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In der Repositur 87 "PreuBisches Ministerium fUr Landwirtschaft, Domii
nen und Forsten" des Geheimen Staatsarchivs PreuBischer Kulturbesitz in 
Berlin liegen Akten tiber die o. g. Domanen im Kreis Hofgeismar VOT, die van 
der Forschung bisher nicht berucksichtigt word en sind. Erwiihnenswert ist, 
daB das PreuBische Landwirtschaftsministerium erst seit 1879 fUr das Domii
nenwesen zustiindig war. Vorher fiel dieses unter die Kompetenzen des 
Finanzministeriurns 1• Im folgenden sollen die einzelnen Domanen nach 
alphabetischer Abfolge ihres Namens betrachtet werden . 

I. Burguffeln 

Nach den Angaben von Georg Landau befand sich die Domiine BurgufTeln 
an der Stelle der Burg der fruheren Herren von UfTeln. Nach Aussterben der 
hessischen Linie dieses Geschlechts fielen deren Guter an den Landgrafen2. 
Schon in hessischer Zeit, d. h. vor 1866, gab es in BurgufTeln ein Staatspacht· 
gut, das spiiter vom preuBischen Fiskus ubemommen wurde. Oberliefert ist, 
daB die Domiine im Mai 1859 an die Witwe Sophie Christine Muller und ihren 
Sohn Gustav bis Petri' 1872 verpachtet worden war. Am 23. Februar 1871 
kundigte die Regierung in Kassel dem Finanzministerium das bevorste
hende Auslaufen dieses Pachtverhiiltnisses an und bemerkte dazu, daB der 
Domiinenfiskus in der Gemarkung von BurgufTeln ein Grundeigentum von 
ca. 1500 Acker 4 besitze, das teilweise in grajJeren Landbreiten, zurn grojJen rheif 
aber in kleinen Parcel/en mit biiuerlichen Grunds tiicken gemengt in der Gemar
kung zerstreut liege. Einen Teil dieses Areals von etwa 1120 Acker bilde das 
pachtlos werdende Domanenvorwerk, der Rest sei in Hujenportionen an Ein
,yohner von BurgufTeln gleichfalls bis Petri 1872 verpachte!. Der Pachtzins fUr 
das Domiinengut betrage 4 '12 Reichstaler je Acker, wlihrend die Abgabe von 
3 Talem pro Acker bei den einzeln verpachteten Landereien geringer sei. Am 
zweckmiiBigsten erschien der Regierung die Zulegung des fiskalischen Streu
besitzes zu der Domline. Sie machte dabei aber geltend, daB die Gemarkung 
von BurgufTeln nur ein Areal von 2400 Acker umfaBte, so daB als Folge einer 
derartigen Zusammenlegung den 404 Einwohnem des Dorfes nur etwa 900 
Acker zur Nutzung verblieben. Nachteilige Auswirkungen auf den Nahrungs
stand der Bevolkerung wurden daher nicht ausbleiben. Als Ausweg biete sich 
die Zuweisung von Parzellen aus der Gemarkung Grebenstein an die Burguf
felner an, was durch die bevorstehende Verkoppelung der Gemarkungen bei
der Orte moglich werde ' . Das Ministerium zeigte sich diesen Vorschlligen ge
genuber nicht abgeneigt, verwies aber darauf, daB man erst den AbschluB des 
Verkoppelungsverfahrens abwarten musse. Als neue Plichter der Domline be-
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warben sich im Herbst 1871 der Okonom Gustav Borheck - er war bis lohannis 
(24. luni) 1870 Piichter des Flirstlich Schwarzburg-Sondershausenschen Gutes 
GroBbodungen im Kreis Worbis gewesen -, der Okonom Hermann Spierling 
aus Oschersleben und der bisherige Piichter der Domiine BurgufTeln, Gustav 
Mliller. Weil Borheck mit einem Pachtzinsangebot von 9325 Talern Hochst
bietender war, erhielt er den Zuschlag. In dem mit ihm am 6. Dezember 1871 
geschlossenen Pachtvertrag, der bis lohannis 1890 laufen sollte, verpflichtete 
er si ch zur jiihrlichen Zinszahlung von 9325 Talern, wofUr ihm folgende 
Grundfliicben libertragen wurden: 

Hof- und Baustellen 
Gartenland 
•• 

Acker 
Wiesen 
Teichhuten und Teiche 

Insgesamt 

1,195 Hektar 
6,176 Hektar 

258,370 Hektar 
32,843 Hektar 

4,201 Hektar 

302,785 Hektar 

Dazu gehorten die daraufbefindlichen Gebiiude und Anlagen, wiihrend das 
den frliheren Piichtern aus den Staatsrodungen gewiihrte Brennholzdeputat 
vonjiihrlich IQ K1aftern ' Buchen- und 6 K1aftern Eichenholz klinftig wegfiel. 
AuBerdem wurde dem Areal der Domiine eine kleinere Fliiche zugunsten des 
Totenhofes der Gemeinde BurgufTeln entzogen. Flir das bei der Ubergabe vor
handene Inventar an Saaten und Bestellungen halte Borheck seinem Pacht
vorgiinger Verglitungen zu leisten, die fUr jeden Acker Wintersaat 2 Taler be
trugen. Der Erstaltungswert fUr die Stroh- und Fouragevorriite sollte durch 
Taxation bestimmt werden. Des weiteren oblag dem neuen Piichter, die Pacht
grundstticke in ihren richtigen Grenzen, Ma/en und Steinen, ouch Griiben, Rainen 
und Hecken zu erhalten. Er halte die auf und an den Grundstlicken befindli
chen Grenzsteine zu kontrollieren und zerbrochene. versunkene und ausge
schwemmte Steine auf seine Kosten zu ersetzen. Der Wert des Vieh- und 
Wirtschaftsinventars wurde auf 18000 Taler festgesetzl. Darliber hinaus ge
htirte zu seinen Verpflichtungen die Unterhaltung der auf den Vorwerks
grundstiicken vorhandenen Drainanlagen '. Bei auszufUhrenden Neubauten 
muBte er nur die Kosten fUr die Dachbedeckungen tragen und die erforder
lichen Materialfuhren unentgeltlicb libernehmen. Flir Schiiden aus MiBer
nten, Hagelscblag, Wasserfluten, Brand oder anderen Ungllicksfallen muBte 
er dagegen allein einstehen. Zur Sicherheit fUr die Erfullung aller Verbindlich
keiten muBte der Piichter eine Kaution von 2000 Talern durch Hinterlegung in
liindischer Staatspapiere stellen und sein eigenes Vieh- und Feldinventar als 
Pfand liberliefern '. Das Verzeichnis der zum Domiinengrundstlick BurgufTeln 
gehorenden Grundstiicke enthiilt zahlreiche Flurnamen wie den Schmalen
beck. die Vogelbreite. die Salziicker. die Backenbreite. die Zweddecke. die Ger
ho/- und die Steinbreite. 

