wieder verstarb, vereinigte 
der 1623 geborene Landgraf Ernst das gesamte Quartgebiet in seiner Hand. 
Er wird damit zum Griinder der Rotenburger Seitenlinie. 

Ernst war vielseitig begabt und interessiert. Er beherrschte mehrere Fremd
sprachen und reiste haufig nach Frankreich und !talien. Auch als Schriftsteller 
ist er hervorgetreten, es liegt u. a. ein umfangreicher Schriftwechsel mit Leibniz 
vor. 

Streitigkeiten mit dem Stammhaus in KasseI konnten nimt ausbleiben. Be
sonders das Primogeniturrecht des Stammhauses wUnschte Emst zu beseitigen. 
Die Durchsetzung dieser aber auch anderer (territorialer) Wiinsche gIaubte 
Landgraf Ernst besser und Ieichter mit Hilfe der katholischen Partei durch
setzen zu konnen. So jedenfalls wird iiberwiegend der am 27. 12. 1651/6. 1. 
165264 im Dom zu K 01 n von der reformierten zur romisch-katholischen 
Kirche vollzogene Obertritt gedeutet. Rotenburg und sein Schloll dUrfte Emst 
nicht allzu haufig gesehen haben. Er war zwar nam dem Tode seines Bruders 
Hermann Erbe aller Quartgebiete. Das Rotenburger Schloll wurde aber vor
erst von der Witwe des verstorbenen Landgrafen Hermann bewohnt. 

64 Oer offizielle Obertritt wird entweder mit 1651 oder 1652 angegeben. Oas hat 
seine Ursame darin, daB die Oaten sowohl nacn dem julianischen wie auch nach 
dem gregorianismen Kalender angegeben wurden. 
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Ernst hatte 1.647 Maria Eleonore Grafin zu Solms geheiratet. Aus der Ehe 
gingen zwei Kinder hervor und zwar Wilhelm der Altere, geb. 1.648 und Carl, 
geb. 1649. Nach dem Tode der Landgrafin Cunigunde residierte Wilhelm der 
Altere seit 1.684 in Rotenburg. In diese Zeit Hillt eine Episode, die mit dem 
Konfessionswemsel des Landgrafen zusammenhangt. 

Infolge der Oberhoheit Kassels hatte die Konfession des Landgrafen keinen 
EinfluB auf die Religion seiner Landeskinder. Die Bevolkerung der Quart blieb 
in den hessischen Landen evangelisch. Die Schloflkapelle innerhalb des Roten
burger Sdtlosses sollte nam den Vorstellungen in Kassel aum weiterhin fiirden 
evangelismen Gottesdienst und die Gottesdienstbesumer aus der Stadt offen 
sein. Der Landgraf, als nunmehriger Herr, wollte diesen nach seiner Meinung 
unbefugten Eingriff in seine Remte als Hausherr nimt zulassen, und ordnete 
die Schlieflung der Tore und Turen des Schlosses an. Es kam zur Kraftprobe, 
die damit endete, daB eine Kompanie Soldaten die Tore mit Gewalt offnete. 
Der reformierte Gottesdienst ging trotz eines katholismen Hausherren in der 
Folgezeit weiter. Diese Ergebnisse soIlten auf das spatere Schicksal der Kapelle 
nicht ohne EinfluB bleiben. 

1.693 starb Landgraf Ernst in Koln, nicht ohne vorher, nam dem 1.689 
erfolgten Tod der Landgrafin, bereits 1.690 mit Alexandrina v 0 n D ii r n i z e 1 
noch eine morganatische Ehe einzugehen. Er war im Zeitpunkt der zweiten 
Heirat 67 Jahre, "Madame Emestine", wie der offizielle Titel der Dame lautete, 
ganze 1.7 Jahre alto Aus seinem Familienleben wird von haufigem Streit mit 
seinen unfamgen und mil5ratenen Sohnen und endlosen Zerwiirfnissen mit 
seiner ersten Gemahlin berichtet, die in B 0 p par d einen eigenen Hof melt. 

Unter dem 21.. 3. 1.676 hatte Ernst das Gebiet der Quart unter seine beiden 
Sohne Wilhelm und Carl aufgeteilt, gleichzeitig jedoch bestimmt, daB kiinftig 
eine weitere Teilung unter deren Kinder unterbleiben sol1te, sondern der Erst
geborene jeder linie "alle Lande und Giiter mit a11er Jurisdiction erblich be
kommen und die postgenitos mit verhaltnismal5igen leidlichen Apanagiis ab
finden solle." 

W i 1 h elm, genannt der Altere, wurde 1.693 regierender Landgraf in R 0 -

ten bur g. Der ein Jahr jiingere Car 1 wurde Begriinder der Wan f r i e
de r L i n i e. Carl starb 1.71.1.. Nach seinem Tode setzten sich seine Sohne 
Wilhelm der Jungere (1671-17,1) und Christian (168g-1755) liber die "Wan
frieder" Halfte der Quart auseinander. W i I h e I m erhielt Rh e i n f e Is, 
Ch r i s t i a n E s c h w e g e. Nach dem Tode Wilhelms des Jiingeren ging 
dessen Besitz an seinen Bruder Christian tiber. 1.755, nach dem Tode Christians, 
tibernahm Constantin aus der Rotenburger linie dessen Besitz. Das Quart
gebiet war wieder in einer Hand vereinigt und blieb es auch bis zum Ende der 
Quart in 18,4. 

Wilhelm der Altere, er wird so zum Unterschied zu seinem jiingeren Neffen 
genannt, heiratete 1.669 Maria Anna Grafin von Lowenstein-Romefort-Wert
heim. Adtt Kinder gingen aus dieser Ehe hervor. Erst das letzte der Kinder war 
ein Sohn. Der Landgraf hatte aber auch noch mehrere uneheliche Kinder, da-
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runter drei Kinder von einer getauften Tiirkin. Er iiberlebte die bereits 1.688 
gestorbene Landgrafin bis zurn Jahre 1725. 

Namfolger in Rot e n bur g wurde der 1688 geborene Emst Leopold. 
Er regierte von 1.725 bis zu seinern Tode am 29. 1.1.. 1.749. Sein am 24. 5. 1.71.6 
geborener Sohn Constantin, der jiingste von vier S6hnen, bei insgesamt zehn 
Kindern des Landgrafen Emst Leopold, trat die Regierung an. 1.755 vereinigte 
er das gesamte Quartgebiet als Namfolger seines Vetters Christian aus der 
Wanfrieder Linie, namdern er vorher nom in einern Vertrag vorn 25. ;. 1.754 
auf das Besatzungsrecht der Feste Rheinfels zu Gunsten Hessen-Kassels ver
zichtet hatte. Das Besatzungsredtt dieser starken gegen Frankreich geridtteten 
Festung war rund 1.00 J ahre lang heftig umstritten. Hessen-Kassel wiinschte 
smon seit Landgraf Ernst das Besatzungsrecht in eigene Hande, weil es bei der 
Freundsmaft der Rotenburger Landgrafen mit dern Pariser Hof urn die Simer
heit der Festung fiirmten muBte. Mit Remt, denn Landgraf Emst bot wieder
holt in den J ahren 1663-1692 dem franzosismen Konig die Offnung der Feste 
an. Die Vorgange sind aktenmaBig bezeugt. Fur ihren Verzimt erhielten die 
Quartfiirsten nunmehr aum das Remt, daB jeweils der erstgeborene 50hn re
gierender Landgraf iiber die ganze Quart wurde und die jiingeren Sohne mit 
Apanagen abgefunden werden konnten. Constantin fiihrte jetzt den Titel 
Landgraf von Hessen-Rotenburg. Seit 1.757 war er kaiserlimer General-Feld
marsmall-Leutnant. 

Nimt immer hielten sim die landgraflimen Familien im Rotenburger 5dUoJl 
auf. Eine Ho f h a 1 tun g mull aber durmweg bestanden haben. In einer 
Kataster-Vorbesdueibung 651esen wir: 

Hofhaltung 
Bestehet die hiesige Hofhaltung in dem Furstl. Rotenburgischen Schlosse der

malen in Herrn Landgrafen Ernst 66 Hochfurstl. Durchlaucht, dero Frau Ge
mahlin Durchlaucht, des Erbprinzen Constantini D., so aber anjetzo ihre Hof
haltung in La n g e n - S c h w a I b a c h etablieret. 

2 Hof-Kavaliers, :1 Hoffraulein, 1. Hofmeisterin, 1. Haus-Hofmeister, 1. Kam
merfrau, :1 Kammerdiener, 2 Patres, :1 Kuchenschreiber, 1. Hofgartner, 1. Hof
organist, 2 Leibjiiger, 7 Lakais, 1. Leinewandswiirterin, 1. Hufschmied, 1. Tafel
decker,2 Kutscher, 2 Vorreiter, 1. Koch nebst 2 lungen, 2 lungen, so die Hunde 
fiit.'ern, 8 Miigde, 1 Pfartner und wird bei der Hofstadt an Vieh gehalten: 
17 Pferde, 4 Kuhe, 3 Pferche Schafe a 7 bis 800 StUck. 

Die Angaben stamm.en aus der Zeit urn 1745. Rotenburg hatte zu gleimer 
Zeit ohne die Personen der Hofhaltung 2262 Einwohner. Urn diese Zeit steht 
das 1.607 fertiggestellte SchloB irn wesentlidten nom unverandert. Etwa 1.706 

wird im ErdgesmoB des 5iidfltigels eine kat h 0 1 i 5 C h e K ape 11 e ein
gerichtet, die nom heute vorhanden ist und von der katholismen Kirchenge-

65 Abgedruckt in: Rotenburger GesdtichtsbHitter Nr. 15116 (1933). 
66 VoIlsHindig: Ernst Leopold. 
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meinde Rotenhurg his vor wenigen Jahren fiir alle gottesdienstlimen Hand
lungen benutzt wurde. Inzwismen wurde ein neues katholismes Gotteshaus 
gebaut. Fur das Datum 1.706 sprimt, daB im Taufregister der Kirmengemeinde 
die Eintragungen mit diesem Jahr beginnen. Dasselbe Jahr wird aum in einem 
Schreiben des bischoflichen Domkapitels Fulda vom 1. 10. 1841 an den Roten
burger Pfarrer Ko bel genannt: " ... daB seit dem Jahre 1.706 in dieser 
Kirme ununterbrochen katholischer Gottesdienst gehalten worden, nie die ge
ringste St5rung erfolgt ... " 61. 

Gri::H.~ere Reparaturen werden offensichtlich mit Beginn des 1.8. Jahrhunderts 
notwendig. Aus einer Notiz vom Mai 1.734 geht hervor, daB die SmloBtiirme 
unumganglich repariert werden miissen "periculum in mora" 68. Ein Bericht 
iiber die Baufalligkeit des Hauptfliigels vom 1. 4. 1750 durch den Landgtafen 
Constantin an seinen Vetter Christian in Eschwege gibt erstmals AufsdtluB 
iiber den baulichen Zustand des jetzt immerhin iiber 1.50 Jahre alten Gebaudes. 
Det Hauptfliigel des Schlosses sei an beiden Seiten baufallig. Die Seite gegen 
die Fulda drohe einzustiirzen, weil die Fundamente abgerutscht sind und da
durch die Gewolbe geborsten und vom Fundament bis in die Frondung das 
Mauerwerk durch und durch gespalten sei. Aus diesem Grunde habe der Land
graf diesen Flugel auch noch nicht bezogen. Wenn nicht bald die Reparaturen 
durchgefiihrt wiirden, sei auch die Mutter des Landgrafen gezwungen, den von 
ihr bewohnten Fliigel zu verlassen, so daB mithin das gesamte corps de logis 
unbewohnt sei. 

Es hei15t femer in dem Bericht " ... so ha ben nun weiterer Beschadigung vor
zubeugen, der notwendigkeif zu sein gnadigstermaflen durch einen Bausach
verstandigen den augenschein einnehmen, und einen iiberschlag verfertigen 
lassen, welcher soviel obige beide Haupt-reparando betrifft extractive neben
bei kommt, hiernach gediichten wir unseres arts 2 stehenden Sommer aber 
dergestalten zum Werk schreiten zu lassen, damit noch vor kiinftigem Winter 
das Gebiiude wieder bewohnbar ist. AIlermaflen es nun ab er als in einer gesamt 
sach auf unseres Herrn Condomini Vorgiinger mit einwilligung hauptsiich
lichen mU anerkannt, also habt ihr hoch denenselben, die Ihnen ohne das 
bereits bekannte gefahr und reparations-notwendigkeit des mehreren ge
horsamst zu remon strieren , so fort um dero miteinwilligung gehorig anzu
sfehen, dabei aber Sr. Lbd. anheim zu geben, ob ihre gefiillig sein, die repara
tion nach. obigem iiberschlag vornehmen oder aber einen anderen Vorschlag 
anfertigen lassen. Wir zweifeln hierbei zwar keineswegs es werden Unseres 
Herrn Vetter aUf Euere unterthiinigste Vorstellung den communiosmiifligen 
beytrag dermaflen gefallen lassen, wie unseres Herrn Vetter die reparation des 
Schlosses Rh e i n f e I s welche manches jahr 5-700 RThl befragen, jedesmal 
samt und mit dero Herrn Brii.der und Vettern Wilhelm junioris zur Halfte ge
standen sein, da jedoch wieder all besseres Zutrauen hierunter einige difficul-

67 Archiv des katholisdten Pfarramtes Rotenburg. 
68 SIAM 71 II J 1-6. 
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taat gemamt werden wollte, so habt ihr alsdann aut sidt etwa weiteres ergeben
de Besmadigung hin uns reservanda zu reservieren, alles aber denen den samen 
dringenden umstanden nadt moglichst zu beschleunigen und an uns das weitere 
seiner Zeit gehorsamst zu beridtten ... u 69. 

