
Der Aufruhr in Naumburg 
am 8. und 9. September 1832. 

Von 
A. Woringer. 

Es liegen nur hnndschriftlichc Qucllen vor: 
Akten, betf. Einrtickcn deT 5. Kompagnic Leibgarderegimcnts in 

Naumlmrg 1882. Ms. hass. Fol. 315. Lalldesbibliothek Kasscl. 
Acta.., das zu Naumburg fruh er stattgcrundcnc Beiern mit dell 

Glockcn, sowic sonstige kirchlichc l\-ti l3briLuche bctr. Nr. W!). 
D. V. acc. 1882/96. O. SI.. S. 18%. Staat..archiv Marbarg. 

Handschrift lichc st:tdtische Chronik . Biirgcrmeistcramt Naumburg. 
Don Herren Beamtcn lIod Frl. Beamtiu ll cn deT :KnsseJer Landcs

bibliothck, Herm Archivar Dr. DeTsch in Marllllrg uud Herrn BUrgcnncistcr 
Skorczcwski in Naumburg bin ieh filr Zuglingiglllachcll des Stoffes zu 
Dankc ,'crpfli chtet. 

Die innere Lage Kurhessens zu Anfang des 4.Jahrzehnts 
des vorigen Jahrhunderts war recht unbefriedigender Art. 

. Durch die am 8. Januar 1831 stattgehabte feierliche Ver
kOndigung der Verfassung vom O. dess. Mts. war zwar in dem 
eine Reihe von Jahren hindurch zwischen dem Yolk und dem 
FOrsten gefuhrten Kampfe urn dies Staatsgrundgesetz ein vor
Hi.ufigerStillstand eingetreten. Aber das Verhaltnis des Volkes 
zu seinem Ftirsten und dessen Regierung war doch kein bes· 
seres geworden. Schon bald zeigte sich, dall FOrst und 
R egierung wenig geneigt waren, den Bestimmungen der 
Verfassung nachzukommen, oder da13 sie doch mindestens 
darauf ausgingenJ zweifelhafte Bestimrnungen in ihrem 
Sinne auszulegen . Die Millwirtschaft der Grafin Reichen
bach war zwar, Dank dem energischen Auftreten der Kas
seler Burger, beseitigt, aber die morganatische Ehe des Kur
prinzen und Mitregenten, tatsachlich aber alJeinigen Regenten, 
Friedrich Wilhelm mit der Grafin von Schaumburg liell 
die Befilrchtung ahnlicher MiBstande fOr die Zukunft sehr 
begriindet erscheinen, zumal anstelle des Zerwo.rfnisses 
zwischen dem Kurfilrsten Wilhelm H. und seiner Gemahlin, 
der Kurliirstin Auguste, nun eine ebenso bedauerliche 
Zwistigkeit zwischen dem Kurprinzen und seiner eben ge
nannten Mutter eingetreten \var, die am 7. Dezember 1831 
zu der sog. ersten Garde du corps-Nacht in Kassel fOhrte. 
Dabei war die wirtschaftliche Lage des Landes aullerordent
li.ch ungiinstig. Die preullische Zoll- und Steuergesetzgebung 
vom Jahre 1819 mit ihrer Verlegung der Zolle aus dem 
Inneren des Landes an die Landesgrenze hatte die Nach-
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barstaaten zu ahnlichen Schritten gezwungen. D adurch 
waren die ein zelnen S taaten vam V erkehr liber ihre Grenzen 
hinaus fast vOlli g abgeschnitten. Kurhessen mit seiner im 
Verhiiltnis zu seinem F W.cheninhalt aulilerordentlich ausge
dehnten Grenze litt darunter ganz besonders. D ie hohen E infllhr
zOlle Preulilens und des an sein Zollsystem angeschlossenen 
Hessen-Darmstadt li e~en eine Ausfuhr kurhess i6cher Erzeug 
nisse nicht Zll, umgekehrt erscbwcrten die kurhessischen Zolle, 
da man zwar GrenzzOlle eingefuhrt, die Binnenzillle aber 
zum grolilen T cil beibehalten hatte, nicht nur die Einfuhr 
aus dem Ausland e, sondern auch der Verkehr im Inlande. 
Handel und Verkehr stockten, das H andwerk lag darnieder, 
die Landwirtschaft litt Not . So war denn uberall im 
·Lande reichlicher Zundstoff angehiiuft, der bei der gerin g 
sten Gelegenheit zum Aufflammen k ommen konnte. Einen 
Beweis dafUr liefern die im Nachstehendcn geschilderten 
V organge. 

Das kleine, im Jahre 1832 in 230 H ausem 1732 Ein
wohner 1) , ahlende S tadtchen Naumburg an der E lbe im 
Kreise W olfhagen war erst durch den R eichsdeputations
hauptschlu lil vom 25. Februar 1803 an Kurhessen gekom
men. Bis dahin hattc cs dem KurfUrstentum Mainz angehOrt 
und mit den DOrfen Altendorf und Altenstadt ein beson
cleres Amt gebildet. Von den ubrigen mainzischen Be
sitzungen mehrere Meilen entfernt liegend, durch R elig ion 
und S taatsangehorigkeit von den nachsten hessischen Orten 
getrennt und selbst ohoe engeren Zusammcnhang mit den 
beiden D brfe rn des eigenen A mtes, die trotz der mainzischen 
H errschaft protestantisch ge worden und geblieben waren, 
fuhrte das Stadtchen unter dem Krummstab ein stilles und be
schauliches Dasein, indem die main zische R egierun g diesen 
entfernten und unbedeutenden A uBenposten wenig be
lasti g te. Das war unter ·der kurhessischen R egierung anders 
geworden, namentlich se it mit dem R egierungsantritt Kur
fUrst Wilhelms n. in Kurhessen mit dcr Bescitig un g vieler 
alten Einrichtungen vorgegangen wurde, die haufig wohl 
nicht berechtig te, aber Heb gewon nene E igentUmlichkeiten 
ein zel ner Orte darstellten, Wie in anderen Orten hatte 
auch in Naumburg neben der allgemeinen wirtschaftlichen 
Notlage das Verbot mancher althergehrachten Gebrauche 
die BevOlkerung verstimmt und miBmutig g emacht. 

I) Nach dem KurhessischclI Staats· und Adrc6handbuch auf dag 
Jahr 183B. Nach uem Hnnd buch fii r t8rH waren cs 232 Hiill ser und 
154 1 SeeleD. 1832 ist kein J-landuuch erschiencll . 

, 
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Nun war es in Naumburg ublich, an Festtagen und bel 
Prozessionen zu "beiern". Beiern heiJ3t: mit den KIOppelen 
eine Seite der ruhig hangenden Glocke taktmaf3ig anschla
gen, im Gegensatze zurn Lauten, bei dem man die Glocke 
in voUen Schwung bringt, sodaS der langsamer mitschwingende 
Kloppel an beide Seiten der Glocke abwechselnd anschlagt '). 
Durch das Beiern wird, wie Vilmar sagt, "ein dumpfer, 
ernst nnd gleichsam melancholisch klingender Glockenton 
erzeugt, und demnach das Beiern zum Einlauten der hohen 
Feste und der Leichenbegangnisse gebraucht". Dieses 
Beiern hatte nun der Magistrat der Stadt Naumburg bereits 
im Januar 1829 ') verboten. Er war dazu durch die Erwa
gung veranlaBt word en, daf3 das Beiern, abgesehen davon, 

I) Grimm, Dcutschcs Wortcrhuch, Band I , Spaltc 13GB. - Vilmar, 
ldiotikon von Kurhessen, Soitc 00. Wenn Vihnar Ilngibt, daB im 19. Jahr
bundcrt das Beiero nUT in dell III den Oiozesen Mainz nnd Koln ge
horigen katholischen Orton (Amt Amollchurg mit Ncustadt, Nallmhurg, 
Volkmarscn) Ublich gcwesen sci, kOlllltc dies ZlI def Annahme fiihren, 
dall das Beicrn einc hcsonderc katholischc Einrichtung gcwesen sei. Das 

. ist aber ni eM dcr Fall. Verfasser hat cs anfangs der 1880 er Jahre ooeh 
in dem protcstanti schcll waldcckischcn Dode Gcllcrsht1l1scn bci cincm 
Begrabni ssc gchort. Anch in dem protestantischcn Elbcrfeld schcint cs 
iibLich gcwesCll III scin, wie cin in den 1850 er Jahrcn dort liblichcr, mir 
von En. Pack in Kassel mitgcteiltcr Kindervers vermuten HiBt : 

"Bim bam bcier, 
De KOslcr mag keen Eier . 

. Wat mag he dann ? 
Spcck in de Panll! 
o dc Icckersche KoslcnnallD! 

lm MiHclaltcr dicnte !Jas Beicrn auch zum SturmlU.utcn. Die Stufm-
glocke ("alt Burklockc" ) in Osnabrlick trug di e lnschrift: 

WCllO ick sla au eincn Bord , 
is dat Upror, Brand edeT llord, 
wenn ick sla all bcide Banden, 
sind dar nye Heren vorllanden. 