Bereits Ende November 1873 beantragte die Kasseler Regierung bauliche 
Veriinderungen im Wohnbaus, Pferde- und Kuhstall der Domiine BurgufTeln ' . 
In ihrem Gutachten hieB es, diese Domiine gehore zu den bedeutendsten und 
ertragreichsten des Bezirks. Das dazugehorige Wohnhaus enthalte im Verhiilt
nis zur GroBe des Guts zu wenig Wohnriiume, und auch die Abtriltsanlage sei 
unzweckmiiBig. Aus der K10akegrube verbreite sich unertriiglicher und ge-
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sundheitsschiidlicher Gestank im ganzen Hause. Die jetzige Wohnung sei fUr 
die aus Mann, Frau und acht Kindern bestehende Piichterfamilie zu klein. Als 
liistig erweise sich auch die direkte Verbindung des Wohnhauses mit dem 
Pferdestall. Das Finanzministerium erkliirte sich zur Deckung der Baukosten 
unter der Voraussetzung bereit, da3 der Piicbter die erforderlichen Material
fuhren unentgeltlich iibemahm, wozu er - wie bereits erwiihnt - nach dem 
Pachtvertrag verptlichtet war. Besonders dringlich war die Erweiterung des 
Kuhstalls, da dieser zur Aufnahme der vorhandenen 60 MiJchkiihe nicht aus
reichte. Die Akten verdeutlichen, daB Borheck in den folgenden Jahren be
triichtliche Summen in der Domiine Burguffeln investierte, wobei die Unter
haltung und Erweiterung der Drainanlagen den gro3ten Posten darstellten. 
Ende 1876 leitete das Amtsgericht Grebenstein wegen nachgewiesener Uber
schuldung das Konkursverfahren gegen ihn ein, dem er si ch durch die Flucht 
zu entziehen suchte. Nach den Ermittlungen der Kasseler Regierung befand 
sich die Domane in durchaus gutem Zustande. Es se; in der That in hochstem 
Grade zu bedauern, daft der sehr intelligente und arbeitsame Pach/er esfiir noth
wendig erachtet habe zu entj1iehen. Der Pachtzins sei allerdings iiber alle MaBen 
hoch und betrage ungefahr 94 Markje Hektar. Au3erdem seien dem Piichter 
durch die Separation 10 betriichtliche Kosten erwachsen, die er fUr Melioratio
nen und die Beschaffung von kiinstlichem und Stalldiinger verausgabt habe. 
Offenbar habe er das zum Betrieb des gro3en Guts erforderliche disponible 
Kapital nicht besessen und sei in die Hiinde von Spekulanten gefallen. Zum 
Konkurskurator wurde der Domiinenpiichter Plass aus Monchehof bestellt, 
der als tiichtiger und zuverliissiger Mann gait. Die ausstehende Pachtrate von 
7043 Mark wurde durch den reichen Vorrath an Friichten und das ziemlich voll
stiindige Viehinventar gedeckt". Angesichts dieser giinstigen Lage konnten 
die Gliiubiger befriedigt und das Konkursverfahren durch einen Vergleich 
abgewendet werden. [m Mai 1877 wurde die Domiine erneut zur Verpachtung 
ausgeschrieben , wobei der Gutspiichter Richard Seidler aus Miinchenhof bei 
Quedlinburg den Zuschlag erhielt. Er hatte 21300 Mark als jiihrlichen Pacht
zins geboten. [n seinem Antrag bat er darum, ihn von der Ubersiedlung nach 
BurgufTeln zu dispensieren und statt dessen seinen Schwager, den bisherigen 
Piichter Borheck, mit der WirtschaftsfUhrung zu beauftragen. Diesem Gesuch 
stand seitens des Fiskus nichts entgegen, weil Borheck als vollkommen befiihig
ler Landwirt gaIt, der nur dUTch seine unzureichenden Vermogensverhaltnisse 
ins Ungliick geraten sei. Der mit Seidler geschlossene Pachtvertrag hatte eine 
Laufzeit bis Johannis 1895. Mit insgesamt 313,554 Hektar hatte sich die Fliiche 
der Domiine gegeniiber 187l etwas erweitert. Zu bemerken ist, da3 die friihe
ren Huteberechtigungen auf den Gemarkungen Burguffeln und Grebenstein 
fortgefallen waren und nur noch aufeinem Teil der Gemarkung [mmenhausen 
fortbestanden . Auf dem Geliinde der Domiine befand sich ein reichhaitiges 
Mergellager, das den Eigenbedarf des Vorwerks weit iiberstieg. Die Regierung 
behielt si ch daher vor, den Piichtern anderer benachbarter Domiinengiiter die 
Entnahme von Mergel aus diesem Lager zu gestatten. Der Wert des Vieh- und 
Wirtschaftsinventars der Domiine wurde auf 70000 Mark veranschlagt, was 
gleichfalls eine Steigerung gegeniiber 1871 bedeutet. Dem Piichter wurde 
auferlegt, sich an der Regulierung des Essebachs zu beteiligen und die Uferbo
schungen in seinem Areal durch Graseinsaat und Weidenptlanzung zu befesti
gen. Zur Bestreitung der Kosten der auf21,040 Hektar der Vorwerksliindereien 
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projektierten Drainanlagen wurde ihm aus dem Fands der Koniglichen See
handlung l2 ein Meliaratiansdarlehn van 3600 Mark bewilligt, das er flir die 
Dauer seiner Pachtzeitjiihrlich mit sechs Prozent zu verzinsen und zu amorti
sieren hatte. Zu Seidlers Verpflichtungen gehorten auch der Bau und die Un
terhaltung der uber die Gutsgrundstucke laufenden ader van ihm mitbenutz
ten Gemeindewege auf dem Areal der Damane B 

Erwahnenswert ist, daB es zu diesem Zeitpunkt oach 20 im einzelnen ver
pachtete Grundstiicke in der Gemarkung Burguffeln gab, die spater dem dar
tigen Varwerk gegen besanderen Pachtzins zugelegt werden sallten. AIs 
Pachter dieser Parzellen werden u. a. der Burguffelner Burgermeister Dedalph 
sawie die dartigen Einsassen Ludwig und Heinrich Stein, Heinrich Stalze, 
Heinrich Thele, Ramanus Hirtes und Canrad Werner genannt. 