Die Wanfrieder Landgrafen sind also offensichtlich vertraglich verpflichtet, 
sich an den Baukosten in Rot e n bur g zu beteiligen, so wie die Roten
burger ihren Kostenbeitrag fUr die notwendigen Reparaturen in Rh e i n -
f e I s beizusteuern haben. Der dem Bericht beigeftigte Kostenanschlag enthaIt 
die Surnrne von 289 RThI. 

Schon am 8. 4. 1.750 antwortet Christian. Er erklart sich zur Zahlung der 
halben Kosten bereit, obwohl von Rotenburg noch anteilige Zahlungen fUr 
Arbeiten am Wanfrieder SchloB riickstandig sind. Dazu bemerkt Christian, 
daB er schon vor 25 Jahren den Schaden am Rotenburger SchloJl festgestellt 
habe. Die Reparaturarbeiten werden an den Baumeister Joh. Christoph 
Hey m ann aus Din gels t e d t vergeben. Es besteht aber begriindeter 
AnlaB zu der Vermutung, daB es gar nicht zur Durchftihrung der Reparatur
arbeiten karn, sondern der gesamte FIUgel abgebrochen und an seiner Stelle 
der noch heute vorhandene barocke Tell des Schlosses errichtet wurde. 

Irn AnschluB an den genannten Bericht von 1750 befindet sich in dem 
Aktenheft eine Baukostenzusammenstellung mit der Ubersmrift: "Derer Bau
rechnungen, was die Handtwerker und Arbeits Leuthe Ihrer verrichteten Arbeit, 
ha ben sollen, und gegen Quittungen bezahlt erhalten." Die Zusammenstellung 
gibt Baukosten in Hiihe von 5103 RThI. an. Leider fehlt die Datumsangabe 
auf dem Dokument. Aus dem Jahr 1.756 liegen ebenfalls Inventare vor 70. In 
einem dieser Inventare wird wiederholt als Lagebezeichnung Aut dem neuen 
bau angegeben. Ein Teilabschnitt dieses Inventars tragt die Ubersmrift Aut 
dem gang die Zimmer nach dem nupersten Schlop Hoft alwo die lunge Herr
schaft logiert 71. Es handelt sich hier eindeutig urn den Hauptflligel der SchloJl
anlage, der aber nach dem Bericht vom 1.. 4. 1.750 50 baufallig gewesen ist, daB 
er von dem Landgraf zu dieser Zeit noch nimt bezogen werden konnte. Der 
Hinweis im Inventar von 1.756 auf einen Neubau 72, die Hohe der Baukosten 
von liber 5000 RThl. und die Tatsache, daB dieser SchloJlflligel offensichtlich 
jetzt ohne Einschrankung wieder bewohnbar ist, lassen die Vermutung zu, daB 
mlln von der zunachst beabsichtigten Reparatur abgesehen, den SchloBfliigel 
niedergelegt und an seiner Stelle den jetzt noch vorhandenen barocken Tell des 
Schlosses errichtet hat. SchIieSt man sich dieser Auffassung an, kann nunmehr 
die bisher umstrittene Bauzeit auf die Jahre von 1.750 bis 1.756 datiert werden. 

69 SIAM 71 11 J 1-{;. 
70 StAM, Hofarmiv Rotenburg 229. 
71. U. a. zwei Zimmer fur lhro Durchlaucht Prince Emmanuel. 
72 Es kann sim hierbei wohl nicht um den 1.607 von Landgraf Moritz fertiggestelI

ten Teil des FuldaflUgels handeln. 
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Dieter G roB m ann vermutet die Bauzeit "urn" 1764 und meint, daB 
nam den Akten zur GesdUmte der Rotenburger SmloBkapelle im Staatsarmiv 
in Marburg 1764 der landgriiflim kasselsme Oberlandesbaurneister Joh. 
Friedrich Jus sow in Rotenburg erschienen sei, urn festzustellen, ob die gegen
wartigen Umbauten irgendwie in die Interessen der Kasseler Hauptlinie ein
greifen. Er weist darauf hin, daB die Kasseler Hauptlinie ein Interesse an der 
protestantismen SmloBkapeIIe gehabt habe und diese vor einem Abbrum 
durm ihre katholism gewordenen Vettern habe smutzen woIlen. Als Bau
meister vermutet GroBmann Philipp Die de. Diede habe 1769 das Palais 
Hessen-Rotenburg in Kassel gebaut. Von diesem 1911. abgebrochenen Bau
werk seien noch Zeichnungen und Photos vorhanden und die Ahnlichkeit der 
beiden Bauwerke lasse auf den gleichen Baumeister schlieBen. 

Landgraf Constantin starb 1778. Sein Namfolger wurde der 1746 geborene 
Carl Emmanuel. In seine Regierungszeit fielen weitere, und zwar die wohl 
einschneidendsten BaurnaBnahmen. Der bauliche Zustand der iibrigen jetzt 
uberwiegend 200 Jahre alten Gebiiudeteile muB urn diese Zeit sehr schlemt 
gewesen sein. Neben dem Fulda- und ParkfIugel traf dies in besonderem MaBe 
und senon seit geraumer Zeit fUr die reformierte SchloBkapelle zu 13. Schon 
1776 wurde die Orgel abgebromen, urn sie verwahrlich aufzuheben. 

SmlieBlim beantragte der Landgraf die Genehmigung zurn Abbrum in 
Kassel. Es kommt zu einem Sduiftwemsel zwismen den Hausern in Kassel 
und Rotenburg 74. Darin heiBt es u. a.: 

nDurchlauchtigster FUrst, Freundlich vielgeliebt und hoellgeehrter Herr Vetterf 
Der Flugel meiner Residenz nach der Seite des Gartens, und sonderbar jener Theil, 
welcher der Fulda am niidtsten steht (Nordtrakt mit Senlopkapelle), ist seinem Ein
stur% so nahe, dap ien eine Hauptreparatur und dessen giinzliche Herstellung vor
nehmen %u lassen genotiget bin. 

Das Cebiiude ist bis in seine gesunkene Fundamente mangelhaft, alIe GewoZbe 
sind zerrissen und die daruber befindliene Zimmer ohne Gefahr nient zu bewohnen. 
Bereits vor %wei 7ahren beschiiftigte ich mich mit dessen Erhaltung durch zweck
dienliche MitteI, alIein! bei niiherer Untersuenung waren diese Unkosten gropten
teils verloren. Ich wurde uberzeugt, dap iell das gan%e mit gropen Unkosten um
senaffen mup. 

Zu diesem einen betriichtlichen Aufwand erfordernden Plan werde ich durell die 
angrenzende sog. reformierte Kirene iiuperst gehindert, welelle alle Gemeinsenaft mit 
den ubrigen Seitengebiiuden unferbricht. 

Euer Liebden ist sonder Zweifel nicht unbekannt, was es mit dieser in ihrer ersfen 
Entstehung, ehemaligen und nachher mit gewafneter Hand in eine offentliene Kirche 
verwandelten privaten Hof-Kapell fur eine Bewandnis habe, und wenn ich die Be
hiiltnis der Saene denenselben in der Anlage mitzutheilen die Erlaubnis nehme, so 

73 StAM 315 e III 5-8 (Rotenburg). In diesen Akten befinden sich Dokumente aus 
dem Jahre ].745, in denen iiber die BauHilligkeit der SchloBkirche berichtet wird. 

74 W. K r a m m, Der Streit um die Rotenburger SchloBkapelle (Zeitschrift Hessen
land. '937. Helt 9110, 280 If.). 
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gesd1ieht es nur in der Absicht Euer Liebden die Prafung zu aberlassen, wie gewalt
sam und unbillig meine in Gott ruhende Vorfahren in Ansehung dieser ihrer Hof
kapelle behandelt worden sind. 

Die weitere Anlage ergibt in weld1em ruinosen Zustand sid1 sold1e befindeti der 
einen ;eden eintretenden mit Lebensgefahr bedroht. Nur die Seitengebaude ver
hindem den nahen Einsturz und halten das ganze zusammen. 

Wann ich. den baufiilligen Flagel meines Schlosses nach dem absich.tlid1en Plan 
bearbeiten Iasse, so fiillt die Kapelle gewill und mit hamst wahrscheinlicher Ver
lezung der niichst anstopenden Gebiiude zusammen, eines daraber befindlich.en gro
pen SaaIs (vgI. "Triumphsaal" weiter oben) nicht einmaI zu gedenken, deT noth
wen dig gleid1es Schidcsal haben mup. 

Euer Liebden sind so gerecht und billig denkend, dap Sie mir gewip nid1t zumuthen 
werden, die ruinen dieser Kapelle in dem inneren meines Wohnsitzes zu dulden, 
und mich in dem vorhandenen Bau meiner Residenz, deren ErhaItung Denenselben 
eben so wie mir nicht gleichgultig seyn kann, behindern zu lass en. 

Ich bin zum voraus aberzeugt, DieseIbe werden diese so range andauemde und 
mit angewandter auperster Gewalt unterhaltene Beschwerde mipbilligen, und sich 
nid1t entgegen seyn Iassen, dap ich diese Kapelle als mein wahres Eigentum, so wie 
sie es ist, zu meinem absich.tlichen Gebrauch benuze. In Erwartung einer gefalligen 
Antwort, habe ich die Ehre mit vollkommenster Hochachtung zu beharren 

Ewd Lbden dienstwilligster und treuer Vetter EmanueI, L. z. Hessen 
Rotenburg, den 4. Oktober 1789. 

Welche Bauschaden die Hofkapelle aufzuweisen hatte l wird aus der 11 weite
ren Anlage" zurn Brief des Karl Emanuel deutllch. Die Anlage besteht auf vier 
Zeichnungen des franzosischen Architekten M a n gin 75 mit einem zugehori
gen franzosischen Textl in dem es heiBt: 

HBericht liber die Untersuchung der alten KapeUe des Rotenburger Schlosses in 
Hessen, durch den unterzeichneten Architekten. 

75 Pierce d u Col 0 m b i er, Die wahrhafte Gesdtichte des franzosischen Archi
tekten M a n gin in M a i n z (Zeitschrift Antares, Franz. Hefte flir Kunst, 
Literatur und Wissenschaft, Heft 3 (1954). In diesem Aufsatz weist Colombier 
liberzeugend nach, daB es sim bei dem Architekten Mangin nimt urn Charles oder 
Jean-Charles M a n gin handelt, der 1721 in M i try - M 0 r y geboren und 
am 4. 2. 1807 in N ant e s gestorben ist, sondern urn Francois Ignace Mangin, 
geboren am 31. 7. 1742 in Po n t a Mo u s son. Als Vater gibt C. den Bild
hauer Pierre Mangin, als seine Mutter Anne Vat hie ran. Noch sehr jung soli 
sic:h Mangin in Cor n y sur Mo sell e niedergelassen haben. Er nennt sich 
selbst Bildhauer. 1779 arbeitet Mangin in T r i er, flihrt aber seine wesent
lichen Arbeiten ab 1781 in M a i n z aus. C. becimtet aum, daB Mangin an der 
Aussdunlid<.ung des Frankfurter Domes flie die Kaiserkronung mitgewirkt habe. 
1793 wird Mangin aus Mainz ausgewiesen. 1795 Leiter des Befestigungswesen in 
T h ion viii e flir drei Jahre und vier Monate, wird er schlieBlich im Jahre '1800 
nam einem einundeinhalb Jahre langen Aufenthalt in Par i 5 nach Met z ver
setzt. Aus 1809 liegen noch Bittsmriften an Napoleon vor. Wann und wo Mangin 
gestorben ist, konnte C. nicht ennitteln. 
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Art. 1.. Die Fassade der Hofseite ist betrlichtlhh eingesunken, aber ungleichmaBig, 
was die Mauerrisse und die Sprtinge in den Hausteinen der Fensterrahmen verur
sacht hat. Von diesem Zustand kann man sich ilberzeugen, auf der Zeidmung A, 
die an Ort und Stelle angefertigt wurde. Ebenfalls hat sich die Hoffassade um un
gefahr einen FuB gegen die Kapelle zu geneigt. 