Die Sturmglocke auf dcm 182G abgcrisscncn 
Icigte dic Verse: 

Jck hoit boose gramme Grict, 
Als ick sIna, so slaa ick met vcrdrietj 
Slaa ick an cncn Rant, 
So is er moordt of bru.nt, 
Slaa ic_k uan hoyden zydcn, 

(Rats hcrrnwahl.) 
Mittcltor Zll KJove 

So wil den Ondordaen tegens den Landesherr stryden. 

(v. Below, Dns illtere deutschc Stii.dtewcsen, S. 51. - v. Velscn, 
Klove und Umgcgcnd, S. lB.) 

') Hicrnach ist ViJmars Allgabe Zll berichtigcn, da8 das Verbot "urn 
das Jallr 1838" crfolgt sei. 
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dall es .. k eine das Gemut feier!ich oder andachtig stimmenoe 
TOne hervorrufe, sondern das Ohr derart beleidige, dall es 
Nervenkranke zur Verzweiflung bringen kon ne", auch mit 
Lebensgefahr fur den Glockner verhunden sei, der, urn es 
zu bewirken, mehrere <;teile Leitern bis zu den Glocken 
erklimmen mUsse, und da~ das Beiern fern er auch den 
Glocken schade und durch ungeschicktes Anschlagen des 
eisern en Kloppels leicht einmal die Glock e springen kOnne. 
Der Magistrat hatte sich vorher des Einverstandnisses des 
Ortspfarrers Lucas 1) versichert, der, von der Ansicht aus~ 
gehend, daB das Beiern .. ein blol3er, nur noch in einzelnen kat ho
!ischen Gemeinden bestehender Millbrauch sei", gegen das 
Verbot keine Einwendungen erhob. Das V erbot stiell aber 
sofort auf Widerstand in der Burgerschaft Naumburgs und 
am nachsten F ronleichnamsfeste wurde trotz des Ver
bots gebeiert. 

Der Magistrat zeigte nun den Mann, der gebeiert hatte, 
zut' gerichtlichen Bestrafung an; abeT die Polizeikommission 
verweigerte eine solche, weil der Magistrat zum Erlassen 
des V erbots nicht zustandig gewesen sei. Nur die Polizei
kommisson sei zu einem solchen Verbote berechtigt ge
wesen. Der Magistrat stellte darauf bei dem Kreisamte ') 
i il Wolfhagen den Antrag, ein solches Verbot zu erlassen. 
Nach Anhoren der Polizeikommission, zu deren Sitzung auch 
Pfarrer Lucas eingeladen und erschienen war, erlie0 dann 
Kreisrat Heuser ') das erbetene V erbot. 

Das Beiern unterb!ieb dann bis zu den Septembertagen 
des Jahres 1830. Die damals im ganzen Kurfilrstentum 
herrschenden Unruhen brachten den Naumburger die Er
innerung an den so ungern verlorenen alten Brauch wieder 
ins Gedachtllis und man unternahm es, wiederum zu beiern. 
Das setzte sich fort bis in das Frubjahr 1831. Die Folge 

• 
I) Professor Magnerieus Lueas war, eli c er Pfarrer ill Naumburg 

wurdc, rater im Minoritenkloster zu Fritzlar nnd Professor an del' dortigen 
Latcinsehulc (Gym nasium). 

ll) Krei samt und Kreisrat entspreehen dem jetzigcn Landratsamt 
und I.andrat. 

11) K a r 1 Miehael Heuser, Sohn des Amtmanns Maximilian ' If,cnscr 
zu Nicderaula 'und seiner Ehcfrau N. N. , geb. Grabe, war gcborcn 8. Jun i 1788 
zu Nicderau]a, studierte in ~ i ntc]n , nahm an den Befreiungskriegen tcil 
und war dann Auditeur in Rinteln, wurdc dann nacheinander Amtmann 
ZlI GroBalmerode und Naumburg, hierauf Kreisrat in Wolfhagen und schlicl3-
lich Landrat in Witzenhunsen , wo er am 17. Juni 1846 stariJ. Er war 
vcrheiratet mit seincr Base Charlotte Heuser, geb. 19. Januar 1798 zu 
Hintclu , gest. 22. Juni 18GB zu Paderborn . 

• 
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waren einige polizeiliche Bestrafungen. Die Personen, die 
vcn diesen betroffen word en waren, sammelten nun Unter· 
schriften fUr eine Bittschrift an die Regierung der Provinz 
Niederhessen in Kassel, in der urn Aufhebung des Verbots 
des Beierns gebeten wurde . N eben zahlreichen Burgern der 
Stadt lielil sich auch Pfarrer Lucas, seinem fruheren Stand
punkte untreu werdend, dazu veranlassen, die Bittschrift zu 
unterschreiben. 

Die R egierung lielil die Bittschrift unterm 9. Juli 1831 
dem Kreisamte in Wolfhagen zum Bericbte zugeben. Damit 
lielil sich Kreisrat Heuser Zeit. Erst nach 7 Monaten, am 
7. Februar 1832, kam er der ihm gemachten Auflage nacb. 
Er stellte fest, dalil das Beiern aHerdings "keine angenebme, 
lur Feierlichkeit stimmende, sondern hllchst unangenehme, 
die Nerven nachteilig erschlitternde TOne" hervorbringe, doll 
auch die Turmtreppen in Naumburg eng und steil und fur 
den U ngeubten schwer lU ersteigen seien. Die dadurch 
entstehende Gefahr sei aber nicht nur beim Beiern vor
handen, sondern auch beim Lauten, weil auch dieses haufig, 
namentlich an hoben F esttagen, lur Erleichterung der Lauten
den oben bei den Glocken, nicht unten im Turm, geschehe. 
Das Beiern selbst sei nicht gefahrlich, weil die Glocken dabei 
nicht in Schwung gebracht wurden, sondern still hingen. 
Heuser schlug scblieBlich vor, bei dem geistlichen Kom
missariat in Fritzlar als der nachsten katholiscben geistlichen 
OberbehOrde AuskuRft einzubolen, ob das Beiern Uberhaupt 
einen kircblichen Zweck babe und nicht durch ein feierliches 
Lauten ersetzt werden kOnne, verneinendenfalls ob es nicht 
eingescbrankt werden kOnne. Fur den Fall der Beibebaltung 
des Beierns sChlug Heuser vcr, Zll bestimmen, daB nur ver· 
standige und vorsichtige Leute dalu verwendet werden sollten 

,und das Beiern bocbstens eine Viertelstunde dauern dUrfe. 
Die R egierung der Provinz . Niederbessen entsprach 

diesem Vorscblage bereits am 14. Februar 1832, wandte sich 
aber urn Auskunft nicht an das Kommissariat in Fritzlar, 
sondern an die k ochste geistlicbe BehOrde, an das bischof
liche Domkapitel zu Fulda. Dieses forderte den bischOflichen 
K ommissar 1) zu Fritzlar zum Berichte auf nod antwortete 
dann am 18. J uni 1832 der Regierung, "das Beiern mit 
den Glocken sei ein nicbt nur in der fuldischen Dilllese, 
sondern aucb ringsum in den Ubrigen BistUmern ganl unbe-

1) Die Person des bisch(Wichcn Kommissars ist ans dem Staatshand
Luchc nicht zu ersehcll. 

• 
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kannter oder wenigstens langst abgesteJlter Mi13brauch, der 
noch nie ven einer kirchlichen Vorschrift, als zur Feier 
des Gottesdienstes geMri g, b~gunstigt worden sei. D as 
Domkapitel sei demnach in U bereinstimmung mit dem 
Magistrate zu Naumburg, dem Kreisamte zu W olfhagen 
uod dem geistlichen Kommissariate zu Fritzlar cler Meinung, 
da13 der Brauch des Glocken-Beierns in Naumburg als die 
R elig ion und den K ultus nicht fOrdernd, vielmchr d ieselben 
stOrend , wie auch den feineren Ohren schmcrz1ich und den 
Lautern gefahrlich, untersagt werden, dafur aber ein ge
wOhnliches nicht uber 10 Minuten, selbt bci aullergewOhn
lichen Feierlichkeiten nicht uber eine V icrtclstunde, und 
auch dieses nur mit 3 Pausen, dauerndes GelJ.utc zu g-e
statten seL FUr die Innehaltung dieser Besti mmung sei 
der GIOckner verantwortlich zu machen. Der Ortspfarrer 
Lucas sei wegen der im Gegensatz zu seiner frtiheren 
Haltun g in dieser Sache vorgenommenen U nterzeichnung 
des Bittgesuchs zurechtgewiesen worden". Das Domkapitel 
schlo13 in sehr hofli chen W orten mit der H offnung, dall d ie 
Bittsteller sich nun wohl beruhigen wurden und das Beiern 
wie andere derg leichen MiBbrauche, z. B. der des Oster
feuers zu Volkmarsen, in Vergessenheit geraten werde 1). 