Wie schan zuvar standen auch nach 1877 der Bau und die Unterhaltung der 
Drainanlagen auf dem Gelande der Damane im Mittelpunkt der BaumaBnah
men. AuBerdem beantragte der Pachter den Umbau des seit lahren nicht be
nutzten, auf der Damane befindlichen "Frauleinstifts" zu Wahnungen flir die 
Landarbeiter, die Anlage einer gepflasterten Miststatte und die Errichtung 
eines Maschinenschuppens. Das Ministerium lehnte dieses Gesuch aus Man
gel an finanziellen Mitteln ab, stellte jedach die Ausflihrung flir spatere lahre 
in Aussicht. Var allem hinsichtlich der Anlage einer zentralen Miststatte 
glaubte aber die Kasseler Regierung nicht warten zu konnen, weil die lauche 
durch den Baden sickere und allmahlich die Fundamente und Mauern des .. 
Okonomiegebaudes ruiniere. Das Landwirtschaftsministerium konnte sich 
diesem stichhaltigen Argument nicht verschlieBen und gab nicht nur seine Zu
stimmung zu diesem Projekt, sondern 3uch ZUT Ptlasterung des Domanen
hafes l '. Weitere Punkte der Meliaratian waren die Behebung der Flachendif
ferenzen in dem Areal der Damane, var allem auf der Feldmark van Immen
hausen, der AbschluB der Verkappelung der Gemarkungen van Burguffel
nund Grebenstein, der Neubau einer Wagenremise aufdem Domanengelande 
und die Herrichtung van Raumlichkeiten zur Unterbringung fremder Arbeiter 
aufder Damane. Letztere wurden schlieBlich im Gebaude der alten Brennerei 
gefunden. Weiter ging auch die Drainierung der Varwerkslandereien, waflir 
der Fiskus im Februar 1886 ein Meliaratianskapital van 3250 Mark als Darlehn 
zur Verftigung stellte. AufschluBreich ist, daB zum lahreszins van 45 Mark die 
valle lagd auf den zusammenhangenden Grundstucken der Damane Burguf
feln an den Pachter Seidler verpachtet war. Im luni 1891 beantragte dieser, die 
Pachtung der Damane auf dem Wege der Zessian IS seinem Schwager Barheck 
ubertragen zu durfen. Die Kasseler Regierung beflirwartete das Gesuch, da 
Borheck als Administrator die Wirtschaft in umsichliger, tiichtiger und intensi
ver Weise geftihrt habe. Niemals habe seine Wirtschaftsflihrung AnlaB zu IUa
gen gegeben. Seine Vermogensverhaltnisse hatten sich derart gebessert, daB er 
unbedenklich als selbstandiger Pachter der Damane Burguffeln wieder ange
nammen werden konne. Oberdies habe Seidler seine Kautian van 23 000 Mark 
sowie das gesamte lebende und tote Inventar seinem Schwager tibereignet 16. 

Laut ErlaB des Ministeriums trat Barheck in alle Rechte Seidlers ein und ver
wandte kunftig seine ganze Energie auf die Hebung des Damanenertrags. Var
dringlich war im August 1892 die Verbesserung der Wasserzuleitung auf dem 
Damanengelande. Die bisherige Leitung deckte nicht den Wirtschaftsbedarf 
des Vorwerks und war so verschmutzt, daB sie nicht mehr zum Viehtranken 
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benutzt werden konnte. Die Quellen der Wasserleitung be fan den sich auf 
sumpfigen Hutefiachen, die zur Gemarkung Calden gehorten. Die Zuleitung 
enolgte von dort durcb Ton- und eiseme Rohren nach dem Domanenhor. We
gen der ungeniigenden Fassung der Quellen sickerte das durch das Schweine
hiiten und Flachsroten auf der Caldener Flur verunreinigte Grundwasser in 
diese ein, was nur ein gemauerter, tiefer Sammelschacht verhindern k.onnte. 
Fiir dieses Vorhaben stellte das Landwirtschaftsministerium ein Meliorations
kapital von 1000 Mark zur Verfugung. AuBerdem iibernahm es die Kosten fUr 
die Anlage einer Rohrleitung zur Trockenlegung des KeIlers im sog .• Fraulein
hause· auf der Domane sowie fUr die Errichtung einer Giiterladestelle an der 
Bahnstation Immenhausen. 

Im Mai 1894 schrieb die Kasseler Regierung die Neuverpachtung der Do
mane BurgutTeln im Amtsblalt aus ". Zu diesem Zweck lieB sie eine Beschrei
bung der wirtschaftlichen Verhaltnisse der Domane erstellen, die in den Mini
sterialakten iiberliefert ist. Danach umfaBte das Vorwerk eine Grundfiache 
von 340,072 Hektar, wovon 293,370 Hektar Ackerland und 21,560 Hektar 
Wiesen waren. Hier zeigt sich, daB die Ackerfiache des Gutes gegeniiber 
187I betrachtlich zugenommen halte, wahrend die der Wiesen etwas zuriick
gegangen war. Der Grundsteuerreinertrag belief sich auf I3 656 Mark. Anjahr
lichem Pachtzins waren 23600 Mark zu entrichten. Ein GroBteil des Bodens 
gehorte zu den oberen Bonitierungsklassen. Neben fUnf Arbeiterwohnungen 
waren Raume fUr 40 fremde Arbeiter vorhanden . Da der Wohnraum nicbt ge
niigte - der Pachter halle zwei Behausungen fUr Arbeiter im Dorf BurgutTeln 
gemietet-, wurde der Bau weiterer acht Arbeiterwohnungen ins Auge gefaBt. 
Die Bebauung der Acker richtete sich nach dem Prinzip der Wechselwirt
schaft. Auf einem Drillel des Areals wurden Zuckerriiben und KartotTeln 
angebaut, die Feldfriichte der iibrigen Teile waren Getreide und Klee. Neben 
natiirlichem wurde bevorzugt kiinstlicber Diinger aus Ammoniak, Chilesalpe
ter und Superphosphaten verwandt. Der Durchschniltsertrag des Gutes wurde 
jahrlich auf6500-8000 Zentner Getreide und 41 000-55 000 Zentner Riiben be
zitTert. Die meisten Riiben lieferte der Pachter an die Zuckerfabrik Wabern, 
wo er als Aktionar an den Ertragen beteiligt war. An Wirtschaftsbeamten be
schartigte er einen Verwalter und drei Aufseher. Ein Gutsknecht verdiente 
jahrlich 722, eine Magd 430 und ein Landarbeiter 680 Mark. Das Viehinventar 
bestand aus 27 Pferden, 2 Bullen, 16 Zugochsen, 90 Milchkiihen, 6 Zucht- und 
20 Mastschweinen. Die friiher vorherrschende Schafzucht war vollig einge
stellt worden. AuBer dem Pachtzins halle der Pachter jahrlich Abgaben in 
Hohe von 120-260 Mark an Kirchen und Schulen zu leisten . Die Wege- und 
Kommunikationsverhaltnisse der Domane waren gut. Nach vier Seiten be
standen Chausseeverbindungen . Die nachste Eisenbahnstation war 3'h km 
entfernt. AbschlieBend wurde bernerkt, daB inJo/ge der bedeutenden Gebirge 
und Waldungen die klimarischen Verhiiltnisse in hiesiger Gegend nichl giinstig 
seien 11. 