Art. 2. Die sechs viereckigen Pfeiler, die die Emporen und das groBe Gewolbe der 
Kapelle tragen, sind ebenfaIls betrlichtlich eingesunken, stehen nicht mehr lotrecht 
und haben sich gleichmaBig um etwa einen FuB gegen die Fulda zu geneigt. 

Art. 3. Alle diese verscruedenen Bewegungen haben das Gewolbe iiberall 50 zum 
Platzen gebracht, wie es in der Gewolbezeichnung B getreulich wiedergegeben 
ist. Die Gewolbe der Emporen sind gleichmaBig eingesunken und haben sich ilberall 
voneinander abgesondert. 

Art. 4. Die Mauem der vier Seiten haben sich gesenkt, sind gerissen von oben bis 
unten und klaffen an manchen SteIlen 4, 5 und selbst 6 FuR auseinander, so wie es 
der Plan C anzeigt. 

Art. 5. Man sieht im Llingsschnitt wie Gewolbe und Balken unter der Last nachge
geben haben. Einige sind an den Ecken, die auf den Mauern ruhen, verfault und 
riicken einen Einsturz in bedrohliche Nahe. Die Gewolbe der Emporen ebenso wie 
das groBe Gewolbe befinden sim in einem gefahrdrohenden Zustand. Ein [ .. StUtkJ, 
das sich schon von dem groBen Gewolbe geiost hat, hat hier ungefahr ein Loch von 
6 Quadratfug gelassen. 

Art. 6. Dieser ruinose Zustand ist begrilndet durch die schIechten Fundamente, da 
sie unter dem Gewicht der Mauem nachgegeben haben. 

Art. 7. UberalI smwankt das Schiff, die Teile haben sich aus ihrem Verband ge
lost, stehen weder senkrecht noc:h wagrec:ht und konnen sich nicht Janger mehr 
halten. Es wUrde sogar von Nutzen sein, auf Grund dieses Zustandes den Abbruc:h 
zu untemehmen, um dem Zusammenbruch einiger Teile zuvorzukommen, die sich 
nur nom halten durch die StUtzung von den benachbarten Gebauden her, das sind 
der Turtn, die Mauern des aIten Schlosses 76 und die des FlUgels TT, der an das neue 
Sc:hloS angrenzt. 

Mangin .... 
Rot e n bur g, 1.0. August 1.789. 

Der Brief aus Rot e n bur g geht also roit den beiden hier abgedruckten 
Anlagen am 4. Oktober 1789 nach K ass e I. Landgraf WiIheIm IX. ant
wortet auf ihn am 28. J anuar 1.790 folgendes: 

Ew. Liebden ist es jungsthin gefiillig gewesen, mir von dem vorhabenden 
Bau an dero Schlo/3 alsdort Nachricht zu geben und dabey in Ansehung der 
darinn befindlichen refonnirten Capelle einen Antrag zu thun. Nun kann ich 
mich von der darinn geschehenen Au/3erung, da/3 diese Kapelle ein eigen!hum
licher Theil des Schlosses sey, unmoglich uberzeugen. 

Sie is! vielmehr ein vom Hochstseligen H. Landgrafen Wilhelm dem IV. 
zum Gottesdienst besonders aufgefuhrtes Gebiiude, und eine wirkliche Kirche. 

76 Damit ist der ParkflUgel gemeint. 
77 FuldaflUgeI. 
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darinn audl seit Abtheilung der Quart der reformirte Gottesdienst ausgeubt 
warden, und ich wilrde daher befugt seyn, diese Cerechtsame ferner aufrecht 
zu erhalten. Um indessen Ew. Liebden ein Beweifl von meiner Freundschaft 
und Cefiilligkeit zu geben, 50 will ich Dero Begehren willfahren, wann Sie 
dagegen zum Besten der dortigen Stadt-Kirche ein Capital van Filnfhundert 
Rthler abgeben und damit den Fond dieser schlecht dotirten Kirche "ermehren 
wollen. HierUber sehe ich also Dero beliebigen Entschlieflung entgegen und 
versichere ubrigens die besondere Hochachtung mit weldter verharre - - -. 

Karl Emanuel, der inzwischen in Paris weilt, schickt am 14. Februar diese 
Erwiderung: Durchlauchtigster FUrst, Freundlich vielgeliebt und Hochgeehrter 
Herr Vetter! Euer Liebden zu verehrende Alltwort vom 28. venoichenen Mo
nats auf dasjenige was ich am 12. September verflossenen Jahres wegen der 
den Einsturz drohenden alten Ho/kapelle in meinem Residenzschlosse gelangen 
zu lassen, vermusiget worden bin, habe idl erhalten, und daraus ersehen, 
wessen sich Euer Liebden zu erklaren geruhet haben. 

Urn aUe misbeliebigen WeUherungen sorgsam zu umgehen, lasse ich mir 
gem ge/allen, an die hiesige wenig dotirte altstadter Kirche ein Kapital von 
Funfhundert Reichsthaler als eine milde Beysteuer, nidIt aber als eine U;sung 
einer meinen in Gatt ruhenden Vorfahren und mir in der Folge mU gewa/neter 
Hand und Gewalt au/geburdeten Semitut zu bezahlen, hiermit abeT eine so 
lang angedauerte Zwistigkeit und Besmwerde niederzusdllagen. 

Es ist keine verfallene Kirche in der Quart, zu der id! aut Anstehen der 
Unterthanen, wenn sie im Bau begriffen sind, nidtt ansehnliche Spenden an 
Bauholz austheile. 

Ich sehe den Beitrag zu der hiesigen Stadtkirche als eine milde Wohlthat an, 
derer sie bedarf, und die ich derselben angedeihen zu lassen auch in anderen 
Fallen, nach Verhiiltnis der Umstiinde nicht entstehen witrde. [ch. versichere 
mit der vollkommensten Hochachtung zu beharren 

Ewd. Lbden dienstwilligster treuer Vetter und Diener Emanuel Lz. Hessen. 

Paris, den 1.4. Februar 1790. 

Bereits am 27. 8. 1790 wurde die SchloBkapelle als "niedergerissen" gemel
det. Zusammen mit der SchlolSkapelle wurden auch der Fulda- und OstflUgel 
abgerissen. Der Ostfliigel mit seinem Rittersaal wurde nicht wieder aufgebaut. 
An der Fulda entstand der noch heute vorhandene klassizistische SchlolSflUgel. 

Beide SchlolSflUgel waren seit geraurner Zeit baufiillig. Der in Diensten des 
Landgrafen stehende Hofkamrnerrat fUr Bausachen Bet tin g er, der sich 
seit 1763 in Rotenburg feststellen lallt und urn 1790/91 dort verrnutlich ge
storben ist, hatte am 11. 7. 1782 VorschUige iiber Umbauten an der SchloB
anlage gemacht ". In den Vorschliigen hiell es u. a.: Als ich vor 29 'ahren 79 

78 StAM Hofarmiv Rotenburg, Namtrage 2271228. 
79 Bet tin g e r war also 1.763 smon im Rotenburger Dienst. 
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einen Hauptrifl uber den Gartenfliigel gemacht habe, habe ich vorgeschlagen, 
den Schutt gleich vor das Schlofl in den Garten, longs dem Huge! hin, zu stur
zen, urn dadurch dem Gebiiude grof3ere Stiirke zu geben und zugleich eine 
T errasse bei dem SchlofJ anzulegen, welche sowohl zur AufsteIIung einiger 
Orangerie und anderer Gewiichse als zur Abendpromenade dienen konnte. 

Schon '763 ist somit auch der bauliche Zustand des Parkflugels schlecht 
gewesen. Bettinger war deshalb auch 1765 aufgetragen worden, EntwUrfe fUr 
einen Neubau zu fertigen. Seine Plane waren genehmigt, aber damals rumt 
ausgefiihrt worden, weil man die Kapelle nicht erhalten konnte und inzwismen 
die Bauten zu W i 1 cl e c k, B 0 v e n cl e n und K ass e 1 zur Ausfiihrung 
gelangten 80. 

Kurz vor 1790 war die umfassende Reparatur des Fulda- und Parkfl~gels 
unumganglich geworden. Von dem Stadtflugel war zunachst noch nicht die 
Rede. Del Rotenburger Landgraf hatte fUr die umfangreichen Arbeiten den 
franzosischen Architekten Francois Ignace M a n gin engagiert. Mangin hatte 
im August 1789 seine ersten Plane fur die Umbauten fertiggestellt und vor
gelegt. Ihre Verwirklichung war zunachst nicht moglich, weil die refonnierte 
Kapelle noch immer im Wege stand. Mangin hatte ja uber ihren baulichen 
Zustand zu gleicher Zeit berichtet. Sodann bekam der Baudirektor Bet tin .. 
g e r alle Plane und Gutachten Mangins zur Stellungnahme. Bettinger legte 
seine sehr umfangreiche Stellungnahme am 13. 4. 1790 vor. In einem An
schreiben zu seinem Fadtgutadtten sagte er: IdJ danke Gott, daf3 mir die Risse, 
rlberschliige und Forderungen des Mr. Mangin zur Beurteilung zugesdJickt 
worden sind. Ich habe das Vergnugen nicht diesen Herren zu kennen. Meine 
Jahre machen mich auch unfiihig der direction eines soIchen Gebiiude vorzu
stehen und kann mir also gIeichgultig sein, wessen diese Obsicht gniidigst 
ubertragen werden will. Bet tin g e r stimrnte den Pliinen des Franzosen 
nidtt zu. Er war der Auffassung, dalS einige der Vorschlage sehr gewagt seien, 
und zwar so, dalS sie dem Landgrafen und seinem Hause auJ5erst gefahrlidt 
werden konnten. Das Gebaude sei nach der vorgeschlagenen Einrichtung wegen 
des zu wenig einfallenden Lichtes nicht zu bewohnen. 

Ein Verzeichnis der Bettinger vorgelegenen Unterlagen hat folgenden Inhalt: 

"Verzeichnis der hierbei kommenden Rissen 
1.. Hauptgrundri/3 des ganzen Sddosses und daransto/3ender Gebiiude. 
2. Aufnahme der Keller und der in den Gewolben sich befindenden StaIIung. 

80 So smreibt Bet tin g e r selbst in seinem Gutachten zu den Baupllinen M a n
gin s. In W i I d e c k hatte Landgraf Constantin um 1770 eine 50mmerresidenz 
errichtet. B 0 v end en, ein in der Herrschaft Pie 5 5 e gelegener kleiner Ort, 
hatte 5tadtgerechtigkeit. AuBer einem herrsmaftlich rotenburgischen Amts- und 
Pachthof befanden skh dort nom zwei adlige Gliter. In K ass e 1 baute Con
stantin um 1770 das sogenannte Rot e n bur g e r Pal a is. Flir weitere Bau
ten in Rotenburg fehlte dann wohl das Geld. Auch gab es die bereits geschilderten 
5chwierigkeiten mit der 5chloBkapelle. 
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3. Facade des FlUgels nach der Gartenseite. 
4. Facade dieses Flugels nach der Hofseite. 
5. Zwergschnitt dieses alten FlUgels. 
6. Plan des Rez de Chausse 81. 
7. Plan der Bel-Etage 82. 
B. Plan der 3 ten Etage. 
9. Projekt der Facade nach der Gartenseite 83. 

10. Projekt der I .. .... . J nach der Hofseife. 

45 

11. Untersuchung des damaligen Rostes unter dem Fundament und allenfalsiger 
Vorschlag wie solcher in Nothfall uerbessert werden konnte. 

12. Durchschnitt des ganzen alfen Gebiiudes 84. 

13. Absichtliche Einrichlung der Rez de Chausse. 
14. Kunftige Einrichtung der Bel elage 85. 
15. Dergl. Einrichtung der 3 ten Etage. 
16. Durmschnitt der ganzen Einrichtung nach Lange des Gebaudes. 
17. Kunftige Einrichtung der Wohnung. 
lB. Bereitstehende Theater Anlage. 
'9. Nr. ,ehlt. 
20. Durchsdmitt und innere Einrichtung dieses Theaters. 
21. Projekt zur Verbesserung und Verzierung des Eingangs am aufleren Schlof1thor." 