D ie R egierun g wies nun das Kreisamt in W Olfhagen 
unterm 30. Juni 1832 an, die Bittsteller abschlagig zu be
scheiden und uber die Befolg un g des Verbots des Beierns ' 
Zll wachen. 

Das D omkapitel hatte sich aber in seiner A nn ahm e, 
daB der Brauch des Beierns in Vergessenheit geraten werde, 
getauscht. D ie Einwohn~rschaft von Naumburg war viel
mehr uber das Verbot in hohem Grade entrGstet und eine 
Anzahl Burger beschlol3, der behordlichen Anordnun g Wider
stand Zll leisten und das Beiern fortzllsetzen. So wurde denn 
auch am Morgen von Mar ia Geburt, am 8. September 1832, 
das Fest in der hergebrachten W eise mit Beicrn eingeleitet . 
Der Justizbeamte ') des Amtes Naumburg, H einrich Alexander 
Lagisse '), als Mchste staatJiche Behorde am Orte, schritt 

') Das Schrcihen ist unterzeichnct VO Ill Domdekan .F'ricdrich Boni
fati us Fre iherrll von Kempff. 

j) Damalige amtH che Bezeichnung des Alll is ri chtcrs. 
3) J~agisse scheint mit def Bevijlkcrun~ nicht Ruf dem bestcll Fullc 

gestandcn zu habell . Das Hillt sich illl S c j ll i~c n !loch bekanntcll Anek
doten sch1icfi en, die sich mi t sein eI' Person heschaJtigcn und derell cine 
darin gipfelt , daB schon zu soillen Leuzeiton ein Lehnsessel fii r ihn in 
der Hijllo bereit gestanden habe. II cinrich Lagisse starb 31s Jnstizbeamtcr 
:1.. D., 74 Jahro nit, am 14. Marz 1.870 iu Kassc l. 

Zoilsohr. Bd. &I.. 
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nun sofort gegen die Dbertreter des Verbots ein und liefl 
den Anstifter, den Burger J akob Kranz, verhaften und zurn 
Verhor vorfiihren. S eine Gesinnungsgenossen wollten das 
nun wieder nicht zugeben line] riickten deshalb v or das 
Amtsgebaude. Zufallig lautete cs in d iesem Augenblieke 
gerade zum H oehamt und die naeh der Kirehe strOmende 
Menge wurde von den Aufrlihrern mitgezogen. Man drang 
in das Amtsgebaude ein - manehe Beteiligte woh! ohne 
eigentlich zu wissen, \Vorum cs sich handele - und ver
!angte die F reigabe des Kranz. A Is Lagisse diese verweigerte, 
bemaehtigte man sieh des V erhafteten und fuhrte ihn mit 
fort. D er Justizbeamtc requiriertc lIun, da die stadtischen 
P olizeidiener zur Durchfuhrung sei ncr B cfehle der V olksmenge 
gegeniiber nieht allsreiehten, auf Grlln d des § 3 des Biirger
gardegesetzes vom 23. J uni 1832 ') die Biirgergarde zur 
Hilfeleistung und befah! deren K om mandellr, dem Hallpt
mann S artorins '), den befreiten Burger Kranz d ureh die 
Biirgergarde wieder verhaften und in das Arntsgebii llde zu
riickfilhren zu lassen. Allein das war vergeblich, die Btirger
garde verweigerte den Gehorsam. 

Nun maehte Lagisse von dem ihm naeh § 4 des BUrger
gardegesetzes 3) zustehenden R eehte Gebraueh, das Militar zur 

I) Der § S lautct: "Diese Bli rgcrgll nlc hat all on Geri chts-. Vcr
wnltuugs- IInd ll ndcren ZivilbchorJcn, wclchcll di e E rh altung der gcsctz
l ichen Ordn ung anvcrtnlllet ist, lI amcntlich auch den OrtsvorgesetztclI , 
sowie den Vcrtrctern dersclben, jetierzcit dio verla ngtc bewa rrn cte Un te r~ 
stiitZll Og zu gewiihren". 

2) Ph ilipll Sartorius war kllrfli rsllichcr reitcnder Forstcr ill Nallm burg, 
gel). 1793, gcst. zu KOl·lJach 2H. ~ l a i ISGS. 

3) De l' § 4 Jes Ges. (0 05. Sam mlg. 1832, S. 121) 1autctc : 
,, In alien Fiillcn, wo zur All frochterha ltung der gcsetzl ichcn Onl11ung 

odeI' Z llr Sichcrstell Ll ng der durch cinen aul3crordcnm chcn Vorgang oder 
ZusammcnJ auf betlrohten tHfentl ichan Huho die gewo hnliche Polizeigewl.l1t 
mit }I;ioschl ull del' Gendarmerie nicht hinrcichend erschcint, IUlIl die Mit· 
wirkllng eincr bewaffneten M:lcht notig er:tchlet wird, sollon die im § 3 
gedachten BahurJell sofort die Bii rgcrgarde rcquiriercn, unt! wenn dercn 
Bcistand nicht zc i t i~ gCllug crfolgen ouer nicht all srcichcnu erschci nell 
wii rdc, den Mi litlir. Hcfchl sbither znr gce ignctclI Jli lfe icistllng ohne Vcr. 
zug au rfordern . 

Die Mil iHiruehorde hat dcshalbigcll Hequ is itioncn der Zi\' ilbchGnle 
ullges5.umt ZII cntspl'ochen und die crforderl iche lI ilfelcistung llnd Mi t. 
wirkung so lange eintreten t U lassen, als solche die Zi vil bchonlc Zllr 
Erreichung del' Zwccke fU r nOtig erachlet. 

1st dicser Fall nich t mohr vorhandcn, so lutt die MiJiUirhchorde, auf 
die deshal lJige schrift liche Auffordcrung der Zivi lbeho rde oh ne Vcrzug die 
HilfeleistulIg und Mitwirkullg scitcns des l\'lil itUrs cinzlIsteJi en lIncl die 
Itierunter lloligcnBcfchle nlshald zu crtcilen. 

Dcm Mili tiir IJ lci bt cs jedoch liherl asscn, die Stellungen einzunchmcn 
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Hilfeleistung zu requirieren. Der am schnellsten zu erreichende 
Truppenbefehlshabcr war der Kommandeur des in Wabern 
liegenden Teils des 1. Husarenregiments ' ), der Major Ludwig 
von Baumbach-Siebertshausen. An diesen richtete Lagisse 
die Bitte, eine Eskadron nach Naumburg zu senden. Da 
v. Baumbach aber nur ilber eine Eskadron verfiigte, die er 
nicht ganz aus der Hand geben wol1te, sandte er nur ein 
kleines Detachcment unter dem Premierleutnant v. Trott ab '). 
das noch in der Nacht zum 9. September in Naumburg eintraf. 

Aber am nachsten Tage gel. ng es den wenigen Husaren 
nicht, den Aufruhr Zll unterdrilcken und den Behorden An
erkennun g zu verschaffen. Lag isse wandte sich deshalb 
nun nach Kassel an das Ministeriurn des Innern und hat 
urn Entsendung von Infanterie. Das Ministerium des Innern 
tei lte die Angelegenheit sofort dem Kriegsministerium mit. 
Der Kriegsminister hielt am 10. September dem Kurprinzen 
Vortrag und beantrag te, "eine geschlossene Kompagnie 
des Leibgardercgiments a), vorerst fOr 5 Tage, nach Naum
hurg, und zwar unter Anwendung des landesherrlichen 
Befehls vom 16. November 1796, zu entsenden, urn die 
dortigen Beha rden sowohl bei der Arrestation der Radels
filhrer der am H. und D. September daselbst vorgefallenen 
StaTUngen der offentlichen Ruhe, als bei der vom Ministerium 
des Inneren angeordneten Suspension und Entwaffnung der 
dasigen Burgergarde zu unterstUtzen, und dagegen an dem, 
auf das Einriicken dieser Infanterie-Abteilung folgenden 
Tage des dortselbst befindliche D etachement vom 1. H usaren
R egiment, auf welches ebenwohl der vorgedachte landes
herrliche Befehl vom 16. November 1796 zu erstrecken sei, 
nach W abern zuruckmarschieren zu 1assen". Der Antrag 
wurde genehmigt und der 2. K om mandant der Residenz 

und die Anordnu ngen zu lreffen, wclchc dussclilc sowohl zur eigencn 
Si cherhei t :t l s nnch zur V orhcreitu ng ferll ercr I I i I fcl cistu ng fHr Iltitig erachtet". 