Bei der Ausschreibung der Neuverpachtung gab en drei Bieter Angebote ab, 
die den bisherigen Pachtzins von 23000 Mark erheblich iibertrafen . Dabei 
handelte es sich urn den Wirtschaftsinspektor Gustav Rath aus Schlanstedt 
(Kr. Oschersleben), den bisherigen Pachter Borheck und urn den Okonomen 
August Klinge aus Uslar. Obwohl Borheck nur Zweitbietender gewesen war, 
erhielt er zumjahrlichen Pachtzins von 26070 Mark den Zuschlag. Sein Pacht-
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kontrakt war bis lohannis 1913 befristet. Der Wert des Vi eh- und Wirtschafts
inventars wurde auf 80000 Mark festgesetzt, lag also 9000 Mark uber 'dem 
Stand von 1877. In den folgenden lahren erwei!erte Borheck die Stallungen 
und legte Obstbaumpflanzungen auf dem Domiinengeliinde an. lm Mai 1896 
wurde mit der Drainierung von 84,80 Hektar Grundfliiche begonnen . Weitere 
Vorhaben waren der Bau eines Milchkuhlhauses, der wegen der regelmiiBigen 
Milchlieferungen nach Kassel zweckmiiBig erschien, sowie die Errichtung 
einer massiven Fachwerksscheune. 

Aus alldem ergibt sich, daB die Domiine Burguffeln in dem betrachteten 
Zeitraum einen erheblichen Aufschwung genommen hatte. An dieser positi
ven Entwicklung war die Tatkraft des langjiihrigen Piichters Borheck maBge
bend beteiligt. 

2. Frankenhausen 

Angesichts des zu Petri 1872 auslaufenden, mi! dem Okonomen Carl Zed
dies geschlossenen Pachtkontrakts schrieb die Kasseler Regierung die Neuver
pachtung der Domiine Frankenhausen aus. In ihrem Bericht an das Finanzmi
nisterium hieB es, das etwa 1114 Acker umfassende Areal des Vorwerks liege 
zwar in groften Breitenfast arrondirt unmittelbar an dem isoliert gelegenen Wirt
scha/tsho/. es werde aber durch eine nichl unbetriichtliche Anzahl fremder 
Grondstiicke unterbrochen. we/che zum Theil die Aus/iihrung der et/orderlichen 
Meliorationen verhindern. Dazu geh6re var allem die in unmittelbarer Nahe 
des Domiinenhofs gelegene Muhle des Muliers Heinrich Dippel mit einem 
Land- und Wiesenareal von 31 Acker, das in kleineren Parzellen in der ganzen 
Gemarkung verstreut liege. Dippel sei indes berei!, den Besitz gegen andere 
Grundstucke zu vertauschen, weil er den Wiederaufbau der verfallenen 
Muhle scheue". AIs Ausgleich fUr die Abtretung wurde ihm das dem Fiskus 
gehorende Muhlengrundstiick in Burguffeln uberlassen. Das Areal der Do
miine Frankenhausen wurde von den Dorfgemarkungen von Calden, Burg
uffeln, Hohenkirchen, Monchehofund dem fiskalischen Wald des Wilhelms
thaler Reviers begrenzt. Die groBere Hiilfte des Domiinengeliindes bestand 
aus flachen Lehmboden auf einem undurchliissigen Tonuntergrund. Nur auf 
dem kleineren Teil befand sich ein aus Lehm und Sand bestehender Ackerbo
den von genugender Tiefe. Zwar war die naBkalte Beschaffenhei! der Liinde
reien durch Drainanlagen wesentlich verbessert worden, die Ertragsfahigkeit 
des Guts lieB aberweiterhin zu wunschen ubrig. Aufdem Domiinenbofbefan
den sich auBer den fiskalischen Wohn- und Wirtscbaftsgebiiuden dem bisheri
gen Piichter gehorende Anlagen wie Scheunen und Geriiteschuppen, die 
zweckmiiBig aufgefUhrt waren. Die Piichterwohnung war etwa urn 1830 aus ge
brannten Lehmsteinen neu errichtet worden. Auch die ubrigen Gebiiude des 
Vorwerks - mit Ausnahme des alten Wohnhauses - befanden sich in gutem 
baulichen Zustand. Als unzureichend erwiesen sich allerdings nach Ansicht 
der Kasseler Regierung die vorhandenen Rindviehstallungen. Nach dem Um
fang des Areals muBten mindestens 80 Stiick Rindvieh gehalten werden, wiih
rend die Schafherde von 700 auf 500 Kopfe zu reduzieren sei. Ein dringendes 
Bedurfnis sei der Bau von Wohnungen fUr Landarbeiter, an denen das Gut in
lo/ge der isolirten Lage inmitlen dreier unmittelbar angrenzender Domanen und 
mehrerer grojJerer Privatgater den fah/barsten Mange/leide. Die Vorwerksge-
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baude waren nach ihrem auf 43290 Taler veranschlagten Bauwert gegen Brand 
versicher!. Der Wert des Frankenbauser Vieh- und Wirtschaftsinventars 
wurde aufl 6000 Taler taxiert und lag damit unter dem der BurgufTelner Doma
ne. AuBerdem war zur Ubernahme der Pachtung ein Betrag von 12000 Talern 
zur Abliisung des Bestellungsinventars und der Stroh- und FUllervorrate er
forderl ich 20. Hiichstbieter unter den Pachtbewerbern war der bisherige Pach
ter des Rillerguts Berssel im Kreis Halberstadt, Amtmann Mathias Schliiter, 
mit einem Zinsangebo t von 5310 Talern. Er vermgte neben einem Vermiigen 
von 40000 Talern iiber solide landwirtschaftliche Kenntnisse. AuBer ihm hat
ten sich der ehemalige Pachter der HeBbergischen Rillergiiter in Betzigerode 
und l esberg, Geo rg Henkel, und der Okonom Friedrich August Fiirdemann 
aus Burg bei Magdeburg beworben. Den Zuschlag erhielt Schliiter, mit dem 
ein bis l ohannis 1890 laufender Pachtvertrag abgeschlossen wurde. Das ihm 
hiermit iibert ragene Gut Frankenhausen umfaBte fo lgende GrundOachen : 