Leider fehlen alle Bauzeichnungen. Soviel steht aber fest, zunachst zielten 
alIe Plane darauf ab, das 5chloB in seiner bisherigen Form einschlieBlich des 
Parkflligels zu erhalten. Das ergibt sich auch aus weiteren Notizen und Urkun
den. 50 heiBt es u. a. am 8. 2. 1.790, das Bauholz fur den hinteren Flugel, am 
1;. 2. '790, zurn absi",tlichen Bau des hinteren S",loflfliigels na", der Garten
seite und am 1.2. 4. 1.790, wegen Baufiilligkeit soil der nach dem Garten stehen
de SdllofSflUgel restauriert werden und eine andere zweckmiifSige £inrichtung 
erhalten, urn in der Zeitfolge einer Frau Schwiegertochter ein anstiindiges ap
partiment ausweisen zu konnen. Weiter heiBt es: Aus wichtigen Grunden 
haben Sermus 86 gniidigst resolvieret nach den bereits genehrnigten Rissen und 
anzubringenden Veriinderungen Herrn Mangin diese Arbeit in einer entre
prise 87 zu uberlassen. Offensidttlidt werden die Plane Mangins nadt dem 
kritischen Urteil Bettingers nurunehr grundlegend geandert. 

Am 10.6.1790 erhalt Bettinger folgendes Sdlreiben: Dur", Euer Wohlgeb. 
griindlidJe Bemerkungen uber das erste Bauprojekt Mangins sind Sermus se 
bewogen warden, den ganzen Plan abandem und den Schloflfliigel na", der 

81. ErdgesmoB, unterstes Stockwerk. 
82 Das HauptgesmoS oder die smone Zimmerreihe ernes Gebaudes liber dem Erd-

gesmoB. 
83 Vermerk am Rand des ScnriftstUckes: ist den 3. April remittiert worden. 
84 Vermerk am Rande des SmriftstUckes: ist gleidtfalls remittiert. 
85 Wie bei Anm. 84: ist gleichfalls remittiert. 
86 Gebdiuch1icne AbkUrzung fUr Serenissimus. 
87 Auf eigene Regie und Verantwortung. 
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Gartenseite niederreipen und denen beiden SeitenflUgeln eine andere Einrich
tung geben zu lassen. Zu dieser Entschliepung hat sehr vieles beigetragen, dap 
man, nach betriichtlichen auf den GartenflUgel verwandten Unkosten, den Sei
tengebiiuden und besonders der alten Kapelle eine andere Gestalt mit einem 
neuen Aufwand hiitte geben miissen. Bettinger bekommt den Auftrag, die 
neuen Plane zu priifen. Gleichzeitig wird entschieden~ daB Mangin nur die 
Direction und keine Entreprise bekommt. 

Bettinger nimmt noch unter dem gleichen Tag 5tellung, Der Cednnke den 
inneren Hof gegen den Garten often zu lassen, scheint ganz gliicklich zu sein. 
Wahr ist es, wir ha ben wenige Beispiele, doch ist solches nicht oh ne Exempel. 
Das Schlofl Ca i b a chin Franken welches der hiichstseel. Kurfurst 
Se hoe n b 0 r n zu M a y n z zu einem Familiengebiiude hat einrichten las
sen~ hat den inneren gegen den Garten zu often. Im folgenden beanstandet 
Bettinger auch hier einiges in bautechnisrner Hinsimt. Aber die Entsmeidung 
ist jetzt endgiiltig gefallen. Am 20. 6. 1790 wird die Planungsiinderung be
statigt, Nachdem das erforderlid,. Cehiilze sowohl Eichen als Tannen zu der 
ersten planmafligen Einrichtung des hinteren SchloflflUgels bereits gefallt und 
angeschaftt war, ha ben Sermus verordnet~ dap dieses Gebiiude giinzlich nieder
gerissen und dagegen die beiden SeitenflUgel zu hinliinglichen Wohnungen 
aptieret werden sollen. 

Ein Teil der neuen Plane Mangins ist nom vorhanden und zwar vier Bau
zeirnnungen 87a. Es sind dies drei Grundrisse der einzelnen Stockwerke von M. 
selbst unterschrieben mit dem Datum vom 3. 6. 1790 und ein nimt signiertes 
vierte Blalt mit Querschnitten der drei Schlollfliigel (vg!. Abb.) Die Ober
setzung der Erlauterungen lautet: 

Grundrill des Erdgeschosses 

1. Die vorhandenen Teile, die bleiben 88 
2. Eingang, der auch bleibt 
3. Durdlgang 
4. Dienstraume, die als solche bleiben 
,5. Vorzimmer erner vollstandigen Wohnung in gelb 
6. Schlafzimmer 
7. Wascheinrichtung nam engliscn.er Art 
8. Schreibzimmer 
9. Toilette 

1.0. Treppe 

87 a) StAM Hofanniv Rotenburg, Narntrage 2441'24.5, 1.. Paket. 
88 Hierbei handelte es sim um die Raume, die im Zusammenhang mit den Neu- und 

Umbauten in ihrem alten Zustand erhalten blieben. 
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11.. Theater- und Ballsaal89 
1.2. u. 1.3. Umkleidediume fUr Schauspieler 
1.4. Badezimmer 
1.,. Treppe 
1.6. Verbindungstiir zum Nachbargebaude 

GrundriB des Hauptgeschosses 
1.. Die vorhandenen Teile, die bleiben 
2. Zwei komplette Wohnungen in grtin und blauer Ausstattung 
3. Drei Zimmer rur Bedienstete in roter Ausstattung 
4. Vorzimmer einer vollstandigen Wohnung in gelber Ausstattung 
,. Salon 
6. Schlafzimmer 
7. GroBes Cabinet 
8. Verbindungen (Durrngange) 
9. Erstes Vorzimmer einer kompletten Wohnung in gelb 

1.0. Zweites Vorzimmer 
1.1.. Empfangszimmer 
1.2. Schlafzimmer mit Sauien und Balustraden 
1.3. Wascheinrichtung nach englisdter Art 
14. Sdtreibzimmer 
1.5. Toilette 
1.6. Treppe 
1.7. Bibliothek 
1.8. Erstes Vorzimrner einer kompletten Wohnung in blau 
1.9. Zweites Vorzimmer 
20. Salon 
21.. Sdtlafzimmer mit Saulen und Balustraden 
22. Toilette 

GrundriB der dritten Etage - ausgebautes DachgeschoB 
1. Die vorhandenen Wohnungen, die bleiben 
A. 8 Bedienstetenzimmer 
2. Erstes Vorzimmer einer Wohnung in griin 
3. Zweites Vorzimmer einer Wohnung in grtin 
4. Sch.lafzimmer 
,. Cabinet 
6. Vorzimmer einer Wohnung in blau 
7. Empfangszimmer 
8. Sdtlafzimmer 
9. Cabinet 

1.0. Vorzimmer einer kompletten Wohnung in gelb 
11.. Salon 

47 

Se} Es ist nidtt ersidttlidt, ob nam Beendigung der Bauarbeiten und der lnnenein
ridttung des neuen FuldaflUgels dieser Raum auch als Theatersaal genutzt wurde. 
Ich nehme es nicht an, weil jeder Hinweis darauf fehIt. Jedenfalls ist dieser Raum 
nach Fortfall des Rittersaales im Parkfliigel der groBte und reprasentativste 
Raum des Sdtlosses, der fUr groBere Festlichkeiten zur Verfiigung gestanden hat. 
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:12. Smlafzimmer 
13. Cabinet 
14. Erstes Vorzimmer einer kompietten Wohnung in rot 
15. Zweites Vorzimmer 
16. Schlafzimmer 
17. Cabinet 
18. Vorzimmer einer Wohnung in gelb 
19. Schlafzimmer 
20. Cabinet 
21. Treppe 
22. Abstellraum fur MtibeI 
23. Erstes Vorzimmer einer kompletten Wohnung in blau 
24. Zweites Vorzimmer 
25. Salon 
26. Schlafzimmer 
27. Cabinet 

M a n gin hat sim '7891'790 offenbar langere Zeit in Rot e n bur g 
aufgehalten. Abgesehen von den Bauzeimnungen befinden sim in den Akten 
des Staatsarchivs eine ganze Anzahl Sduiftstuc:ke von seiner Hand, bei denen 
er als Ort der Ausfertigung Rotenburg, aber aum W i I d e c k angibt 90. Die 
Kosten fur die zunachst in 1.789 geplanten Bauten wurden von ihm mit 
'5 436 Thaler angegeben. Man begann alsbald mit den Abbrumarbeiten. Der 
genaue Beginn dieser Arbeiten war rumt festzustel1en. Im Mirz 1.790 hatte 
man aber bereits begonnen. Das ergibt sim aus einer Notiz (franz. Text) vom 
24. ; . 1.790, in der es heiBt : "Man kann Handwerker und Tagelohner fur 
Mr. M a n gin besorgen und mit dem Abbrum auf der Fuldaseite weiter
mamen . . . H . Vom gleimen Tage liegt aum ein Schriftstiid< Mangins vor mit 
der Untersmrift: "Bemerkungen des Unterzeimneten fur den Herm Geheim~ 
rat. " Es heilSt dort u. a.: "Das Arbeitswetter ist nom gut, in zwei oder drei 
Tagen gibt es fur die Zimmerleute nichts mehr zu tun, man kann ihnen genaue 
Malle nam dem beendeten Abbrum geben.H Im weiteren Vedauf der Abbrum
arbeiten stellte sich heraus, daB zusatzliche Arbeiten und Kosten gegenuber 
den PHinen notwendig wurden. Am 9. 5. 1790 erganzt Mangin seinen Kosten~ 
voransmlag aus ' 789 urn fast 2000 Thaler auf '7 3'4 Thaler 26 Albus. Gleim
zeitig schlagt er vor, die Arbeiten in vier Bauabschnitten von je einem Jam 
Dauer einzuteilen. 1.793 sollen die Bauarbeiten beendet sein. 

Am 8. Juni 1.790 fertigt Mangin in W i I d e c k eine vier Seiten lange Notiz 
vor seiner nunmehr geplanten Abreise. In 1.6 einzelnen Punkten gibt er nom
mals Anweisungen, macht VorsmHige und versmiedene Bemerkungen. Er 
schreibt u. a. (freie sinngemaBe Obersetzung): 

90 StAM, Hofarmiv Rotenburg Nr. 2271228. 
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,;1. Die BaupUine sind dem Baufilhrer ilbergeben worden. 
2. Wochentlich werden Berichte ilber den Stand der Arbeiten gefertigt und Anwei

sungen filr die nachste Woche gegeben. 
3. Filr alle Arbeitsvorgange sind die Preise festgelegt und vorgeschrieben. 
4. Der Herr Geheimrat 91 wird HigHch ilber die Korrespondenz und den Fortgang 

der Arbeiten unterrichtet. 
5. Der Baufiihrer soll alle Listen und Abrechnungen der Arbeiter fiihren und die 

lohnanweisungen fertigen. 
6. Es ist auch beabsichtigt, den Baufiihrer nicht nur filr die Arbeiten am SchIoB ein

zusetzen. Hoheit kann den Baufilhrer auch in Wilded< beschaftigen, er wird 
ilberall nach seinem Konnen helfen. Mit Zustimmung des landgrafen werde ich 
im gegebenen Fall die Plane filr derartige Arbeiten schicken 92. 

7. Ich bilrge filr Benehmen, Genauigkeit und Rechtschaffenheit des Baron von 
Fa eke n h 0 fen. Er wird den ihm angewiesenen Platz ordentlich ausfilllen, 
da er schon lange meine Arbeitsweise kennt 93, 

8. Im Notfall werde ich kilnftig zweimal im Jahr nach Rotenburg kommen. 
9. Der Landgraf soll mein Honorar fiir ein halbes oder ganzes Jahr bestimmen. 

Meinen "Commis'" bezahle ich davon, er muB aber im SchloB verpflegt werden 
oder Verpflegungsgeld erhalten. 

:10. Ein Honorar ist nur filr die Dauer der Arbeit vereinbart, d. h. bis zum Rild<zug 
meines "Commis". 

11. 

12. 

• •••• 

Die Durchfilhrung der ne u enPlane, die ich wahrend meiner Anwesenheit in 
Rotenburg gemacht habe, wird der gnadigen Entscheidung des Landgrafen 
ilberlassen. 

:13. Die Abreise ist auf den :15. Juni festgelegt, weil die eigenen Angelegenheiten 
durch die lange Abwesenheit gelitten haben. 

16. 

• • • • • 

Filr das Innere der Gebaude sind alle Sauberkeit, Bequemlichkeiten und Ge
schmad< vorgesduieben, die auf meiner Erfahrung beruhen und die moglich sind. 
• • • • • 

9:1 Gemeint ist wohl der Referent des Bau-Departements in Kassel, Baudirektor 
Simon Ludwig du Ry (Staats- und AdreB-Kalender 1790,28). 