I) Dus 1. lIusarcnregimcnt lug 1831 und 1832 mit dcm Hcg iments
stah, ti er 1. und der 2. Eskadron in T{assel und mit del' 4. Eslmdron in 
Wabern . Die 3. Eskadroll stand dcrdortigcn Unruhcn wc/.\:cn illl Hannuischen. 

'I) Wilhclm von 'l'rott zu Solz, geh. 2. Lt. 1802 zu .Ma.riJurg, Sohn 
des Obervorstchers \lnd Obcrappela.tionsgcrichl srnts Wilhclm Friedrich von 
'l'rott zu Solz, wurde 1. 4. 1815 Kadctt ti nt! Puge, 8. 4. 1820 Sekond
lcutnunt illl 1. lnt-Hcgt., 1. 6. 1821 illl 1. lIus .-Regt., 6. G. 1830 :Premier
leutnant darin, 1. 10. 183:.2 im Lcihdmgoncr-Regt., 3. 10. 1834 in den 
Huhestand vcrsetzt, Icute in Pension in Fritzlar, wo er 20. 8. 184 1 starb. 
War 1838 Mi tglicd der La ndsHinde fnr die Hi tterschaft des Fuldastrollls. 

~) L -I. 1nl!) al s ~' li si l ierregilJlellt. v. Gersdodr (kurhessischcs) Nr. ~ 
HufgeWst. 

14 • 
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und Brigadier Boedicker angewiesen, dem lnfanteriekom
mando die notige scharfe Munition, 40 Patronen fUr jeden 
Mann. aushandigen zu , lassen. Gleichzeitg erlieB der Kur
prinz eine Ordre (Nr. 129 von SchloB Wilhelmshohe. den 
10. September 1832). nach der das Leibgarderegiment die 
nach Naumburg zu entsendende Kompagnie, einstweilen fur 
5 Tage. zu stellen. das in Naumburg befindliche Detachement 
des 1. Husarenregiments nach Eintreffen der Infanterie oach 
W abern zurOckzukehren hatte. Der auch nach dieser Ordre 
auf beide Kommandos anzuwendende Befehl vom 16. No
vember 1796 1) verdankte einem ahnlichen Vorkommnis seine 
Entstehung. lm November 1796 war in dem 1866 an Hessen
Darmstadt abgetretenen Flecken Treis an der Lumbda ein 
Aufruhr ausgebrochen. zu dessen U nterdriickung je ein 
Kommando vom Regiment Prinz Friedrich-Dragoner und 
vom lnfanterie-Regiment Erbprinz dorthin entsandt wurden. 
KurfUrst Wilhelm I.. bekanntlich ein sehr sparsamer Mann. 
war nun durchaus nicht gewillt. fUr die Widerspenstigkeit 
seiner U ntertan en auch noch K ost en zu tragen. Er be-

. stimmte also durch den erwahnten Befehl. dall .. in alien 
Fal1en, wo Gemeinden od er Untertanen wegen bezeigter 
Widersetzlichkeit und U ngehorsams oder anderer Exzesse 
llSW. Militarkommandos eingelegt werde n, von dem belegten 
art einem Kapitiin taglich 3 Taler. sowie jedem Subaltern
offizier 1 Taler 16 Albus 2) Diaten als Zulage vergiitet. den 
Unteroffizieren. Spielleuten und Gemeinen aber. auller der 
Verkostigung. doppelte Lohnung. auch resp. die nOtige 
Fourage. abgegegen und demn achst auf die schuldig Be
fundenen repartiert werden solle.e( -

Der K ommandeur des Leibgarderegiments. Oberst von 
Altenbockum. bestimmte nun die 5. Kompagnie seines Re
giments. deren Chef der Hauptmann Briede 3) war. zum 

1) Hessische Landesordnungen, Band 7, Seitc 694. 
2) 1 'ruler Hi Alons = 11/2 Ta-Ier = 4,50 .At. 
iI) Friedrich Wilhelm Ernst llri ede, gob. 27. 8. 1792 zu Ziegenhain 

al s Soh n des hessen-kasselischen Prcmicrleutnants a. D. Joha.nn Friedrich 
Wilhelm Hriede zu Troysa und seiner Ehefrau Philippine l(al'oiine E ii sabeth , 
geb. Simmer, trat 22.9. 1803 als Fellerwerker in die kurhcss ische Artill cri e 
oin, wurde 23. 4. 180G Stuckjunker, 31. 3. 1808 MarechaJ des logis in uer 
kgl. westfalischen reitcndcn GardeartiiJ erie, Fcidzng 1809 in Sachscn, 
wurde 24. 7.1810 SekondJ entnant tm 2. Husaron- i{ e~t., 25.8. 1810 in das 
2. Linien-Tnfallteric-Hcgt. versetzt, erhielt di e Fiihrullg der Regiments
artillerie , 2G.2. 18 11 J)remie ri eutnant, Feldzug 181 2 in RuBland, Sehlachten 
nnd Gefechte bei Smolensk (Walntin a. Gora), llorodino, Sterl illo bei Krasnoi 
,tm 15. 11. 1812, wo er sieh mit den beidenletzten GesehUtzen des west
fiil ischell Anncekorps durchschl ug, die er abor U01 Ors7.a (Ponary) stehen 
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Zuge nach Naumburg. Hauptmann Briede brach darauf 
am 11. September 1832, morgens fruh 3 Uhr, bei starkem 
Regenwetter mit seiner Kompagnie in Starke .von 3 Offi
zieren (Premierleutnant von Stockhausen II. '), Sekondleut
nant von Apell'), Sekondleutnant Koniger ' ), 1 Kompagnie
wundarzt (Montag '), 1 Feldwebel, 1 Sergeanten, 1 Capitan 

lassC"n mu6te, Ohergallg (iher die Hercsina, F eldzug 1813 in S,LChscn, Ver· 
teidigung YOIl Dresden , e rh icl t 1. 4. l8 W tlnrch eillstimmige Wahl des 
Offizierkorps seines Regiments tlas Rittcrkrcur. dcs Ordcns der west· 
falischen Krone und zug leich die Erncnllung zum VoltigcurkapiUin , wurde 
27. 12. 1813 StahskapiULn im kurhess ischen Rcgt. Landg raf Karl , 18 14 
Feldzug gegcn Frankreicb, Bcla.gerung von Luxemburg, J8 . 3. 18 14 bei 
Merl schwer verwundet, FeIdzug 18 15 gegen Fraukrci ch, Bclagcrung von 
Maizicrcs, Gefechte hei ~rohon und Les Granges, erhielt 14. 2. J8 W den 
OnIen vom eisernen Helm, wurde 1. 5. 1821 (Ordre vom 14. 2 . 1821) 
Kapitli.n im Lcibgarde·Rcgt. , 3 . 11. 1833 Major und interimisti schcr Bataillons~ 
kommandeur, 21. 12.1834 Bataillonskolllmandeur im 1. InfAlgt ., 7 . 10. 1836 
mit Patent vom G. 10. 1836 Oherstleutnant dllrin , 12. 9. 1839 mit der 
Armecuniform in den Ruhestand versetzt und i~ la suite der Armee gc· 
steJlt; starb 18. 11. 1862 in Kasse1. Seit 9. 8. 1835 verheiratet mit EmiIie EIisa~ 
both Grandidier, gcll. !3. 8. 1799 ill Kassel, gest . dasclm t13. 9. 1862. 3 Killder. 

1) HallS KarI Ernst August .Moritz Oeorg von Stockhausen, geh. 
21. 10. 1002 zu Wiilmersen, 14. 4. 18 15 bis 30.4. l S tD Kadett, 30. 4. lS tD 
Sekondleutnant im Gardegrenudier-Regt., L 5. 1821 im Leibgarde.Regt. , 
20. 6. 1829 Premierleutnant darin, W. 4. 18H4 in das Regt. vakant Prinz 
Solms versetzt, 1835 Kammerherr der KurHirstin , 12. 5. 1837 mit Pension 
und dem Charakter al s Kapitfrn verabschiedet; sta rb 15. 8. 1838 in Kassel. 

2) Karl EmiL von ApeJl , geb. 12. 1. 1807 in Rinteln , trat 2(i .2. 1824 
als Freiwilliger ill das Gardejagerbataillon cin, wurde 1. 1. 1825 Portepee
Hihnrich darin , U. 5. 1827 Sekondl eutnant im Leibgarde~Regt. , 25. G. 1887 
Premierleutnant im 3. Inf.-Regt., 30. 9. 18,17 Hauptmanll und Kompagnie. 
chef da-rin , F eldzug 1849 in Baden, Besetzung von Hirschhorn, 4. 11. 1850 
ins 1. Inf.·Regt., 1850 Platzmajor in Kassel, aggregiert dem Leibgarde~ 
Regt., 28. 8. 1851 als Kompagniechef cinrangiert, 25. 6. 1854 Major und 
llataiUonskommandeur im 2. Inf . ~ Regt. , 13. 8. 1859 im 3. Inf .• Regt.., 
19. 7. 1800 Oberst1eutnant darin , Feldzug 186li in SUdwestdeu tschland, 
KOlllmandant des Forts Weissenau bei Maiuz, 17. 9. (16. 10.) 1866 mit 
Pension uud dem Charakter al s preul3ischer Oherst verabschiedet; s tarh 
G. 1. 1887 in Fulda. 