Hof- und Baustellen 
Garten 
Ackerland 
Wiesen 
Teichhuten 

Insgesamt 

0,701 Hektar 
2,423 Hektar 

249,820 Hektar 
15,341 Hektar 
9,433 Hektar 

277,7 18 Hektar 

Das Areal wardamit kleiner als das der BurgufTel ner Domane . Der jahrliche 
Pachtzins bet rug 53 10 Taler. Die Pachtbedingungen entsprachen denen von 
BurgufTeln. Die Auseinandersetzung mit dem bisherigen Pachter Zeddies 
endete insofern mit einem MiBklang, als dieser der unricht igen Regelung sei
ner Pachtriickgabe bezichtigt wurde'1 lhm wurde u. a. vorgeworfen, den Vieh
stand schon seit Ende August 1872 widerrechtlich abgebaut und dadurch zum 
Nachteil der Diingerproduktion 1275 Zentner 5troh erspart zu haben. Im Au
gust 1873 bemrwortete die Kasseler Regierung die Einrichtung von Rindvieh
und Pferdestallen aufder Domane. Der Pachter sei willens, den Rindviehstand 
zu vermehren und das Schafvieh zu vermindern, weil die Erzeugnisse aus der 
Rindviehzucht besser im nahegelegenen Kassel abgesetzt werden kiinnten. 
Hinzu komme die beabsichtigte Urbarmachung friiherer TrieschOachen, die 
hauptsachlich als Schafweide gedient hatten und durch die Umwandlung in 
Ackerland einen hiiheren Reinertrag gewahren wiirden. 1873 bestand das Vie
hinventar der Domane aus 12 Pferden, 100 Stiick Rindvieh, 300 Schafen und ei
nigen Schweinen. Nach den Ermittlungen der Regierung rei ch ten die vorhan
denen Stallungen nicht m r das Vieh aus. Der Pachter miisse daher aushilfswei 
se eine Scheuer zur Unterbringung von 50 Stuck } ungvieh benutzen. A uBerdem 
lagen die Stallungen an ganz verscbiedenen Orten des groBen Gehiifts, wo
durch die Beaufsic ht igung und Bedienung des Viehs wesentl ich erschwert 
werde. Das F inanzministerium erklarte sich zur Durchm hrung dieser Vorha
ben bereit , verlangte aber, daB der Pachter neben der Leistung unentgeltl icher 
Fuhren das dem Fiskus erwachsende Baukapitalj iihrlich zu sechs Prozent ver
zinste und amort isierte. 1876 pachteten die Pachter der Domanen Franken
hausen und Miinchehofjeweils zur Halfte die l agdzeugscheuer in Waldau zu 
einem jahrlichen Zins von 100 Mark, was angesichts der betrachtlichen Entfer
nung Waldaus von Miinchehof und Frankenhausen erstaunlich is!. Beide 
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Pachter wollten die Scheuer landwirtschaftlich nutzen und verlangten als Be
dingung fUr einen zu schlieBenden Kontrakt die Erweiterung des dortigen Ein
fahrtstores, urn die Durchfahrt der mil Heu beladenen Wagen zu ermtigli
chen n Im folgenden Jahr stellte sich in des heraus, daB Schlliter offenbar nicht 
die erforderlichen Mittel zur Bewirtschaftung Frankenhausens zur Verfugung 
standen und er die Stundung seiner f,Bligen Pachtraten beantragen muBte. En
de 1877 wurde ein Konkursverfahren gegen ihn eingeleitet, das die Beschlag
nahme aller dem Pachter gehtirenden Einrichtungsgegenstande, seines Saat
guts und Viehs zur Folge hatte. Die Kasseler Regierung erreichte jedoch, daB 
sich die Glaubiger zu einem Vergleich bereitfanden, der dem Fiskus die Neu
verpachtung der Domane am I. April 1878 ermtiglichte. 

Insgesamt meldeten sich sechs Bewerber, von denen drei an dem weiteren 
Ausgebot, das sich inzwischen aufl2000 Mark Pachtzinsen belief, nicht mehr 
teilnahmen. Htichstbieter war der Domanenpachter Gustav Hermann Fahren
bach aus Ermschwerd (Kr. Witzenhausen), der mit 16210 Mark das Pachtgeld
minimum von 12000 Mark erheblich liberschritt. Fahrenbach verfugte liber 
ein Kapitalvermtigen von 157800 Mark, wozu noch die von ihm in der Domane 
Ermschwerd investierten Betrage von 60-70000 Mark kamen ". Das Ministeri
urn erteille diesem den Zuschlag, wobei allerdings der Anteil Schliiters an der 
Jagdzeugscheuer in Waldau ausgeklammert blieb. Der Domanenpachter Plass 
aus Mtinchehofsah sich nicht in der Lage, das Pachtverhaltnis in Waldau allein 
aufrechtzuerhallen und beantragte die Zession seines dortigen Pachtrechts an 
die Militarverwallung. Sein Ansprechpartner war der Kommandeur des 2. 
Hessischen Husarenregiments Nr. 14, der die Scheuer zur Unterbingung von 
Pferden einervon Rotenburg nach Waldau verlegten Eskadron benutzen woll
te. Dieser Antrag wurde im Marz 1878 in Berlin genehmig!. In seinem liber die 
Domane Frankenhausen geschlossenen Pachtkontrakt verpflichtete sich Fah
renbach zur Zahlung einesjahrlichen Pachtzinses von 16210 Mark. Der Wert 
des erforderlichen Vieh- und Wirtschaftsinventars wurde auf50000 Mark fest
gesetz!. Insbesondere muBte er sich zur Unterhallung und Erweiterung der 
Drain- und Bewasserungsanlagen verpflichten. Im Falle seines Todes wahrend 
der Pachtzeit war die Regierung berechtigt, den Kontrakt am Ende des laufen
den Pachtjahres zu klindigen. In das Vertragsverhaltnis wurde als Mitpachter 
Fahrenbachs Sohn Gustav aufgenommen. In den folgenden Jahren wurden 
der Domane Frankenhausen im Zuge der Gemeinheitsteilung einige Grund
stlicke, u. a. in der Gemarkung Immenhausen, zugeleg!. 1881 nahm Fahren
bach die Drainierung von 160 Hektar des Domanengelandes in Angriff, wofUr 
ihm ein Meliorationsdarlehn zur Verfugung gestellt wurde. Desgleichen liber
nahm das Landwirtschaftsministerium die Kosten fUr die Anschaffung einer 
fahrbaren Feuerspritze. Nach Fahrenbachs Tod im Jahre 1888 trat sein Sohn 
Gustav in alle Rechte des Vaters ein, wozu auch die alleinige Obemahme des 
Pachtverhallnisses liber Frankenhausen gehtirte. Auf Grund der BefUrwor
tung seitens der Kasseler Regierung erklarte sich das Landwirtschaftsministe
rium mit dieser Regelung einverstanden, wuBte es doch die Domane in guten 
Handen. Eine der ersten MaBnahmen desjungen Fahrenbach war der Antrag 
zum Bau eines Hauses fUr die auf der Domane tatigen Arbeiter. Die Domane 
Frankenhausen sei wegen ihrer isolierten Lage vorwiegend auf fremde Ar
beitskrafte angewiesen, fUr deren Unterbringung kein ausreichender Raum 
vorhanden sei. Mehr und mehr mache sich auf der Riiben bauenden und inlen-
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siv bewirthschafteten Domiine der Mange/ eines besonderen Familienhauses/iih/
bar. Zur Zeil miisse man sich mil dem alien Pachlerwohnhaus behelfen, in 
dem auBer dem Verwaller und den verheiralelen Knecblen in der Zeil von 
Marz bis November 30 bis 40 fremde Arbeiler unlergebrachl seien. Fiir lelzle
re mtisse ein besonderes Gebaude errichtet werden, woflirer, Fahrenbach, die 
nOlwendigen Fuhren unenlgeltlich leislen und die iibrigen Baukoslen ange
messen verzinsen und amortisieren wolle 24 . AufGrund des EinversHindnisses 
des Mioisteriums konnle dieses Vorhaben 1889 begonnen und schlieBlich zum 
AbschluB gebracht werden. 1893 wurden Fahrenbacbs Verdiensle urn die Do
mane Frankenhausen durch seine Ernennung zum "Kiiniglichen Ober-Amt
mann" anerkannt. Kurz vor Ablauf des bis Johaonis 1896 befrislelen Pachl
konlrakls wurden die wirlschaftlichen Verhallnisse der Domane von der Kas
seler Regierung iiberpriift, woriiber eine Beschreibung in den Aklen vorliegt " . 
Die GriiBe der Domane bel rug zu diesem Zeilpunkl 316,66 Heklar, wovon 
277,22 auf Ackerland und 21,15 aufWiesen entfielen. Hieraus wird ersichtlich, 
daB sich das Frankenhauser Areal seil 1872 urn rund 40 Heklar erweitert hatte. 
Der Grundsteuerreinertrag belief sich auf 10620 Mark. 153 Hektar waren in
zwischen drainiert warden. Aufdem Gut wurde die Dreifelderwirtschaft prak
tiziert. Aufeine Blattfrucht folgtenje zwei Halmfriichte. Gediingt wurdejedes 
dritte Jahr. Durchschnittlich wurden jahrlich 60 Hektar mit Weizen, 50 mit 
Roggen,5 mit Gerste, 50 mit Hafer, 15 mit Kartoffeln, 50 mit Zuckerriiben, 5 
mit Futterriiben und 35 mit Futterkrautem bestellt. In guten Jabren wurden 
pro Hektar 36-44 Zentner Weizen, 32-36 Zentner Roggen, 36-40 Zentner Ger
ste, 180-200 Zentner Kartoffeln und 480-580 Zenlner Zuckerriiben geemtet. 
Auf50 Hektar wurden Riiben fUr die Zuckerfabrik Wabem angebaut. Die Kar
toffeln wurden nur fUr die Wirtschaft und die Arbeiter verwendet, da sie sich 
als Speisekartoffeln nicht eigneten. An Wirtschaftsbeamten verfugte die Do
mane liber einen Verwalter. einen Voiontiirverwalter, einen Hofaufseher, ei
nen Hofmeister und im Sammer iiber eioen Aufseher fUr die fremden Arbei
ter. Fiinf Arbeiterfamilien wohnten standig auf dem Gut, wozu noch vom 
Friihjahr bis Herbst 40 Saisonarbeiter, meistens aus dem Osten, kamen. Das 
Gesinde bestand aus 15 Knechten uod 3 Magden. Das Viehinventar umfaBte 
24 Pferde, 3 Bullen, 16 Zugochsen, 90 Milchkiihe, 300 Schafe uod 10 Mast
schweine. An zusatzlichen Abgaben hatte die Domane jahrlich 200-300 Mark 
an die Kirche und Schule in Burguffeln, 270-350 Mark an die Brandversiche
lung und 140 Mark an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft zu leisten. 