92 Offenkundig bestanden schon damals Plane filr die Erweiterung der Bauten in 
Wilded<; StAM, Hofarchiv Rotenburg, Nachtrage Nr. 247. In diesem Aktenbe
stand befinden sith Bauzeichnungen aus der Zeit urn :1800 iiber eine geplante 
VergroBerung der dortigen Bauten. 

93 Hier findet sich in den Akten erstmals der Hinweis auf August v 0 n Fa eke n -
h 0 fen. Dieser wird wohl noch in :1790 zum Hofkammerrat und Baudirektor er
nannt worden sein und damit den in :1790/9'1 verstorbenen Bet tin g e r - sei
nen Vorganger - abgelOst haben. In einem Schreiben des filrstlichen Forstamtes 
vom 26. :1. :1791 betr. Bauholz fiir die Bauten in 1791 wild von Fackenhofen ecst
mals als Baumeister erwahnt. Eine Genealogie dieser erst im 19. Jahrhundert in 
die bayerische AdeIsmatrikel aufgenommene Familie existiert nicht. Von Fad<en
hofen (t '1816 in Rotenburg) verdankt seine Rotenburger StelIung wahrstheinlich 
der Vermittlung Mangins. 
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Ein Aktenvermerk yom 15.6.1.79094 besHitigt die Abreise Mangins. Mangin 
erhalt jahrlidt 300 Thaler Honorar. Alle Reisen - zwei oder mehrere im 
Jahre - werden ihm besonders bezahlt. Ob und wann Mangin zu spateren 
Aufenthalten nach Rotenburg zuriickkehrte, habe ich nicht feststellen konnen. 
Uher den genauen zeitlimen Ablauf der Bauarbeiten konnten keine Feststel
lungen getroffen werden. Der Rohbau des neuen Fuldafliigels mug verhaltnis
maBig schnell fertig geworden sein. Die Innenarbeiten dauerten freilich erheb
lich langer 95. 

Im August 1.793 fertigte der Stukkateur W i d m a n nam in natiirlicher 
GroBe gekennzeichneten Profilen in sechs Zimmern des dritten Stockwerkes 
des linken Fliigels den Stuck und erhalt dafUr 61 Rthl. Der Fuldaer Stukkateur 
Joh. Michael Ho i g fertigte u. a. den Stuck in der Bibliothek an. Die Dekora
tionen fijr die Inneneinrichtung lieferte J. A. B. Not nag e I, Kunstmaler, 
Kayserlich Privil. Fabricant und HandeIsmann, Burger Capitaine des loeblichen 
IV Quarliers der freyen Reichssladt Frankfurl am Mayn. So jedenfalls stellte 
sich Notnagel in einem den Akten beigefiigten Werbeprospekt vor, auf dem 
sich auch sein Bild befindet. In den Akten liegen noch sauber yerpackt kleine 
Tapeterunuster. 

Die restlichen Arheiten haben sich dann weiter hingezogen, bis der Landgraf 
offenbar die Geduld Yerlor. Am 28. 5. 1797 schreibt er aus Wildeck an seine 
Beamten: Schon iiber 'ahr und rag isl an dem neuen linken SchlofJfliigel nichl 
das mindeste gemacht worden und das Publicum mufl glauben, und g 1 a u
bel, dafJ es enlweder an Celd oder an der Erfahrung und Ceschicklichkeil 
des Baudireklors fehle. 

Der Landgraf befiehlt sodann unter genauer Aufsicht und Verantwortung 
seiner Hofkanzlei den beschleunigten Ausbau und Verbesserung dieses SchloB
fliigels. Es ist erklarlich, daB dieser energische Befehl eine ganze Flut van 
Aktennotizen zur Folge hat. Aus einer Urkunde vom 29. 5. 1.797 96 ergibt skit, 
daB das Gebaude zu diesem Zeitpunkt auch noch nicitt mit einem AuBen
anstrich versehen war. Man redttfertigte sidt mit der Bemerkung, daB vor Be
ginn der inneren Ausbauarbeiten zumahl sie oben aul dem Boden und im Dach
stuhl vorgenommen werden, das Gebiiude Ieicht so sehr erscnuttern konnen, 
dafJ die beworfenen iiufJeren Wiinde dadurch leiden. Tatsachlich wurde auf den 
Au15enanstrich zunachst verzichtet. Erst in einem Bericht des Baururektors von 
Fa eke n h 0 fen im Januar 1800 wurde dann darauf hingewiesen, daB der 
Anstrich nunmehr dringend erforderlidl sei. Der Landgraf genehmigte die 
Durchfuhrung der Arbeit fur das Jahr 1.800, verlangte aber einen Kosten
anschlag. 

Am 2. 6. 1797 96 bekommt Fackenhofen den Auftrag, u. a. ein Verzeichnis 
aller noch fehlenden afen, Kamine, Schranke etc. anzufordern. Eine Urkunde 
vom 3. 6. 1797 95 enthalt ein Protokoll uber eine Konferenz des Landgrafen mit 

94 In franzosischer 5prache und ohne Unterschrift: 
95 StAM, Hofarchiv Rotenburg, Nadttdige Nr. 244 und 245. 
96 StAM, Hofarchiv Rotenburg, Nachtdige 227 und 228. 
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einer Reihe seiner Beamten, in der der innere Ausbau des linken SchloBflugels 
nach den Vorschlagen des Baukontrolleurs We i d n e r (Gotha) sofort in An
griff zu nehmen sei. Weidner hatte den Auftrag, die bisherigen Arbeiten zu 
tiberpriifen und zu begutachten. Es gab viel zu beanstanden, vor allem auch, 
weil sich der Neubau gesetzt halte. Schon am '3. 6. 1797 legt der Baudirektor 
von Fadc.enhofen ein Verzeichnis derjenigen Sachen vor, welche noch in dem 
hiesigen SchlofJflUgel zu defJen Beendigung verfertigt werden mufJten. Es ist 
ein langer Katalog mit 1:82 Positionen bestehend aus Anstreicher-, Ttinmer-, 
Steinhauer-, Schreiner-, Schlosser-, Tapezierer-, Ofensetzer-, und Maurer
arbeiten. 

Die A u 5 b aut e n in der Bib 1 i 0 the k dauerten sogar noch bis 1:799. 
Es wurden insgesamt 33 Schdinke eingebaut, die zusammen 627 Rthl. kosteten. 
Bleistiftskizzen lassen zum Teil die gleiche Anordnung, so wie sie noch heute 
besteht, erkennen. Das gilt aum fUr die zur Fulda gelegenen Fenster, fUr die 
ebenfalls Skizzen vorliegen. Urn die Jahrhundertwende durfte das Bauwerk 
aber doch im wesentlichen fertig gewesen sein. 

Der Landgraf halte aber auch noch andere, nicht weniger groBe Plane. Am 
28.12.179697 berichtet Fa eke n h 0 fen: 

In betracht des holzes welches ich zum rechten hiesigen SchlofJflUgel verzeich
net habe, bemerke id, nur noch unterthiinigst: dafJ ich nicht glaube dafJ noch 
die Frage seyn konne: ob dieses Gebiiude gebaut werden soli oder nicht? denn 
Ser. haben bereits ersteres gniidigst resolviert, hochfiirstl. Hofkanzlei ist des
gleichen von der Nothwendigkeit uberzeugt, indem der gegenwartige Techte 
Flugel von Tag zu Tag gefahrlicher wird und ohne dieser keine anstiindige 
Wohnung fur Se. Durchlaucht den Prinz Victor da ist; mithin kann idt meiner
seits garnicht mehr bezweifeln, dafJ der besagte Flugel gebauet werde. 

Am 30. 12. 1796 bekommt Fackenhofen Antwort: Das Bauholz fUr den 
Neubau des rechten SchloBflugels solle noch nicht eingeschlagen werden in 
Rudcsicht auf die Kriegsgefahren. Aber bereits in dem landgraflichen Schrei
ben vom 28. 5. 1797 97 wird emeut auch der Befehl zurn Umbau des Stadt
flugels gegeben. Nun ist dieser geplante Umbau des Stadtflugels nur im Zu
sammenhang mit der gleichfalls geplanten Errichtung einer neuen katholischen 
Hofkapelle neben dem furstlichen SchloB zu verstehen. Im Hofarchiv Roten
burg (Nachtrage Paket 248) befinden sich Urkunden uber Die projektierte Er
bauung einer Hofkapelle neben dem furstlichen SchlofJ zu Rotenburg, die aus
zumittelnde Contributionsfreyheit der dazu bestimmten Pliitze uMd Hiiuser 
und deshalbige Verhandlungen mit dem regierenden Hause '797-,806. 

Am 3. 3. 1797 schrieb Fackenhofen, daB die Kapelle nach Abbruch des rech
ten Schlollflugels zwischen die Oberforstmeisters- und Stallmeister-Wohnung 
auf dem gegenwiirtigen Holzplatz dergestalt gebaut werden solle. Darauf be
fah! der Landgraf die Errichtung aber auf dem Platz zwischen dem Waschhaus 

97 StAM Hofarmiv Rotenburg Nr. 253 (Bauwesen, Generalia 1794-1798). 
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und den zuerst genannten Gebiiuden und nicht auf dem Holzplatz (vg!. 
Abb. 00). Fackenhofen bekommt den Befehl, die Pliine zu fertigen. Es ergeben 
sich aber riiumliche und bauliche Schwierigkeiten. Andere Baupliitze wurden 
erwogen. Der Bau soUte in jedem Fall getrennt vom SchloB errichtet werden, 
weil der bisherige Ort im Schlog als nachteilig empfunden wurde. SchlieSlich 
wurden zwei VorschHige vom 23. 1. 1801 in die engere Wahl gezogen: 1. Bau
werk fur 120 Personen (fast so groB wie die Kapelle im SchloB), 2. Bauwerk 
fUr 1.00 Personen. Der Landgraf entschJoB sich fur die kleinere Kapelle, 
wiinschte aber, daB unter der Kapelle eine Begriibnisgruft und liber derselben 
ein Fruchtboden angelegt werden sollte. DafUr wurde der Platz neben der 
Oberforstmeisterwohnung gewahlt. 

Parallel zu den eigenen Planungen liefen Verhandlungen mit dem regieren
den Hause in K ass el, weil man von dort die Contributionsfreiheit fur den 
Neubau brauchte. Diese Verhandlungen dauerten mehrere Jalue. Am 29. 11. 
1.799 billigte man in Kassel den Neubau, forderte aber eine KapeUe ohne 
Turm, Gelaute und in der Form eines Wohnhauses. Der Eingang zur Kapelle 
soUte nur iiber den inneren SchloBhof maglich sein. Am 6. Marz 1801. wurde 
der Anfang der Bauarbeiten befohlen. Die Bauten unterblieben aber aus Griin
den, die nicht festzustellen sind. 

Nach dem Tode Carl Emmanuels am 23. 3. ~812 wurde sein ~779 geborener 
Sohn Victor Amadeus regierender Landgraf. Victor Amadeus heiratete dreimal. 
Seine erste Frau Leopoldina Philippina Carolina Maria Josepha Prinzessin von 
Fiirstenberg starb ~806. Diese Ehe war wegen Abneigung der Landgriifin 
factisch nicht vollzogen worden. Der Papst genehmigte den ScheidungsprozeB. 
Aber erst 25 Jalue alt starb die Landgrafin vor AbschluB des Prozesses. 

Die zweite Frau des Landgrafen war Elisabetha Eleonora Charlotta Prinzes
sin von Hohenlohe-Langenburg, eine Tante des spateren Reichskanzlers des 
Deutschen Reiches Prinz Clodwig zu Hohenlohe-Schillingsfiirst, der am 3~· 3. 
~8~9 im Rotenburger Schlog geboren wurde. Die Landgrafin starb ~830 an 
den Folgen einer Dysenterie auf der Reise in die oberschlesischen Besitzungen 
des Landgrafen. Diese oberschlesismen Besitzungen, die Herrschaften Ratibor 
und Rauden, erhielt der Landgraf als Entschadigung fUr Gebiete, die als Folge 
des Wiener Kongresses abgetreten werden mu1Sten. 

Viktor Amadeus heiratete erneut. Seine driUe Frau ist Eleonora Maria Wal
burgis Prinzessin von Salm-Reifferscheid-Krautheim. 