3) Karl 'fheodor Anton Philipp Koniger, geb. 4 .. 12. 1800 in KasseJ , 
war 1. 7. 1S25 bis 13. 10. 1829 Kadett, wurde 13. 10. 182~ Sekond
leutnant im Leibgardc-Regt., 7. 12. 1832 auf Wartegcld gestellt, 17. 2. 1842 
hei def Kriegsverwaltung angestellt, 1843 Kriegskommissar, spater Ober· 
kommissar, dann Kriegszuhlmeister, ging 1866 wilhrend des Feldzugs 
in Siidwcstdeutschland mit del' Kri egsverwaltllng von Hanau nach Darm~ 
stadt, spater nach Ulm. Er starh im Ruhestand in Kassel am 16. Juni 1880. 

4) Ernst Friedrich Franz l\1ontag:, geb. 10. 10. 1801 in Kassel , wurde 
24.10. 1819 Kompagniechirurgus 2. KIasse in der Leibgrenadicrganle, am 
1. 5. 1821 im Leibgarde~Regt. , 18. 5. 1823 KompagniewlIlldarzt L Klasse 
darin , 21. 2. 1884 BataiUonsarzt, 21. 11. 1842 wirklicher Bataillonsarzt im 
Jliger~Bat., 3. G. 1844 Reg imcntsarzt im 1. Inf.~Regt., 30. 1.1854 pensioniert. 
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d'armes, 1 Fourier, 4 Korporalen, 12 Gefreiten, 2 SpieUeuten 
und 51 Gardisten ') von K assel nach Naumburg auf und 
marschierte liber Nordshausen, Elgershausen, l-Ioof, Breiden
bach, Martinhagen und Balhorn nach seinem Bestimmungs
orte, wo er mittags 11 U hr eintraf und seine vom R egen 
vollig durchna Bte Kompagni e auf dem Marktplatze aufmar
schieren lieJ.\. Auf Befehl Briedes rtickte alsbald auch das 
Husarenkommando des Premierl cutnants va n Trott aus und 
nahm am Iinken Fltigel der K ompagnie Aufstellung. Briede 
kam nun mit dem herbeigeeillcn Justizbeamten Lagisse 
iiberein, dall nochmals die V c rhaftung der Rad elsftihrer 
versucht und die Zivilbeamten dabci milita risch unte rstiitzt 
werden soUten. Dies miBlan g aber, weil die 6 H auptange
schuldigten sich beim Ei nrlicken der K ompagnie alsbald 
durch die Flucht der F estnahme ent lOgen hatten. Nun 
wollte Hauptrnann Briede dazu schre itcn, d ie B urgergarde 
zu entwaffnen uud aufzulosen. Da stellte sich ab er ein 
neues Hindernis heraus. Briede und Lagisse durftcn als 
Organe des Kriegs- und des Justizministeriums der B urger
garde keine Befehle erteilen, weil letztere dem Ministerium 
des Inn ern unterstand ~. Es mu.fi3te also durch einen rei
tenden Boten der Kreisrat Plitt 3) aus der 'I. Meile entfernten 
Kreisstadt Wolfhagen.herbeigeholt werden. In der Zwischen
zeit lieS Briede eine Sichcrheits wache von 1 U nteroffizier, 
1 Gefreiten, 1 Spielmann und 18 Mann aufziehen, die einen 
Posten vor Gewehr und einen soIchen vor dem Quartier 
des Hauptmanns aufstellte. Dann wurde die Kompagnie 

I) Der geringe MUllnscha.flssLand cnt,sprac h den kurhess ischen Gc· 
wohnhcitcn. Nur im Somrne r w~ihrcnd dcr Kxe rzierze it II nd wiihrcnd dcr 
im Augu st stattfindcmlen ~ l a nij vcr waren lii e Kotnpagn icn voll ziihlig. 
Wiihrcllll del' i.i brigen Zcit wunlc ciu g rofScl' TcB def M.annschaften bcurlaubt. 

i) § 10 des Bii rgergardegese tzes la utctc: " Allc di e Hil rge rganlc be· 
treffcnde Anordnnngcn, sowohl in Beziehu ng auf die dllrch dicses Gc
setz rcstgcstell tell orgu lli schen Verh llltn issc, .1I s auc h fil r d ie DewaffJlll11g 
lmd Ordnung illl Diell ste, desg lcichcn d ie Bestatigllng der .Offizicrc, sowci t 
sic lHlCh § 4G erfonlcrt ist, crgchcn van dem Ministerium des Jnnercn. 

Auch wird der "Min istc r dcs l unern durch die Behord cn, ntlmentii ch 
die Regierung d.a riiher wachen lasscn, da B von den HiirgcrgardclI dell gc
setzli chen Vorschrifte ll lUld den erwiihn tc n AnordnungcH ii bcrall gcbUhrcnu 
Il l.lchgcleht und so der Zweck, dcm Gcsetz ci lle stctshereilc Stiitze zu 
sclw.ffen , UtH so sicherer crrcicht wcrde" . 

(Nach § 4li untcrlagen die ItUUpUClltC lInd Suball.crnoffi zie rc dor Bc
sUitigung des Aiilli sterimlls des Jnne rn. Die Stabso fli zic rc wurden Jlach 
§ 39 vom J,andcsherrn a.uf Vo rschl ag des Ort izierko rps bestellL) 

') Der Kreis mt, Christian Emil Pl itt, befa m\ si ch crst sc it kurzcm 
in d iesel' StelhUlg. Der St.aat.sk ulender von L8!J l f iihrt ihn Hoch al s Kreis· 
sckrctiir in WolIhagcn a uf. 

( 

, 
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bei den Burgern einquartiert, wobei keiner der letztern 
mehr als 2 Mann zugeteilt erhielt. 

Urn 1 Uhr rnittags traf mit anerkennenswcrter Sehnc\lig
keit der Kreisrat Plitt ei n, Hell alsbald die Blirgcrgarde 
antreten und er6"ffncte ihr in Gegenwart Bricclc's ihre 
Suspension. Dann sollte zur Entwaffnllog geschrittcn 
werden. Aber nun erg ab si ch wicder ein lIn crwartctes 
Hindernis: die Naumbu rger lHirgcrganJe-Kol11pagnie. die 
als bcwaffnete Macht zur Erhaltllllg' cler lZlIhe und Ordnung 
und im Notfalle :tur Landcsverteidigung dienc ll solltc -
be sail u b e r h a u p t k e i neW a ff c n ')! J hre ganze Aus
rustung bestand aus 2 Buglehornern ' ). Diese wurden ihr 
denn nun auch ab- und von dem I{reisrat ein Verwahrung 
genomrnen. 

Naehdern Briede seine Kornpagnie urn ' /,5 Uhr noeh
mals in voller Ausrustung zurn Apell hatte antreten lassen, 
ging ihm urn 5 Uhr die Meldung vom Justizamte zu, dall 
sich die 5 H auptbeteiligten am Aufruhr, Kranz, J ohannes 
H einemann, Joseph Sehrnand, der Kupfersehrnid Werner 
und l10ch ein ungenannter Filnfter, freiwillig dem Amte ge:" 
stellt hatten. D er Sechste lie~ sagen, er werde erscheineo, 
sobald er seine auswartigen Geschafte erledigt habe. Kreis
rat, Justizbearnter und der Burgerrneistcr Joseph Fabra 

, 
I) Die bctrcffendcn §§ des I~ li rge.rgardcgesetzes lautcn : 
§ 1. Die Hlirgerbewaffnu ng in den Stadt· und Landgemeinden 1st als 

eine hleibendo Anstalt fiir \geeigncte Mitwirkung Zllr Erhaltu_ng del' inneren 
Huhe uud Ol'dnung. im Notfalle auch ZUI' Landcsvcrte idigu ug iuncri ll11 lJ 
dcr k UJ·hessischeu Orenzen beslimmt. 

§ 2. Zu diescm Zwccke besteht in jedcm Olio cine der BcvUlkeruug 
angemessenc lHirgergal'do. 

§ 54. Woscntl ich notwendige Bewaffn un g ist: 
1) FUr den BUrgcrgardi stell zu Full: di e Muskcto mit Hajonett IInd 

P,Ltronentaschc ; ausnahmsweise kann jedoch den Bowohncrn kJeinel'c r 
SUi-dte, allf den Alltrag des Stadl rates !tilt! des lWl'gerausschusscs, sofern 
di e Venn c>gcnsve rh iiltnisse del' Stadtkasse die AnschaJfung dol' im § 55 
vorgescliriobenen Mus koteu nicht erlauhen, va n der Hegierung der ]Jrovinz 
gestattct werden, sich mit P ikell zu bewaffnen. 