Die Domane Frankenhausen lag etwa 100 Schritt von der Chaussee Kassel
Grebenstein entfernt. Die nachstgelegene Bahnstation war Miincbebof. Be
mangelt wurde in dem Gutachten der Kasseler Regierung der auBere und 
innerer Zustand der Domiinengebaude. Sie stammten tiberwiegend aus der 
Zeit, als Frankenhausen urn die Hiilfte kleiner war und eine minimale Producti
vitat hatte. Demjetzigen Pachter wurde bescheinigt, dureh Tiefeu/tur, Ha/tung 
von viel Vieh, Drainage und sonstige Meliorationen den Ernteertrag erheblich 
gesteigert zu haben. Indessen fehle es an geeigneten Gebauden fUr die Unter
bringung des Viehs uod Getreides, was den Wirtschaftsbetrieb verteuere. 
Nachteilig sei auch der Mangel an Arbeiterwohoungen, was dazu fUhre, daB 
viele Landarbeiter in den benachbarten Gemeinden wohnen miiBten. In der 
Regel blieben fUr Frankenhausen nur so1che Arbeiter iibrig, die aus irgend
einem Grunde in Burguffeln und Calden nicht beschaftigt wurden. Viele 
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scheuten den beschwerlichen Weg von Calden nach Frankenhausen, der im 
Winter hiiufig unpassierbar war. AIs besonders dringlich wurde die Verbesse
rung der Drainage auf dem an der Wasserscheide zwischen Fulda und Diemel 
gelegenen Areal der Domiine angesehen, urn eine weitere Ertragssteigerung 
von Frankenhausen herbeizufUhren. 

Die Akten belegen, daB Fahrenbach die Empfehlungen der Regierung tat
kriiftig aufgriff und neben der Anlage einer neuen Wasserleitung sein Haupt
augenmerk auf den Bau neuer Gebiiude und die FortfUhrung der Drainage 
richtete. In den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts wurde die Esse auf der 
Feldmark des Vorwerks reguliert und damit eine wichtige Voraussetzung fUr 
die Entsumpfung des Areals geschaffen. 1897 hatte das Landwirtschaftsmini
sterium den Neubau des Wirtschaftsgebiiudes mit einer Remise fUr Acker
pferde und Zugochsen genehmigt, wofUr 38 700 Mark veranschlagt worden wa
ren. Im folgenden Jahr wurde der Abbruch verschiedener alter Gebiiude auf 
der Domiine wie der sog .• Sippelscheuer' verfUgt, um den Wirtschaftshoffrei
legen zu konnen ". Die aus dem Abbruch gewonnenen Steinmaterialien soll
ten fUr die vorgesehenen Neubauten verwendet werden. 