Am 12. 1.1. 1834 starb der Landgraf in Z e m pow i t z in Oberschlesien. 
Er hinterlieB keinen Erben, so daB die Quart an Hessen-Kassel zuriickfie!' Der 
Versuch der Witwe Carl Emmanuels miBlang, durch eine vorgetauschte 
Schwangerschaft und die vielleicht beabsichtigte Kindesunterschiebung, das 
Schicksal zu wenden. 
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V. Die Zeit nadt der Rotenburger Quart bis zum Ende 

des 2. Weltkrieges 

53 

Nam Erlosmen der Quart beanspromte der damalige Kurprinz-Regent das 
Gebiet als zurn hessismen Familienfideikommill gehorig. Die hessismen Land
stlinde meldeten ihrerseits ihren Anspruch an. Sie wollten, was dadurm ver
stiindlich war, die 45 000 Taler, die die Domlinen innerhalb der Quart erbram
ten, dem Staatsetat zufiigen. Erst 1.848 einigte man sim. Der KurfUrst ver
zichtete, lieB sich jedoch zum Ausgleich seine Apanage urn 50000 Taler erhB
hen. Smon kurz nam dem Ableben des letzten Quartfiirsten begann man in 
Kassel iiber die weitere Verwendung des Schlosses zu beraten. Zur Erkundung 
der "Lage" wurde der Oberhof-Intendant Z a u n nom im November nach 
Rotenburg beordert. Sein Bericht vom 27. 1.1.. 1.83498 enthlilt u. a. eine Auf
stellung aller im SmloB und den Nebengebauden wohnenden Personen. 

Es sind dies: 

lm SchloB, 
Heinridt v 0 n Ha h n (Marquis de Dompond) 
Canzlei-Assessor 
von Dehn-Rothfelser 
Kaplan Ri t z 
Hofkonditor 5 j p p e I 
Portier G ii nth e r 
Higer des Heinridt v 0 n H a h n 
Vogelwarter K rap £ 
Konditorei- und Tapezier-Lehrlinge 
Im WeiBen Bau: 
Hofrat Treys 
ehemalige Kammerjungfer He i n 

Im Waschhaus: 
Leinewandsverwalterin B i c h t 

Hofkassierer H e i n 
Haushofmeister K a r I 
Kontrolleur K e u n e m ann 
KeJIersdtreiber 5 c h 0 new a I d 
Hoftapezierer V 0 11 g r a f 

5 Wasdt- und 1 Conditorei- und 2 Kiidtenmagde 
Pater 1I d e f 0 n d 
Pater Wit t e kin d 
Hofgartner-Gebaude: 
Hofgartner Fe t t e r nebst Familie 
Gehilfe und Lehrlinge desselben. 

Bei alien Genannten handelte es sim offenbar urn Bedienstete des letzten 
Quartfiirsten. 

Nimt unerwahnt laBt Z a un, daB sim im SchloB nom die Bettstelle des Land
grafen Moritz mit den gesdmitzten hessismen Wappen befindet und mehrere 
seltene Papageien und Kakadus gehalten wurden. Der Oberhof-Intendant 
fand bei seinem Besum aber smon andere Gaste vor. Aum daruber berimtet 

98 SIAM;oo G n, Nr. 5. 
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er. lm Schlof3 logierlen bei meinem Einlreffen der Landg,.f von Hessen
Philippslal-Barchfeld von Harlingshausen nebsl Gemahli". Der Fursl von 
Hohenlohe-Schillingsfursl halle auf die fur ihn bereils eingerichlele Wohnung 
verzichtet und logierte in einem Gasthaus, ehenso deT Furst von Hohenlohe
Langenhurg. E5 handelte sich urn Verwandte des verstorbenen QuartEiirsten, 
die offenbar ebenfalls nach d.m "Erbe" Ausschau halten wollten. Darauf ver
fiigte Kassel, daIS Fremde nicht im SchlolS aufgenommen werden diirften. 

Vom 1.7. 1.2. 1834 liegt ein zusatzlicher Bericht Zauns vor, in dem darauf 
hingewiesen wird, daB in einem Nebengebaude des Schlosses die sogenannte 
Industrieschule unterhalten werde: 

Eingerichtet von deT 2 . Gemahlin des Landgraten Viktor Amadeus vor un
gefiihr 1.0 lahren, werden in ihr Kinder dUTch katholische Geistliche in Re:igion, 
Lesen, Schreiben, Rechnen und dUTch ein Frauenzimmer in alIen weiblimen 
Arbeilen koslen/os unlerrichlel. Kassel entscheidet, daIS die Schule zunachst 
fortbestehen kann. 

Narn einem Bericht vom 26. 10. 1835 - also nimt ganz ein Jahr spater -
wohnt zu diesem Zeitpunkt nur nom der Hofkassier Hein im SchloR Am 
29. 1.0. 1.836 wird der Antrag des Landrats Rem b e auf eine Wohnung im 
SchlolS von Kassel abgelehnt 99. Wahrend ein Teil des Marstallgebaudes seit 
1839 an die Justizverwaltung vermietet ist (justizamt Ill, steht das SchlolS 
aum 1.848 im wesentlimen nom immer leer. Ein Antrag des Justizministeriums 
auf Beschaffung von Gerichtsbauten wird namlich abgelehnt. Am 1. 2. 1849 
stellt der Obergerimtsdirektor Rommel den Antrag auf Dberlassung einer 
Wohnung in der Bel-Etage des a!ten SchlolSfliigels. Der Antrag wird am 
31.. 3. 1.849 genehmigt, und zwar erhalt Rommel eine Wohnung in der ersten 
Etage des KirchfIuge/s, wie es in den Akten heilSt. Inzwischen hat Rommel aber 
offensichtlich den schlechten Zustand der ihm vermieteten Raume festgestellt 
und bittet darum, ihm eine Wohnung in der zweiten Etage des neuen SchloB
flUgels zu vermieten. Dieser Antrag wird aber abgelehnt 100. Ebenso wird ein 
Antrag des Obergerichtsrates v 0 n G e h r e n auf Wohnung im neuen 
SchlolSfliigel nicht genehmigt. Die Ablehnung wird damit begriindet, daIS die 
Zimmer in der zweiten Etage flir Hofcavaliere eingerichtet seien und solange 
nicht vermietet werden konnen, bis die Zimmer in der ersten Etage zum Ge
brauch des Kurfiirsten reserviert seien. 

lm April 1.853 beskn.tigt Staatsminister H a 5 s e n p flu g auf Anweisung 
des Kurfiirsten das SchlolS. Er soil ermitteln, ob es zur Aufnahme der h6heren 
Gewerbesmule und der Forstlehranstalt geeignet sei und vennietet werden 
konne. Es kommt aber nicht zur Verrnietung und zwar mit RUcksimt auf die 
Unsicherheiten hinsichtlich der Vertragsdauer und des Zustandes des Schlosses 
bei der Beendigung des MietverhaItnisses 101. 

99 SIAM 300 A '4, Nr. 3. 
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Wahrend nom am 10. 1. 1835 alle ehemals fiirstlidt rotenburgismen Diener 
aufgrund furstlicher Genehmigung weiter im SchIoB wohnen 102, bIeibt in der 
Folgezeit zunachst nur ein Kastellan im SdtloR Aus einem Vertrag vom 20. 12. 

1834 auf Einridttung einer Kiiche in der Dienstwohnung des Kastellans geht 
hervor, daB dieser im SchIoB wohnt und Eis e n a c h heillt 1(lO. Er tri!! 1854 
in den Ruhestand und wird von Wilh. A eke r m ann ersetzt 103, der vorher 
Mundsmenk in K ass e 1 und Kastellan in Ha n a u war. 1864 wird der 
zuvor in F u I d a aIs Kastellan tiHige David V 0 I I g r a f in Rotenburg 
Kastellan. In einem Bericht vom 2. 10. 1851 100 heiBt es zwar, daB die Stellen 
des Saalwarters und SdtloBpfortners unbesetzt seien und das SmloB nur von 
einer mannlichen Person, dem bejahrten Kastellan Eisenach, bewohnt sei, dodt 
sind auch diese beiden Stellen zu anderer Zeit im allgemeinen besetzt. 

Am 24. 11. 1834 wird Christian 0 est mit der SaaIwiirterstelle im SchIoB 
hetraut. Oest bewohnte vorerst eine Stube und Kammer in den Mansarden 
des Schlosses, weil zu dieser Zeit nom vormals rotenburgisme Diener im 
SchIoB wohnten. Oest bekommt dann seine Wohnung im Giirtnerhaus. Im 
Januar 1852 wird der bisherige Saalwarter des Sdtlosses Bellevue Christian 
H 0 h m ann Saalwarter in Rotenburg. Er wird am 24. 1. 1864 pensioniert 
und von Carl P f e f fer m ann abgelost 104. Aum die Pfortnerstelle wird am 
8. 10. 1835 wieder besetzt. Erster Pfortner wird Daniel F r e y, der diese 
StelIe bis zu seinem Tod am 22. 2. 1849 innehat. Die StelIe wird sodann im 
Dezember 1851 durch Melchior Ri e f besetzt, der nach seiner Pensionierung 
im Marz 1860 am 1.6. 9. 1.860 durch Friedrich Christian P rat s u h n abge
lost wird 106. Es liillt sich somit feststellen, daB das SchIoB nach dem AbIeben 
des Ietzten Rotenburger Landgrafen sehr schnell von den bisherigen Bewoh
nern geraumt werden muBte und praktisch leer stand. 

Sdtwierigkeiten gab es mit der im Stadtflugel eingerichteten katholisdten 
Kirche. Schon vom 2. 6. 1835 existiert eine Anweisung an die Rotenburger 
Administrations-Kommission, nach der die katholisdten Geistlidten aus dem 
SdtloB ausziehen sollen 101. lm Staatsarchiv befindet sim eine Akte die Rau
mung der katholischen Ffarrkirche im SchIoB zu Rotenburg betreffend 1('". 
Danach ergeht unter dem 23. 10. 1840 die Anweisung, daB der katholisme 
Gottesdienst baldigst aus dem SchloB geIegt werden solle. Am 13. 4. 1842 wird 
der Befehl erneuert. Am 23. 5. 1842 protestiert der Bisch.of zu Fulda beim Kur
forsten, der dann am 17. 10. 1842 den Gottesdienst weiter genehmigt. Bei den 
Akten der katholischen Kirchengemeinde befindet sich eine Beschreibung der 
Kirche durch den damaligen Pfarrer Ko bel vom 13. August 1837: Die 
Kird .. ist im unteren Stock des alten Schlof3flUgels. Sie ist hell und geriiumig 

100 StAM 300 A 42, Nr. 16. 
101. StAM 300 A 1.4, Nr. 3. 
1.02 StAM ;:00 B 1.9. 
10;: StAM 300 G 4, Nr. 2. 
104 StAM 300 G 4, Nr. 5. 
1.05 StAM 300 G 4, Nr. 6. 
1.06 StAM ;:00 C 1.7. 



Hans Ortmaller 

und hat in der Mitte drei Siiulen, auf welmen das GewOlbe ruht, zwei sm5ne 
Altiire und eine sch5ne Kanzel. Die Orgel steht unten, in der Mitte der Kirme 
und ist kurz var dem Ableben des Landgrafen in den besten Zustand versetzt 
worden. In der Mitte der Altare ist ein CredenztisdT, oberhalb desselben befin
den sich eine geriiumige, helle Sakristei. Den Altiiren gegenuber ist die Tribune 
fur die Herrsmaften mit einem Oefchen, in welche selbe ihren Eingang 'Dam 
SdTlop aus hatten. Der untere Eingang in die KirdTe ist im SdTlophofe. Sie hat 
aut beiden Seiten vier Fenster und ist kurz Vor dem T ode des Landgrafen re
pariert und ausgeweiflt warden. Auf beiden Seiten der Kirdle sind die Knie
biinke fur die Gemeinde, auf jeder Seite zehn. Die Kirme, Altiire, Paramente, 
HI. Gefape sind alle im besten Zustand, da idT alles kurz VOr dem Tode des 
weiland Landgrafen habe reparieren lassen. 

Der Pfarrer - gez. K 0 bel. 

,S66 wurde Rotenburg preuJSism. Urn das Eigenturn am SchloJS entstand 
emeut ein jahrelanger Streit, jetzt zwischen PreuBen und der kurhessischen 
Seitenlinie Hessen-Philippstal-Barchfeld. Die Seitenlinie Philippstal wurde ,6S5 
durm Philipp, einen Sohn des Landgrafen Wilhelm VI. und Bruder des von ,670 
bis '730 regierenden Landgrafen Karl gegriindet. Aus dieser Seitenlinie Hes
sen-Philippstal ging spater die Barmfelder Linie hervor. In einem Vertrag vom 
'3. u. ,SSo wurde die Angelegenheit geregelt. Das SchloJS zu Rotenburg wurde 
als Privat-FamUien-FideikomiB Eigentum des Prinzen Friedrim Wilhelm von 
Hessen-Philippstal-Barmfeld. Ober das Sdticksal des Smlosses berimtet die 
Rotenburger Stadtmronik 107. 