2) FUr den Unteroffizier auBerdem lIoch das Seitcngewehr. 
B) FUr den OI1izier de l' Sii.bel mit go lde ll elll Portepee damn. 
§ 55. Die wcscll tliche Bcwttffnnng dol' BUrgel'garde zu Full wi rd den 

Uutc roffiz iercn nnd BUrgerg-ardis ten nach tie reD Verl angell atlf Kosten tier 
Gellleindc ungcschaIft, welche jedoch HiI' n icht mebr al s 5 Q/o dcr BcvOlkerulIg 
die Wa[fcn ZlI l iefcrn vcrbuuden ist. 

Die notigell Trollllll cJn, JlOrncr und ' I'rompetcn werden van dcl' Gc· 
meinde ges lellt. 

2) llllg lcho rner = Flilgclhurncr, Signalhurncr., vom cnglischcn hugle· 
horn . Die AktCll schreihcll " Douglohul1l cl' '' . 
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erklarten nun die weitere Anwesenheit der Husaren fOr 
entbchrlich, worauf Briede dem Premierleutnant v. Trott den 
Befehl erteilte, am nachsten Morgen nach Wabern zurOck
zum arschieren, was auch g eschah. 

Am Abend des 11. September wurde Briede noch durch 
einen Brief des P nimierleutnants nnd R egim entsadjutanten 
des Leibgarderegimenls E ngelhard Oberrascht. Er war 
beim Abmarsch aus Kassel ausreichend mit Geld versehen 
word en. Nun teilte ihm "in g ro13er Eile" Engelhard mit, 
e r mOge i a nicht zu viel an das ihm unlerstellte Komm ando 
ausgeben, illdem mehr Geld mitgcgeben sei , als das K om
mando zu beanspruchen habe. Namentlich sei die doppelte 
Viktualienzulage nicht zu zahlen. 

A m Morgen des 12. Sebtember beganll un gestort die 
Untersuchung gegen die am Aufruhr beteilig ten Personen. 
D er 6. Angeschuldig te stellte sich a m Abend dieses Tages 
auch noch . Die Bevillkerung blieb ruhig, so dall Briede 
seine W ache auf 9 Mann herabsetzen konnte. Im Obrigen 
beschaflige er seine K ompagnie mit taglieh zweimaligen 
Apell und Obte an iedem Morgen in der nacbsten U mge
bung der S tadt, soweit nicht das andauernd schleehte W etter 
dies verhinderte, F elddienst und Feldwaehtdienst. Am Abend 
sandte Briede reg elmllaig eine Meldung Ober den V erlauf · 
des Tages a.n den Kriegsminister und an den Kurprinzen. 
D er dazu verwendele rei ten de Gendarm mullte iedesmal 
von W olfhagen herbeigeholt werden, weshalb die Meldung 
stets erst mitten in der Nacht in Kassel ankam. 

Am Nachmittage des 15. September ordn ete Briede 
den Abmarsch seiner K ompag nie fOr den folgenden Morgen 
an und teilte dies dem Iustizbeamten Lagisse mit, der 
aber damit durchaus nicht einverstanden war. Er erklarte, 
er k ilnne nieht dafOr einstehen , dall naeh dem Abmarseh 
des Militars nicht abermals U nruhen ausbrachen und die ver
haftet en R adelsfOhrer der H aft wieder entzogen wtirden. 
Er ersuchte deshalb Briede unter Berufung auf § 4 des 
BOrgergardengesetzes ') ihm, solange die U ntersuchung 
dauere, ein K omm ando van wenigstens 30 Mann am Orte 
zu lassen. Briede mochte sich wohl mit R echt sagen, daB 
es, wenn er van seinen 51 Gardisten mindestens 30 ~fann 
zurticklassen sollte, riehtiger sei, den Abmarsch Oberhaupt 
zu unterlassen. Er glaubte dazu in dem W ortlaute der 
O rdre Nr. 129, wonach er .. einstweilen fOr 5 T age" nach 

I) Siche S. 2LO. Anm. B . 
• 

• 
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Naumburg "ntsendet war, die Ermachtigung finden zu konnen. 
Er gab deshalb den Abmarsch auf und meldete dies llach 
Kassel. Aber am nachsten Nachmittage erhielt er durch 
einen Ordonnanzgendarmen ein sehr bestimmt gehaltenes 
Schreiben des Kriegsministers, Gelleralmajors v. Hessberg, 
worin ihm klar gemacht wurde, dall, da die Ordre des Kur
prinzen seinen Aufenthalt auf einstweilen & Tage beschranke, 
er diesen Befehl nieht ohne gewichtige Griinde habe iiber
schreiten durfen; namentlich aber sei es nicht zu recht
fertigen, daB er mit der ganzen Kompagnie in Naumburg 
verblieben sei, obwohl das J ustizamt nur das Verbleiben 
von 30 Mann gefordert habe. Dem Justizamt seien 3 Gen
darmen zur Verfiigung gestellt word en ; das geniige. Wenn 
weitere U nterstutzung dennoch nOtig sei, werde sie "schnell 
und mit Naehdruek" verabfolgt werden. Er moge hiervon 
nicht nur das Justizamt in Kenntnis setzen, sondern es auch 
unter der Hand in der Stadt bekannt werden lassen, ohne 
gerade damit zu drohen. J edenfall. aber habe er am naeh
sten Morgen zum Regimant z~ruckzukehren. Danach setzte 
Briede nun den Abmarseh auf den 17. September fest. 

Vorher 109 er aber die zu erhebenden Gelder ein. Be
reits am 1&. September hatte der Rentmeister Haas in Naum
burg ihm sehriftlieh mitgeteilt, daB der BOrgermeister Fabra 
sich weigere, die Kosten der den H usaren gelieferten F ourage 
im Gesamtbetrage von 18 Tlr. 14 Alb. & Hlr. auf die von 
Briede mOndlich erteilte Anweisung hin zu ersetzen. Er 
bat deshalb urn eine Absehrift der den Ersatz anordnenden 
Verfugung des Ministeriums des Innern, die ihm auch zu
gestellt wurde. Daraufhin leistete Fabra Zahlung, wie er 
aueh keinen Anstand nahm, die Kosten der Infanterie-Ein
quartieruog, abgesehen van der van den Quartierwirten zu 
liefernden Verpflegllng, zu ersetzen. Diese Kosten beliefen 
sieh auf 1&4 Tlr. 12 Alb. &' /, Hlr. 1). 

Briede brach nun am 17. September froh 3 Uhr auf 
uod marschierte mit seiner Kompagnie zunachst auf dem
selben Wege, wie beim Hinmarsch, wieder zuruck, bog aber 
in Martinhagen links ab und marsehierte Ober die Wilhelms
hohe. Vor dem dortigen Schlosse liell er die Kompagnie 
aufmarschieren und begab sich in das Schloll, urn dem Kur
prinzen seine Meldung abzustatten, wobei er nicht unerwahnt 
liell, dall die Soldaten mit ihren Quatiergebern durchaus zu-

t) Eine aktenmaBige Zusammenstellung der Kosten foJgt aIs Anlage. 
Sic zeigt die Lohnwlgssti.tzc des Militiirs. 



, 

218 A. Woringcr 

frieden gewesen seien und dal3 ke in Krankheitsfall in der 
K_ompagnie vorgekommen sei. Dann marschierte er nach 
Kassel weiter. 

In Naumburg wurde die Untersuchung gegen die am 
Aufruhre beteiligt gewesen en Burger, zu der ei ne besondere 
U ntersuchungskommission von K assel e intraf, fortgesetzt und 
verlief ohne jede weitere Storung . Das U rte il lautete fUr 
H einern ann und Schmand auf je 2 Jahre Zuchthausstrafe, fUr 
ICranz auf 6 Monate Zwangsarbeitshausstrafe, fur die ubrigen 
Beteiligten auf 4-, 6- und 12 wOchige Gefangnisstrafe. Aul3er
dern hat ten samtliche Verurteilte die U ntersuchungskosten 
gemeinsam zu tragen. Mehrere U nteroffiziere der Burger
garde wurden aus dieser ansRestoJi3e n. W en n nun auch die 
Zuchthausstrafe damals keine cntehrende Strafe war, so er
scheint die Hohe des Strafrnal3es doch auffallend. S ie ent
sprach aber der H arte der damaligen Strafrechtsprechun g. 
E rst urn 1850 macht si ch ei ne mildere Handhahung der 
Strafgesetze in Hessen hemerkbar. 

Die Naumburger Burgergardekompag nie trat im Jahre 
1834 wieder in Tatig keit und der reitende F orster Sartorius 
wurde wieder ihr H auptman n. 