Erwiihnenswert ist, daB es immer wieder zu Wildschaden auf der Domiinen
gemarkung kam. Nach Fahrenbachs AusfUhrungen war der wirthsehajt/iehe 
Sehaden, den das Rehwild auj den Domiinenje/dern anriehtete, derartig grofJ, dafJ 
er in keinem angemessenen Verhiiltnis zum Werthe des Wildstandes im Schutzbe
zirke Wilhe/mstha/ der ObeljOrsterei Ehrsten stand. In einer Eingabe vom 8. Mai 
1897 halte der Piichter dargelegt, daB durch den tiiglichen Austrilt von etwa 45 
Rehen der Roggen naeh der Wa/dseite hin sehr redueirt word en sei. Das hiiufige 
Auftreten von Rehwild aufdem Areal der Domiine habe seine Ursache in ihrer 
abseitigen Lage. Das Wild werde hiertagsliber kaum gestOrt, wiihrend der gan
ze ostliche Waldteil - Staats- und Gemeindewald von Hohenkirchen und 
Obervellmar - stark befahren und von der vielbenutzten LandstraBe Kassel
Hofgeismar begrenzt werde". Fahrenbach schloB seine Petition mit dem An
trag, ihm die Jagd auf dem Domiinenareal zu libertragen. Auf diese Weise 
hofTte er, das auf den Frankenhauser Fluren umherstreifende Rehwild redu
zieren zu konnen. Bewilligt wurde ihm indes nur die niedere Jagd, d. h. insbe
sondere der AbschuB von Hasen. Der AbschuB von Rehwild blieb dagegen 
weiterhin alleinige Sache der Oberfcirsterei Ehrsten. Im Bescheid des Land
wirtschaftsministeriums hieB es, gerade im Monat Mai, wenn ein Bock leicht 
zu erlegen sei, habe ein Landwirt, der seine eigene Wirtschaft nicht vernach
liissigen wolle, fUr die Auslibung der Jagd keine Zeit. Ab Juni werde es fast zur 
Unmoglichkeit, in den groBen Breiten der Domiinenfelder einen Rehbock zu 
schieBen, und nach der Ernte bleibe das Wild zuniichst den Feldern fern. Erst 
nach Aufgehen der jungen Saat zeige es sich wieder hiiufiger, wobei Nahrungs
mangel in den Wiildern sein Auftreten in den Fluren auch zur Tageszeit be
glinstige. Da die von Fahrenbach geschilderten Schiiden libertrieben seien, 
konne seinem Gesuch nicht entsprochen werden. 

Abgesehen von diesen Differenzen befand sich jedoch Fahrenbach in vol
lem EinkJang mit den Behorden. Unter seiner Leitung erlebte die Domiine 
Frankenhausen einen Aufschwung, der in der Hebung des Ertrags der Felder, 
der erfolgreichen Umstellung auf die Milchwirtschaft, der Entwiisserung des 
Areals und den zahlreichen Um- und Neubauten wie Piichter-, Verwalter- und 
Arbeiterhiiusern sichbar wurde. Eine rlihrige Hand zeigte Fahrenbach auch 
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bei der Anlage von Obstpflanzungen, die vor allem aus Apfelbaumkulturen 
bestanden. Wegen der schlechteren Qualitiit der Boden lag der Pachtzins in 
Frankenhausen nur bei 49,21 Mark pro Hektar. Auf der Domiine Burguffeln 
muBten damr 76,42 Mark und in Monchehofsogar 82,57 Mark bezahlt werden. 

Als Fahrenbach Anfang 1911 wegen eines akuten Herzleidens arbeitsunfa
hig geworden war, trat er seine Pachtrechte an den Landwirt Ferdinand Rohde 
aus dem K10ster Haina ab. Er blieb jedoch weiter als Gesellschafter an der 
Sanitiitsmolkerei in Kassel und der Zuckerfabrik Wabern beteiligt. 

3. Trendelburg 

Laut Vertrag vom 19. Oktober 1864 war die Domiine Trendelburg bis zum 
1. Mai 1877 zu einemjiihrlichen Pachtzins von 5210 Reichstalern an den Oko
nomen Wolbrecht verpachtet. Dieser stellte im Sommer 1874 den Antrag auf 
vorzeitige Beendigung des Pachtverhiiltnisses, woHir er als GrUnde die Beein
triichtigung der Schafhute infolge der Verkoppelung, die mit vielen Schwierig
keiten verbundene Bewirtschaftung des Guts, den Mangel an Arbeitskriiften 
und die Wlinsche seiner Familie anftihrte. Die Kasseler Regierung beftirwor
tete Wolbrechts Gesuch, weil dieser die Domiine seit einigen Jahren nicht 
ralionell bewirtschaftet hatte. Hinzu kam, daB Wolbrecht vor zwei lahren 
ohne Erlaubnis Stroh verkauft hatte, was ihm eine Konventionalstrafe von 100 
Talern einbrachte. AuBerdem wurde der zu geringe Viehbestand auf dem Gut 
bemangelt, wahrend andererseits die Dtingermassen immer mehr zunahmen. 
Vertragswidrig hatte der Piichter die Rindviehherde den ganzen Sommer hin
durch auf die Wiesen getrieben und zuviel HalmfrUchte und zuwenig Futter
kriiuter angebaut. Wochenlang hatte er im lelzten Jahr alle Arbeiter beim Dre
schen beschiiftigt, wiihrend die wenigen Kartoffelfelder noch nicht abgeerntet 
waren. Nur dem ungew6bnlich langen Herbst war es zu verdanken, daB die 
Kartoffeln noch Ende November geerntel werden konnten. Die Domiine 
Trendelburg umfaBle damals 1228 Acker, die in de, iiberaus grojJell Feldmark 
zerSlreut umhe, fagen . Sie besaB die Schafhute auf der gesamten Gemarkung, 
wobei erwiihnenswert ist, daB 1000-1100 Schafe daraufgehalten wurden. Die 
bevorstehende Gemeinheitsteilung machte eine betriichtliche Verminderung 
des Schafslandes unvermeidlich, wenn der Piichter nicht zahlreiche Fliichen 
brachliegen lassen wollte. Weil Wolbrecht die hohen Kosten Hir die Umstel
lung der Bewirtschaftung nicht tragen konnte, war eine umgehende Neuver
pachtung der Domiine erforderlich 28 • Wie unbefriedigend die Beschaffenheit 
der Domiine vor AbschluB der Separation war, belegt ein Bericht der Kasseler 
Regierung an den Finanzminister van Camphausen 29 . Danach lagen die 
Hauptfliichen des Areals an zwei entgegengesetzten Bergseiten. Ungefahr in 
der Mitte davon befand sich das Domiinengeh6ft im Diemeltal. Neben Area
len in der Gemarkung Trendelburg verHigte die Domiine auch Uber Parzellen 
in den Flufen van Stammen, Htimme und Sielen . Wegen der weitverstreuten 
Liindereien waren die Bewirtschaftungskosten des Guts auBergew6hnlich 
hoch. An eine Anhebung des Pachtzinses konnte daher nicht gedacht werden. 
Hinzu kam, daB der Mangel an Arbeitskriiften wegen bedeutender Stein
brUche in der Niihe und der starken Auswanderung von Arbeitern nach der 
benachbarten Provinz Westfalen besonders groB war. Nach Einleitung der 
Separation umfaBte die Domiine Trendelburg folgende Grundfliichen: 
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Garten 
Ackerland 
Wiesen 
Huten 

Insgesamt 

0,865 Hektar 
288,202 Hektar 
36,584 Hektar 
18,731 Hektar 

344,382 Hektar nutzbares Land. 