,SSo: 
"Nach langem Rechtsstreit zwischen der Krone PreuBen und den Agnaten 

der Linie Hessen-Philippstal uber die Ansprtiche an das Fideikommisvermogen 
des vormals kurhessischen Fiirstenhauses wurde unterm 1.3. Dezember ein Ver
trag vereinbart. Danam erhielt Prinz Friedrim Wilhelm von Hessen-Philipps
tal-Barmfeld das Rotenburger SmloJS mit ZubehOr (Emanuelsberg und SchloJS
bleiche) ausgenommen die in der Neustadt liegenden alten und neuen Land
vogteigebaude nebst Garten. Die SmloJSverwaltung wurde durm den Kastellan 
V 0 II g r a f f, welmer durm Restrikt des letzten Kurfiirsten von Hessen im 
J ahre 1.863 nach hier versetzt wurde, weitergefiihrt." 

'SS,: 
"Am 9. April wurde das SchloB nebst Zubeh6r durm den Oberprasidenten 

v. Em de, Oberregierungsrat Pet e r 5 en, Justizrat Rem mer und 
Landrat v. A I ten b 0 c k u m dem Verlreter des Prinzen Friedrim Wilhelm 
von Hessen Re<htsanwalt L e y m ann und dem Kastellan V 0 II g r a f 
iiberHefert. 1I 

W. Kill mer weist in einem im Staatsarmiv Marburg liegenden, nicht 
ver6ffentlimten Manuskript darauf hin, daB die preuBisme Regierung urn 
1.879, als sie den ProzeS mit dem spateren SchIoSbesitzer verloren habe und das 

107 Chronik der Stadt Rotenburg fUr die Jahre 18}4-1900 (Kopie: StAM). 
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SchloB abtreten muSte, rasch noch alle guten Bilder und Mobel habe fort
schleppen lassen. Bis heute (1.932), so smreibt K. weiter, sei es den Besitzem 
nicht moglich gewesen, die innere Ausstattung zu emeuern. 

W i I h e I m Friedrich Ernst Prinz von Hessen-Philippstal-Barchfeld lOB wur
de am 3. 1.0. 1.831. geboren. Er war viennal verheiratet. Seine letzte Frau war 
Prinzessin Marie Caroline Auguste Ida Louise, Tochter des Herzogs Friedrich 
zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Gliicksburg. Sie hat ihren Mann urn mehr 
als 40 lahre iibedebt. Ihr standiger Witwensitz bis zu ihrem Tode blieb R 0-

ten bur g. Die Familie scneint aber zunachst Hir einige Jahre noch nicht in 
Rotenburg gewohnt zu haben. Ihr Einzug in das SchloB hat wahrscheinlich 
,887 stattgefunden. Es heiSt namlich in der Stadtchronik unter den Eintragun
gen zu diesem 1 ahr: 

"Am 1.6. Sonntag nach Trinitatis (25. 9.) wurde der Gottesdienst zuerst 
wieder gehalten. (Nach Renovierung der lakobikirche.) Bei der Einweihung 
war auch zugegen Se. Hoh. Prinz Wilhelm von Hessen-Philippstal-Barchefeld, 
der kurz vorher von seiner Besitzung H Villa Hessen" bei Bin g e n ins hiesige 
SchloB iibergesiedelt war. Mit ihm waren hergekommen: die Gemahlin Marie 
Karoline, A u g u s t e, Ida Luise, die 4. Ehefrau Sr. Hoheit. Dazu die Kinder: 
1. Bertha Luise, Ottilie, Auguste, Adelheid, Marie, 2. Chlodwig, Alexis, Emst, 
beide aus zweiter Ehe und 3. Christian, Ludwig, Friedrich, Adolf, Alexis, Wil
helm, Ferdinand; aus 4. Ehe." 

Wilheim starb am '7. ,. ,890. Ober dieses Ereignis berichtet die Stadt
chronik ausfiihrlich: 

"Am '7. lanuar ,8go starb Prinz friedrich, W i I h e I m Ernst von Hessen
Philippstal-Barchfeld. Er wurde am 24. lanuar in der familiengruft zu Bar c h
f e I d beigesetzt. Die Aufbahrung fand im Sterbezimmer einen Tag vor der 
Oberfiihrung statt. Herr Metropolitan Not h nag e 1 segnete nach feier
licher Ansprache die Leiche ein. Eine Amahl Biirger der Stadt brachten die 
Leiche am 23. lanuar vom SchloB zum Bahnhof. 

Zum Leichenbegrabnis und zur Begleitung nach Bar c h f e I d waren unter 
anderem anwesend: 1. La n d g r a f Ale xis von Hessen (Bruder des Ver
storbenen), 2. Pr i n z A I b e r t Christian Adolf Karl von Schleswig-Hol
stein-Sonderburg-Gliicksburg (Bruder der Witwe), 3. Pr i n z f r i e d r i c h 
W i I h e I m v 0 n A r d e c k, Sohn des Verstorbenen aus ,. Ehe mit Prin
zessin Maria von Ha n a u, Tochter des letzten Kurfiirsten von Hessen, 
4. Oberprasident Graf E u I e n bur g, Excellenz, 5. Oberlandesgerichtspra
sident Eec ius. 

Ferner wohnten samtliche hiesige Staatsbearnten, die stadtischen Behorden, 
alle Bearnten des Verstorbenen und des Landgrafen Alexis und vieIe Biirger 
der Oberfiihrung vom SchloB zur Bahn beL Die Orden des Entschlafenen wur
den hinter dem Sarge getragen von Husarenrittmeister Hilmar von 5 c h 0 n -

108 Zum foIgenden: C. K net s ch, Das Haus Brabant, 234 f. 
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f e I d und dem Dirigenten der hoheren BUrgerschule Dr. K ii m m e 11, Pre
mierleutnant der Landwehr. Prinz Wilhelm war wahrend der wenigen Jahre 
seines Hierseins meist kdinklich und hat deshalb sehr zuriid<gezogen gelebt." 

Neuer Chef des Hauses wurde ChI 0 d wig Alexis Ernst, geboren am 
30.7.1.876 in Bur g s t e i n fur t. Der Prinz wurde am 30. 7. 1.897 fUr voll
jahrig erklart und verwaltete von da ab das FamilienfideikommiB personlich. 
In der Stadtchronik wird ein aus diesem AnlalS stattgefundenes "groBartiges 
Feuerwerk im vorderen SchloBpark" erwahnt. 

,898 wurden groBere bauliche Veranderungen des schlosses durchgefUhrt. 
Der sUdlicne Fliigel wurde zum Witwensitz fUr Frau PrinzeB Wilhelm, wie die 
Witwe des verstorbenen Prinzen Wilhelm Friedrich Ernst von Hessen-Philipps
tal-Barchfeld meist genannt wird, eingerichtet. Das bis dahin spitze Dam des 
einzigen nom stehenden Turmes am Ende des SUdfliigels wurde abgenommen 
und durch ein flaches Dach mit Brustwehr und Zinnen ersetz!. Vom schloBhof 
aus wurde ein breiter Fahrweg geradeaus durch den yorderen und hinteren 
schloBgarten gelegt. Auf Fotografien der damaligen Zeit ist die Neugestaltung 
des Turmes deutlich festzustellen. 

Am 26. 5. '904 heiratete Chlodwig Caroline Prinzessin zu solms-Hohen
solms-Lich, die 1.877 in Lie h geboren wurde. In einer von Sch.ulrat i. R. 
T r i e s c h m ann zusammengestellten Stadtchronik ab 1.. 1.. 1.900 wird yon 
einem ersten Besuch. der jungen Braut in Rotenburg am 1.. Februar berichtet. 
Die PrinzeB traf nach 6 Uhr im Hofwagen von B e bra kommend in R 0 -

ten bur g ein und wurde von einer groBen Menschenmenge begriiBt. Die 
Hochzeit fand in alIer stille im fUrstlichen schloB zu Lich statt. 

Am '9. 7. '904 zog das Paar in das festIich geschmiickte Rotenburg ein, 
nachdem am 28. 6. Magistrat und Stadtverordnetenversammlung beschlossen 
hatten, beim Einzug des Paares dasselbe durch eine Abordnung am Eingang 
der stadt zu begriiBen und die straBen zu schmiicken. 

In der Chronik wird berichtet: "In Festesglanz erwartete Rotenburg am 
Dienstag den Einzug des Prinzen und der Prinzessin Chlodwig von einer an 
ihre Vermahlung anschlieBenden Reise. Kurz nam 6 Uhr trafen sie hier ein und 
fuhren durch den reich geschmiickten steinweg und die BriickenstraBe zum 
Marktplatz, wo samtliche Gesellscnaften und Vereine Aufstellung genommen 
hatten und Biirgermeister v 0 n K ups z das Paar im Namen der Stadt be
griiBte. Am Eingang zum SchloB brachten die im Talar versammelten evang. 
Geistlichen der stadt Rotenburg durch Metropolitan Not h nag e I ihre 
Gliick- und Segenswiinsche dar. Am Mittwoch. unternahmen die anwesenden 
Fiirstlichkeiten einen Rundgang durch die stadt, urn die Ausschmiickung der 
StralSen und Hauser in Augenschein zu nehmen. Am folgenden Sonntag ver
sammelten sich 26 Vereine des Kreis-Kriegerverbandes Rotenburg mit 18 Fah
nen und liber 600 Mitgliedem, excl. 1.3 Offiziere 2.1.5 Uhr am Untertor und 
marsmierten durch. BreitenstralSe und Briickengasse in den inneren SchloBhof. 
Hier fand unter dem Kommando des Herrn Landrats Tu ere k e ein Parade· 
marsch. vor Sr. Hoheit statt." 
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Das Paar bezog den Fulda- und Hauptflligel. Drei Kinder wurden im Roten
burger SchloB geboren. '905 Wilhelm Ernst Aelixs Hermann. '906 Emst Lud
wig und 1907 Irene Sibylle Auguste Henriette. 

Im August '905 starb auf SchloB Augustenau in Her I e s h a use n (Krs. 
Eschwege) Landgraf Alexis von Hessen-Philippstal-Barchfeld, der Senior des 
Gesamthauses. Da er keine Nachkommen hinterlieB, wurde Chlodwig sein 
Erbe. Dies ist wohl der Grund dafUr, daB das Landgrafenpaar am 8. 9. '908 
seinen Wohnsitz wecnselte und von Rot e n bur g nam Her 1 e 5 h a use n 
umzog. 

1914 wurde im SchloB ein Genesungsheirn fur verwundete Soldaten einge
richtet. Wahrend des Weltkrieges enthalt die Chronik keine Angaben. Der erste 
Eintrag findet sim erst wieder am 27. 8. 1921. An diesem Tage besumte der 
bulgarische Konig das SchloB, um die dort aufbewahrten alten Olgemiilde zu 
besichtigen. Weitere Angaben fehlen zunachst. 

'934 kaufte die Stadt das SchloJl flir '50000 RM. Am 24. 4. '934 erfolgte 
im Arntszimmer des Biirgermeisters die Auflassung. Im Gartnerhaus des 
Schlosses wurde im gleichen Jahr eine Jugendherberge eroffnet. Um diese Zeit 
war das SchloB aber bereits vom Reichsarbeitsdienst in Benutzung genommen 
worden, der hier eine Truppfiihrerschule unterhielt. Aus dem SchloBpark war 
inzwischen der "Adolf-Hitler-Park" geworden. 

VI. Das Rotenburger Landgrafenschlo8 wird Landesfinanzschule 

'945. 40 heimatvertriebene Familien wurden im SchloB untergebracht und 
wohnten dort mehrere Jahre. 

Da bahnte sidt in 1951 eine entscheidende Wende an. Die Raume der seit 
1945 in La n g e n bei Frankfurt (Main) beheimateten Hessismen Finanz
lehranstalt reidtten nidtt mehr aus. Man sudtte nadt einer neuen angemesse
nen Unterbringungsmoglichkeit. In die engere Wahl kamen SchloB F r i e d
r i c h s t e i n in Bad Wildungen, L a n g e n selbst und das landgrafliche 
SchloB in Rot e n bur g . 

Am 26. 5. '95' besichtigte der damallge Oberfinanzprasident der Ober
finanzdirektion Frankfurt (Main) Dr. M a i e r zusamrnen mit Baurat T e x -
tor vom Staatsbauamt Rotenburg, dem Landrat des Kreises und dem Bur
germeister und samtlichen Beigeordneten der Stadt Rotenburg das SchloB. In 
einem Aktenvermerk liber die Besichtigung heiBt es 109: 

IINam seiner Lage ware die Benutzung dieses Sdtlosses flir alle Beteiligten 
ideal. Der anschlieBende SchloBgarten nebst Schwimmbad bietet Erholungs
moglichkeiten, wie man sie sim nidtt sdtoner denken kann. N In dem Heimat
anzeiger fUr den Kreis Rotenburg findet sich urn die gleiche Zeit eine Notiz, 

109 FUr die weitere DarsteIlung: Akten der Staatsbauarnter Rot e n bur g und 
Bad Her 5 f e I d sowie Akten bei der Landesfinanzsmule. 