Man hatt~. nun annehmen sollen, dal3 die so strenge Be
strafung der Ubeltater ven weiteren Versuchen, das Beiern 
durchzusetzen, abgeschreckt hatte, das war aber nicht der 
Fall. Am Morgen des 1:\. April 1833, des Ostersonntags, 
schaUten urn 4 U hr fruh, nach dem ublichen ZutageHiuten, 
pl()tzlich wi~der die unheimlichen T one des Beierns durch 
die noch in nachtlicher Ruhe liegende Stadt Naumburg. 
Der noch in sanftem Schlummer liegende K-uster wurde aus 
dern Schlafe aufgeschreckt und eilte sofort zurn Kirchturm, 
dessen Schltissel nieht aus seinem Verwahrsam gekommen 
war. ' AIsbald erschienen auch der Polizeiwachtmeister, der 
Stadtdiener und der Gendarm am Orte der Tat, aher die 
O beltater waren bereits cbenso spurlos verschwunden , \Vie 
sie erschienen waren. Der Btirgermeister Kramer berichtete 
den Vorfall an das Kreisamt in W olfhagen und der J ustiz
beamte Lagisse leitete eine U ntersuchung ein, die aber nur 
zu dem nach Lage der Sache ziernlich selbstvcrstandlichen 
Ergebnisse fuhrte, daB die Tater, vermutlich junge Burger-
50hne, einen anderen Weg in den Turm als durch die vom 
Kuster verschlossene Tur gefunden hatten, und zwcifellos 
den Kuster k eine Schuld treffe. Da nun auch der Burger
meister in seinem erwahnten Berichte ve~sicherte. "daB alle 
ordentlichen Burger an dem Beicrn ein A rgernis gefunden 



• 

Del' Aufrullr in Marburg 21D 

und es sich nicht erwarten lasse, daB man sich fUr den 
Gegenstand, \Vie fruher, allgemein interessiere", so wurde 
die U nterstlchung eillgestellt . Damit ka m die Sache endlich 
zur Ruhe. 

Es moge indessen nicht unerwahnt bleiben, daM auch 
alldere alte Brauche in Naumburg gepflegt und un gern auf
gegeben wurden. Ein so1cher Brauch war d as "Rassclnu

, 

Am 22. Mai 1844 b erichtctc d er Burgermeister Fabra an 
das, K.reisamt in vVolfhagen. "cs bestehc in cler k ath olischcn 
Kirche der Gebrauch, da13 in der Karwoche von Beendigung 
des Hochamts am grUnen D onnerstag bis zum Sonnaband 
die Glocken ruhen. An deren Stelle tratell dann hOlzerne 
Rasseln, womit das Zeichen zu den Kirchenandachten, die 
wahrend dieser Zeit nur still und ohne Orgel gehalten wlirden, 
gegebe n werde '). In vielen k atholisch en Stadten sei eine 
g ro13e Rassel auf dem K irchturme angebracht; wo dies nicht 
der Fall sei, gingen ein oder Mohstens zwei dazu bestellte 
gesetzte Ma nner mit sog. K a r- od er Kirchenrasseln durch 
die Stadt. In Naumburg aber sei das Rasselamt unbeschrankt, 
ohne alle Einrichtuug, Aufsicht und Ordnung. Wohl 30, 
40, ja 50 Knaben liefen a n den erwahnten Tagen mit ihren 
R asseln durch die Stra13en cler Stadt und machte n mit 
diesen und ihrem gleichzeitigen Rufen: "das 1. Mal, das)2. Mal, 
das 3. Mal in d ie Kirche, zu Mittag, zur Vesper usw." 
einen so g ra131ichen Larm, daB nicht.~a llein eines J eden Ge
horgefUhl auf die unangenehmste \IV eise dadurch beleidigt, 
besonders a ber Nervenkranke formlich gemartert, sondern 
auch die kirchliche Stille des K a rfreitags tatsachlich per
sifliert werde". Das sei doch ein MiBbrauch der kirchlchen 
Vorschrift. Man gehe sogar noch weiter. Obwohl schon 
am Ch arsonnabend die Glocken wieder gelautet wUrden, 
machten sich in der Osternacht "groI3e 'Kerls" ein b esonderes 
V ergnilgen daraus, mit Rasseln die Stadt zu durchziehen 
und von Mitteroacht bis 4 U hr morgens mit R asseln und 
dem Rufe "zutage" Un fug zu treiben. E r, Burgermeister 

1) Noch gegenwH,rtig dicne n ](] appcrn, Knarrcn , Raspcln , fiadschen , 
d. h . H oLzfc liern, die sich urn cine Wltlzc drehen, odeI' HUmmer, die m it 
einem Hrctt in Verh indlln~ stehe n, vic lfach a ls E rsatz fLir die Gloe-ken, so 
in l{lostern. A ber a ll ch in gewohnlichen katholischen Kirchen , wo die 
GJocken zum Zeichcn der Trailer von Griindontlcrstag hi s Karsonlluucnd 
ni ch t gClilutct wcrden, hediCllt llla ll sich ihrer. (Jlcrz og-Hauck, Real
enzyk lop1idje filr protestanti sche 'l' llCoJogie und Kirche, Bd. li, S. 704;.) 

llll christlichen Altertu H'l war de l' Gellraueh von Sehallbretteru iibli ch, 
che man zum aJlgemeineH Gehrauch der GJocKen gelangte, di e Zllerst von 
Gregor von Tours, gest. 5!J5, als kirchlichcs Gcr'at cr wU hut werden. 
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Fabra, habe vor einigen Jahren den Leuten die RasseIn 
durch die PoIizeidiener abnehmen Iassen und die Larm
macher seien dann auf seine Anzeige hin wegen nachtlicher 
RuhestorungpoIizeilich bestraft worden. Darauf sei einige Jahre 
Ruhe gewesen. Aber in der verflossenen Osternacht hatten 
wieder mehrere Jungen gegen 3 Uhr morgens die Stadt 
mit ihren Rasseln und dem Rufe "zu Tage" durchzogen, 
was sich urn 4 Uhr unter dem Rufe "das 1. Mal zur Auf
erstehung" wiederhoIt habe. Der zweite U mgang sei durch 
den Polizeiwachtmeister und ihn selbst unterbrochen und 
seine Fortsetzung verhindert worden. Er habe die Jungen 
wegen nachtIicher Ruhestorung zur polizeilichen Anzeige 
bringen lassen. Eine Bestrafung sei aber nicht erfolgt, 
weil die Knaben erklart hatten, der Kuster habe sie im 
Auftrage des Pfarrers zum Rasseln besteIlt, was der Kuster 
bestatigt habe. Die Jungen seien deshalb von der Instanz 
entbunden worden I). Es sei zu befiirchten, dall der Unfug 
nun erst recht urn sich greifen werde; er bitte deshalb, 
durch VermitteIung kurfiirstlicher Regierung beim Dom
kapiteI in FuIda auf AbsteIlung desseIben durch Einfiihrung 
einer anderen, zweckentsprechenden Einrichtung hinzuwirken. 

Der Landrat Schwarzenberg ' ) gab den Bericht am 
22. Mai 1844 an die Regierung in Kassel weiter, indem 
er die Verfugung darauf "dem weiseren Ermessen derselben 
ehrerbietig anheimsteIlte". Die Regierung sandte nun diese 
Schriftstilcke am 1. JllIli dess. Js. an das DomkapiteI in 
FuIda zur gefaUigen Aullerung. 

Das DomkapiteI war aber diesmaI weniger entgegen
kommend aIs in der F rage des Beierns. Es sandte die 
bisher entstandenen Schriftstiicke an den Ortspfarrer Of en
stein 3) in Naumburg, von dem doch von vornherein anzu
nehmen war, daB er seine eigene Anordnung nicht millbil
ligen werde. Er antwortete denn auch unterm 25. Juni 1844, 
es sei in Naumburg seit undenkIicher Zeit Brauch, dall in 
der Karwoche ein TeiI der SchuIjugend, etwa 30 bis 40 
an der ZahI, die Stadt durchziehen, urn in der beregten 
Weise teils die verschiedenen Tageszeiten, teils die Zeit des 

I} Entbinduug von del lnstanz nanntc lIHlD im lilteecn Strafprozc6 
die Einstcllung dee Untcrsuchung, ob ne da6 cs zu cincr Freisprcchung 
odce Vcrurteilung des Angcklagtcn kam. 

t) Wilhelm GidcOll Schwarzenburg war 1.837 !Jis 1&18 Landrat in 
Wollhagen, dann Regierungsrat bei dee Regierung dee Peovinz Nieder
hessen in Kasscl. 

3) Joseph Ofcnstcin war von 1837 his 1848 Pfarrcr in NaullIburg . 

• 

• 
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offentlichen Gottesdienstes zu bezeichnen und auszurufen. 
Das sei in fast a lien katholichen Pfarreien der fuldaischen 
Diuzese ublich und werde nirgends als ein kirchlicher Milil
brauch bezeichn et. Er habe sich nicht fOr befugt gehalten, 
diesen Brauch abzustellen, da nur hierdurch die Glaubigen 
zur kirchlichen Andacht gerufen werden konnten; er habe 
aber den Lehrern gemessene Weisung gegeben, daB auf 
O rdnung bei dem R asseln gehalten werde. Ubrigens sel 
der Larm nicht so schlimm. W enn man das Rasseln unter
sagen wolle, weil es Nervenkranke belastige, dann rnusse 
man mit noch groBerem Rechte das Trommeln und Pfeifen 
des MiliUirs, das Blasen der Nachtwachter und den Feuer
larm, vor allem ab er die Musik der Naumburger Bilrger
garde verbieten, die die Ohren viel mehr beleidige. Auch 
das Klappern und Rufen um 3 Uhr morgens am Oster
sonntag sei herk6mmlich und diene dazu, die Gerneinde zur 
Teilnahme an der um 4 oder '1,5 Uhr stattfindenden Auf
erstehungsprozession aufzufordern. Diese ziehe dreirnal urn 
die Kirche, dann erst werde das Portal geoffnet, die Pro
zession ziehe in die K.irche ein und hierauf werde erst mit 
den Glocken gelautet ' ). Der in ziemlich gereiztem T one 
gehaltene Bericht schlie13t mit der Ermahnung, man solle 
doch nicht das Kind mit dem Bade ausschutten. 

Das Domkapitel beeilte die Sache nicht. Erst unterm 
5. Dezember ] 844 teilte es der Kasseler Regierung den 
Bericht des Pfarrers Of en stein mit und sprach sich dahin 
aus, dall es den a lten Brauch des Klapperns nicht abschaffen, 
wohl aber beschrank en k onn e. Se. Exzellenz der hoch
wurdigste Bischof') habe deshalb verfGgt, daB der Pfarrer 
die Zahl der rasselnden SchOler heschranken und dazu 
nur die grilBeren, durch Flei13 und sittliches Betragen sich 
auszeichnenden Schtiler zulassen solle. 

Dabei beruhigte si ch aber die R egierung noch nicht. 
Sie fragte am 18. Dezember 1844 bei dem Domkapitel an, 
wieviel Schtiler verwendet werden sollten und ob diese zu-

• 

1) Diesen Brauch lJoi lI cr Ostermorgenprozession habo ich auch am 
Nioderrhein, z. R. in Wankum im Kleveschen, gefundon. 

2) Jo hun n Bemhard Pfaff, gob. 18. August 1775 in Hiinfeld , studierte 
in FuJda, wurdc dort 17~)3 Dr. phi1. , 22. September 1798 Priester, 180Z; 
Professor am Gymnasium, 1803 Hofkaplan und geistlichcr Rat des Fiirst
bischofs , l804 tehrer des Kirchonrcchts nnd dcr Excgcse an der thcolo
gischen Lchranstalt, 18 t2 Obcrschul - ulld Studienrat, 1816 Direktor des 
Lyzollms und Gymnasiums, 18;l9 Domhcrr, 15. November 183 t zum Hischof 
gewfthlt, 24. Fehruar 1882 prakonisiClt, 2. September 1832 konsekriert, 
starb 11. Januar 1848 zu Fulda. (AUg. dcutsche Biographic, Bd. 25, S. 594.) 
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samm en oder abgesondert in verschiedenen Quartieren der 
Stadt ihren U mzug halten sollten, wo'rauf das Domkapitel 
am 23. Januar 1845 antwortete, das zu bestimmen miisse 
dem Ortspfarrer liberlassen bleiben, der die V erhaltnisse 
am besten beurteilen kOnne. Die Regierung gab darauf 
am 29. Januar dem Kreisamte Wolfhagen auf, nach Benehmen 
mit dem Ortspfarrer und dem Blirgermeister zu berichten, 
welche Zahl van Schlilern fOr das Klappern zu bestimmen 
und wie sie auf die verschiedenen Quartiere der Stadt zu 
verteilen sei, worauf das Kreisamt am 12. Februar 1845 
anzeig te, daB 6 Schulknaben bestimmt werden sollen, die 
zu 3 und 3 in den 4 Quartieren der Stadt umherzugehen 
hatten. Die W ahl der SchUler behielt sieh Pfarrer Of en
stein var, erklarte sich aber ge neigt, anstelle des Kl apperns 
in der Osternaeht das Liiuten mit der kl einen Kirchenglocke 
einzufOhren. Von de,. Allsfohrung des Kl apperns dllreh 
Sehlllknaben ist man dann spater auch abgekom.pen. Ge
klappert wird zwar auch heute naeh in Naumburg, aber 
durch dazu bestellte er\Vachsene Personen '). 

SchlieBlieh moge noch ein weiterer alter Brauch, der 
im J ahre 1833 in Naumburg bestand, erwahnt werden. Es 
war der des A nziindens eines Osterfeuers, das · am 3. Oster
tage stattfand. Wie das Fuldaer D omkapitel in seinem 
ob enerwahnten Schreiben vom 18. Juni 1832 darauf hinweist, 
daJ3 es gegen das Anziinden des Osterleuers in Volkmarsen 
vorgegangen sei, so zeigt auch der J{reisrat Plitt in seinem 
Sehreiben vom 9. April 1833 an, daB er den BOrgermeister 
zu Naumburg aufgefordert habe, alle ihm zu Gebote stehen
den Mittel anzuwendcn, utn das An zunden des Osterfeuers 
in Naumburg zu verhindern; auch Polizei und Gensdarmerie 
habe er entsprechend angewiesen. So ist dann dieser scheme 
alte Brauch, ebenso wie der des J ohannisfeuers, filr dessen 
E rhaltun g Goethe in Jena eintrat '), durch die Bemiihungen 
der kirchlichen und staatlich en P olizei in ganz Kurhessen 
beseitigt warden. Wer, wie Schreiber dieses, die Johannis
feuer a uf de ll Bergen Tirols und di e Osterfeuer in der 
Ebene des Niederrheins lodern gesehen hat, \Vird das leb
haft beklagen, noch mehr aber der Freund UIl serer alten 
Volksbrauche, der auch heute noch eine nach der anderen 
unserer sch6nen Sitten verschwinden sieht, ohne etwas 
Bessseres an ihre Stelle treten zu sehen. 

I) l littcilung dcs Berm Hiirgcnneisters Skorczcwski in Nau lllburg. 
2) Annalcn odeI' 'fages- {tIlU Jahresheftc, ZU Ill Jahrc lSO<l. 
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Anln.gc 

Kosten (lel' mili tiirischen llelegullg .le .. Sta.(lt Nallmbl1rg 
illl September 1832. 

1. Ersll.tz def Offizicrszulagc lIIal der r.lannsclwftsJohuung fill' die 5. Kom
pa.gllie Lcibgllrdcrcgimcnts, 

, Hllr.AIl'.l:I r I1.1W I'. ,\ 11o. 1I t)11. , 
A. Zu lagc. 
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51 Gardistell , 
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J. 
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" ·JO 25 7 I/., 
n 1( 01)fe (if: .J 0'/, 

C. Einfachcs Klcilllliontiertlngsgeld. 

Fiir 8 Untc roffizicrc, jc t.U.g1. W/'J 11 011. rHr ~; 'rage: I n GU/u 
" (;5 ~1:U1 scltaftoll " " (;4<1/4:'" " t.l " _7,-~2:...:!~)'~/,,,,. , 

73 Kup £e 

D. Brotge ld. 

Fiir 73 ROllfe flir das hcim Einmarsche !loch allf 
2 1/2 'rage vorriitige Brot f. ll\Ia Illl til-gl. 1 All). '1 1-1 ell . 

zusillllmcn 
2. FOlll'Uge fiir das Pfcrd des Hauptmanlls : 

• • 1 4 Metzen Hafer nebst Hlicksel 
Heu lIod Stroh - 111 

3. FOllragc flir die Husarcn , • • 

-

S r. 4 

7 ID 4 
135 30 5"/, 

-
- l tG 

IS 14 5 
155 28 1031:. 

'I ~ ;7 MI<. 72 Pfg. 

Die fUr die lIusnren gcleistctc Zahllln~ WiM' a,II S den AktclI lIi cht 
zu crsehcn. Bcriicksichtigt man sic s(' hiit7.llIlgsw(' isc, so erschcint die 
Angnbe del' stildti schcn Chronik, daU di e 1(081.('11 Oilcr Goo Mk. IJctragen 
ha,hun , dllrchaus ghLllbhaft, cia jedcnf:i1l s all ch lIoch wciterc Kosten, z. B. 
fiir BelclIcht llng des Wn chtlok:Ll s lI . dcrgl. , ZII ucs treitell gcwcscn si nd. 
Bellle rkt winl, daB del' Taler i52 i\lhus ZII J2 Jl ellum gid t. 
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