60 Hans Ortmuller 

nach der Baurat Textor anlaJllich der bevorstehenden Umgestaltung des Roten
burger Schlosses Rir die Zwecke einer Finanzsdtule feststellte: IIDie Verwen
dung aIs Finanzsmule ist zur Zeit die einzige Moglichkeit, das historism wert
volle Gebaude zu retten." Dies erkannten auen die Behorden der Stadt Roten
burg. Sie gaben ihre Zustimmung und durch Vertrag vom 4. 8. ~953 schenkte 
die Stadt das Schloll dem Land Hessen. Zuniichst jedoch hatten die Baufach
Ieute das Wart. Am 1.0. 6. 1.95'1 fand eine erste Besichtigung durch Herrn Bau
rat G rim m von del Landesbauabteilung hei def Oberfinanzdirektion Frank
furt (Main) statt. 

In seinem Berimt heiBt es u. a.: 
"Im Schloll haben heute 37 Familien und 8 Einzelpersonen in H5 Riiumen 

ihre Wohnung. Im Erdgescholl des Westflugels befinden sich eine katholi.che 
Kirche, eine stadtische Badeanstalt, eine offentliche Bedurfnisanstalt und Ne
benraume. Im astlichen Teil des Erdgeschosses des Hauptflugels ist eine ge
raumige Kiiche, die heute del Schulspei5ung client. Die Heizung ist nicht mehr 
betriebsfahig ... Am siidlichen Ende des Parkfliigels wurde nach dem Kriege 
ein Lichtspieltheater eingebaut. Del Vorfiihrraum befindet sich an def AuBen
seite der sudlichen Abschlullwand 110." 

In dem Bericht wurde weiter ein Bauentwurf vorgelegt, nach dem zunamst 
nur Haupt- und Fuldaflugel in das vorgesehene Raumprogramm einbezogen 
wurden. Fur Lehrgangsteilnehmer wurden 81. Betten vorgesehen. Die bisherige 
Raumeinteilung soUte im wesentlimen beibehalten werden. In den Geschossen 
uber dem Lichtspieltheater 111 war Platz fur zwei Unterrichtssale. Ein dritter 
UnterrichtssaaI soUte im HauptflugeI eingerichtet werden. Der Gutamter 
schatzte die Kosten fur die notwendig werdenden BaumaBnahmen auf 
54~ 000 DM. Den Raumbedarf ermittelte er auf ~940 qm. Auch er kam zurn 
Ergebnis, daB die hervorragende Lage Rotenburgs und des Schlosses Rir seinen 
Ausbau als Finanzschule denkbar gut geeignet sei. Weitere Besichtigungen 
schIossen sich an. Der Landeskonservator genehmigte im Juli 1952 die provi
sorischen Bauplane in ihren wesentlichen Punkten. Die Stadt hatte inzwischen 
in dem neuen Stadtteil "Hochmahle" roit dem Bau von Wohnungen fur die 
bisherigen SchloBbewohner begonnen. Die ersten Wohnungen wurden im Jull 
~952 bezugsfertig. Am ~9. 8. ~952 war das SchloB bis auf drei Wohnungen 
und den Kinobetrieb geraumt. Die Planungen traten in ihr entsmeidendes 
Stadium. 

Der Hessische Minister der Finanzen genehmigte am 31.. 7. 1.952 das Raum
programm und forderte den Kostenvoranschlag an. Beide besorgte das Hessi
sme Staatsbauamt Rotenburg und legte sie am 1.. 9. 1.952 vor. Mit den Bau
arbeiten wurde begonnen. Es entstanden drei Unterrichtsraume, im Fulda
flugel gelegen. lm 2. Obergescholl aner drei Schlollfliigel wurden in 38 Raumen 
Schlafgelegenheiten fur HO Schuler geschaffen. Im ersten Obergescholl des 

110 Dieser Vorfiihrraum wurde nam dem Krieg angebaut. 
111 Wo friiher das Lichtspielthealer gewesen ist, befindet sich heute der Festsaal. 
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Hauptfliigels sind nun u. a. Speiseraume und Aufenthaltsraume eingerichtet~ 
sowie Teile der Verwaltung untergebracht. Kiiche und Wirtschaftsraurne wur
den in den nord-westlimen Teil des Schlosses im ErdgesmoB gelegt. An der 
Stelle des Kinos trat der rund 175 qm groBe Festsaa! und den Kinovorbau 
bram man ab. 

Verbunden mit diesen betriebsbedingten Umbauten standen erheblime In
standsetzungsarbeiten u. a. an den Dachern~ den AuBenwanden~ Zwischen
wanden und Zwischendecken. Neue Treppen und Fenster wurden eingebaut, 
andere repariert. Erfreulich, daB dabei 50 weit wie moglich der alte, eigentliche 
Zustand des Smlosses wiederhergestelIt wurde. Die besonders smonen Stud<
decken in der Bibliothek und in anderen Raumen restaurierte man sorgfaltig. 
Zwei spate Portale 112 wurden abgebrochen, ebenso wurde die Turmzinnen
kronung beseitigt und durch einen Turmhelm ersetzt. Als Haupteingang des 
Siidfliigels wahlte man ein aus 1671 stammendes Portal aus dem 11 WeiBen 
Hof" in K ass e I; dies Gebaude war wahrend des 2. Weltkrieges zerstort 
worden, das Portal aber erhalten geblieben. 

Die Arbeiten waren im November 1953 im wesentlichen abgeschlossen. Am 
16. 11. 1953 wurde das SchloB durch den damaligen Hessischen Finanzminister 
Dr. Heinrich T roe g e r seiner Bestimmung iibergeben. In einer Zeitungs
notiz von damals heiBt es: /lAm Rotenburger SchloBumbau haben insgesamt 
72 Firmen mitgewirkt. Rund 1000 Arbeiter haIfen das groBe Projekt verwirk
limen." Die Gesamtkosten betrugen 1,5 Mio. OM. Am 20. 11. 1953 trafen 
die ersten 80 Lehrgangsteilnehmer~ 40 Steuersekretar-Anwarter und 40 Be
triebspriifer ein. 

In diesen Tagen sind es fast 17 Jahre her, daB sim die Landesfinanzsmule 
irn Rotenburger LandgrafenschloB befindet. Vorn 1. 4. 1963 bis zurn 8. 12. 1969 
war Regierungsdirektor Dr. Josef Durstewitz der Leiter dieser Anstalt; er war 
bereits seit dem 1. 10. 1960 als Dozent an der Schule tatig und wurde am 
8. 12. 1969 als Ministerialdirigent Leiter der Haushaltsabteilung im Hessismen 
Fin.nzrninisteriurn. Bis Juli 1970 leitete Or. Nikol.us Go p p 0 I d die Smule. 
Seitdem ist Oberregierungsrat Heinz E ben e r Schulleiter. Die Vorganger 
waren: vom 15. 10. 1953 bis 31. 12. 1954 Regierungsdirektor Dr. Alexander 
G r i e bel, heute Vorsteher eines Finanzamts in F ran k fur t (Main); 
vom 1. 1. 1955 bis 15. 1. 1958 Regierungsdirektor Ra 5 c hi g, heute Vor
st~her eines Finanzamtes in W i e s bad e n i vom 21.. 1.. 1958 his 28. 2. 1.963 
Prof. Dr. WiIli Br u n d e r t, der spatere Oberbiirgermeister der St.dt 
F ran k fur t (Main). 

Von entscheidender Bedeutung flir das weitere Verbleiben der Landesfinanz
schule in Rotenburg wurde ein Besuch des Ministerprasidenten Dr. Georg
August Z inn, der am 21.. 8. 1963 zusammen mit seinem damaligen Staats
sekretar Prof. Dr. Br u n d e r t die Schule besuchte. Zu dieser Zeit waren 
Bestrebungen im Gange~ eine neue Landesfinanzschule bei Wiesbaden zu 

1.12 VermutHch aus der Zeit der Umbauten von 1898. 
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bauen. Eine Erweiterung der Schule war unvermeidlich. Das LandgrafenschloB 
konnte den zunehmenden Erfordernissen der Ausbildung, besonders aber der 
beabsichtigten Verstarkung der Fortbildung der Steuerbeamten nicht mehr ent
sprechen. Bereits seit Anfang der 60 er J ahre muflten in der Stadt zeitweilig 
Privatquartiere fUr 30-40 Schiiler besorgt werden, weil die durchschnittliche 
Kapazitat des Internats nur bei 1.1.0 Personen lag, die Lehrgange aber haufig 
1.40-1.50 Teilnehmer umfaBten. Der Ministerprasident erklarte in einer kurzen 
Ansprache, daB die Lehranstalt im Landgrafenschlofl den Interessen des Fi
nanzministeriums Rechnung trage und an eine Verlegung nicht gedacht sei. Es 
begannen die Planungen fijr die Erweiterung. Leitgedanke fur die Erweiterung 
der Kapazitat war, daB das alte Schlofl nach wie vor im Miltelpunkt des 
schulischen Lebens stehen sollte. Da das Schlofl aber fUr die Aufnahme einer 
derartigen groBen Schulerzahl nicht ausreichte, war die Errichtung zusatzlicher 
Gebaude - eines Internats mit Lehrsalen - notwendig. 

Die Stadt Rot e n bur g sdUug zunachst vor, das gegeniiber dem Haupt
flugel des Schlosses gelegene ehemalige Marstallgebaude auszubauen. Ein
gehende Untersuchungen ergaben jedoch, daB die geplante Kapazitatserweite
rung hiermit nicht zu erreichen war. Schliefllich erklarte sich die Stadt Roten
burg bereit, am Rande des Schloflparks unmiltelbar angrenzend an den Stadt
flugel entlang der Parkmauer, eine Flache von 2000 qm zu verkaufen. Auf dem 
Gelande stehende fast verfallene altere Gebaude, u. a. die sog. SchloBremise, 
sollten abgebrochen werden. 

Der Abbruch erfolgte in den Monaten November und Dezember 1.965, nam
dem das Land Hessen das Grundstiick am 1.1.. 1.0. 1.965 erworben hatte. Zu
nach.st wurden aber die umfangreimen Umbauten im SchloB in Angriff ge
nommen. Dazu, wie auch zu dem Internatsneubau, hatte das Staatsbauamt 
Bad Hersfeld unter der Leitung von Regierungsbaudirektor von S t"e ins d 0 r f f 
die Plane ausgearbeitet und am 1.. 1.0. 1.965 einen Erlauterungsbericht und 
Kostenvoranschlag uber 3 835 000 DM vorgelegt. Die Umbauten im Schlofl 
erforderten einen Aufwand von rund 900 000 DM. Es entstand eine neue 
Kiichenanlage mit einer Kapazitat fur 250 Personen, neue Speisesaie und Trep
penhauser. lm Sudflugel wurde der bisher als Lehrsaal benutzte IIRittersaal" in 
einen reprasentativen Konferenzraum umgebaut. Da auch der Intematsneubau 
und die Lehrsale zentral vom SdUoB aus beheizt werden sollten, muEte ein 
Heizkanal durch den Schloflinnenhof bis zu den Neubauten verlegt werden. 
Baubeginn fur den Neubau war der 1.2. 9. 1.966. Bauarbeiter besorgten zu
nachst eine Pfahlgriindung, urn die gesamten Baulichkeiten in einer Tiefe von 
8--Q Meter auf tragendem Gestein abzustiitzen. Darauf entstand der Internats
bau, mit einer modern eingerimteten Arbeitsbibliothek, einigen Biiroraumen, 
einem groBen Aufenthaltsraum und einer nom spater fertigzustellenden Kegel
bahn im Erdgeschofl. In zwei Obergeschossen wurden auf der Grundlage von 
Zwei-Bett-Zimmern 1.20 Betten untergebracht. In einem Vorraum zu je zwei 
Wohnraumen befinden sim die sanitaren Einrichtungen. Angegliedert wurde 
der Lehrsaaltrakt mit runf neuen Lehrsalen, von denen vier - in Anlehnung 
an das neue Schultersystem - zweigeschossig angeordnet wurclen. An der 
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StraBenseite wurde die alte aus Sandstein errichtete Parkmauer wieder errim
ten und bUdet mit dem Gebaude eine Einheit. Am 5. 1. 1968 wurde das Richt
fest gefeiert und am 29. 5. 1968 erfolgte die festliche Obergabe der inzwischen 
fertiggestellten Neubauten durch den damaligen Hessischen Finanzminister 
Os 5 w aId an den Leiter der Landesfinanzschule Hessen Regienmgsdirektor 
Dr. Du r s t e wit z. EinschlielSlich der Eiruichtung wurden fUr die Erwei
terung der Schule rund 4 Millionen DM aufgewendet. 
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