Das Areal war damit umfangreicher als das der Domanen BurgufTeln und 
Frankenhausen. Das zur Bewirtschaftung erforderliche Vieh- und sonstige 
Inventor wurde auf61 000 Mark veranschlagt. AuBerdem hatte ein zukUnftiger 
Pachter das Feldinventar in Hohe von 6500 Mark zu Ubemehmen, fUr Stroh 
und Fourage 8500 Mark zu zahlen und eine Kaution von 14000 Mark zu stel
len. Insgesamt muBten Pachtbewerber Uber ein disponibles Vermogen von 
105000 Mark verfugen. Nach Ansicht der Kasseler Regierung waren die vor
handenen Vorwerksgebaude zwar alt,jedoch in gutem baulichen Zustand und 
reichten zur Bewirtschaftung aus. Wie schon sein Vorganger hatte der neue 
Pachter gewisse Quantitaten Korn und Weizen gegen Bezahlung alljahrlich an 
die Renterei Hofgeismar zu entrichten. Diese FrUchte waren fUr die Haus
armen in Helmarshausen und Langenthal, das Hospital und einen Pfarrer in 
Trendelburg, den Lehrer in Helmarshausen, die Schulkasse in Karlshafen und 
den Wildwarter in Friedrichsfeld bestimmt. AuBerdem muBte der Pachter die 
Unterhaltung des Weges nach Friedrichsfeld und der EssebrUcke bei Stam
men Ubemehmen, die als Zugang zu den dortigen DomanengrundstUcken 
diente" . Am 25. Februar 1875 schrieb die Regierung die Verpachtung des Do
manenvorwerks Trendelburg im Amtsblatt aus. Als einziger Bewerber trat der 
Freiherr August von Grote auf, der mit einem Angebot von 8500 Mark erheb
lich unter dem von der Regierung auf 14000 Mark veranschlagten Minimal
pachtzins blieb. Der mit ihm geschlossene Kontrakt lief vom I. Mai 1875 bis 
Johannis 1893. Obwohl - wie bereits erwahnt - die Regierung den baulichen 
Zustand der Domanengebaude als ausreichend bezeichnet hatte, beantragte 
Grate im Mai 1876 den Neubau eines Wohnhauses. Auf den ersten Blick 
konne man feststellen, daB das 80 FufJ lange, 41 FufJ tiefe, aus zwei Stockwerken 
in Fachwerk bestehende und mit Sandsteinplatten gedeckte Gebiiude so tief bele
gen sei, dafJ das hochste Hochwasser der Diemel die Pflasterung vordem Hausflur 
erreicht habe. Unvorteilhaft sei auch die Raumverteilung. FUr die Flure habe 
man unverhaltnismaBig v,el Raum verwendet, die Wohn- und Wirtschafts
raume seien unzweckmaBig angelegt und entsprachen nicht den heutigen Be
dUrfnissen. Die geringe Hohe der Stockwerke mache diese MiBstande noch 
augenfalliger. Bedenklich erscheine vor allem die bauliche BeschafTenheit des 
Wohnhauses, die einen Neubau dringend erforderlich mache. Die Giebelsei
ten seien durch WitterungseinllUsse vollig zerstort, Zapfen und Schwellen 
Uberall nicht mehr haltbar, die Schomsteine so feuergefahrlich, daB ihre 
Benutzung untersagt werden miisse, und die Fenstervon derart schlechter Be
schafTenheit, daB mit Reparaturen nichts mehr bewirkt werden konne. Als 
Baukosten fUr dieses Vorhaben seien 45000 Mark erforderlich. Das Finanz
ministerium lehnte indes dieses Gesuch mit dem Hinweis auf die solide Aus
fUhrung der bisherigen Vorwerksgebaude ab. Mehr Erfolg hatte Grote beim 
Ankauf verschiedener Grundparzellen, womit er das Domanenareal arran
dierte. 1881 wurden das alte Brennereigebaude und das daran stoBende 
Schweinehaus von der Kasseler Regierung zum Abbruch freigegeben, da sie 
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ihren ursprunglichen Zweck nicht mehr erfUllten. Intensiv betrieben wurde 
auch die Drainierung des Domiinenareals, wobei zuniichst das Geliinde beim 
Vorwerk . Hammelstall' in Angriff genommen wurde. Die dortige Ackerfliiche 
hatte einen guten Lehmboden, dessen Fruchtbarkeit bei hoher und kalter La
ge durcb Nasse beeintriichtigt wurde. Mit der DurchfUhrung der Drainage 
wurde der Wiesenbaumeister Wicke beauftragt. 1882 beantragte Grote aber
mals den Bau eines neuen Piichterwohnhauses, wobei er diesmal die Unter
stUtzung der Kasseler Regierung fand . Die von dieser Behorde veranlaBte 
Revision des Gebiiudes durcb den zustiindigen Kreisbaubeamten erbrachte, 
daB die K1agen Grotes zu Recbt bestanden. Es wurde festgesteUt, daB die 
Raumlichkeiten nichl ent/ernl den Bediirfnissen der 345 Heklar um/assenden 
Domiine Trendelburg und einer gr6,Peren. sich/astjiihrlich vermehrenden Familie 
entsprachen". Angesichts dieser dringlichen Vorstellungen genehmigte das 
Landwirtschaftsministerium das Vorhaben und ersuchte die Regierung urn 
Obersendung einer Bauskizze und eines Kostenvoranschlags. AufschluBreich 
ist, daB als Muster eine Skizze nach Berlin geschickt wurde, die seinerzeit fUr 
die Domiine Pakiscb im Regierungsbezirk Merseburg entworfen worden war. 
Den Kostenvoranschlag ersteUte der Kreisbauinspektor Hendrichs. Im Juli 
1884 war der Neubau des Piichterwohnbauses fertiggestellt. Das alte baufaUige 
Haus sollte auf Abbruch verkauft werden, wobei der Materialwert auf 1800 
Mark taxiert wurde. AUe Bemuhungen, einen Kiiufer zu finden, warenjedoch 
vergeblich. Lediglich ein Bauunternehmer aus Hofgeismar hatte 300 Mark 
geboten. SchlieBlich wurde das Angebot des Freiherrn von Grote in Hohe von 
700 Mark akzeptiert. Dieser war im April 1885 in Zahlungsschwierigkeiten 
geraten und bat urn Stundung der faUig gewordenen Pachtzinsrate, was ihm 
das Landwirtschaftsministerium gewiibrte. In seinem Gesuch hieB es, wegen 
der Krise in der Zuckerindustrie habe die Zuckerfabrik Wabern die letzte 
Rubenlieferung nicht bezahlt. Bei den niedrigen Preisen der Zerealien sei es 
fUr ihn nicht moglich, seinen Zinsverpflichtungen nachzukommen. Eine er
hebliche finanzieUe Belastung fUr den Domiinenpach ter bedeutete auch seine 
Beteiligung an der Diemelwiesen-Melioration zwischen Eberschutz und Tren
delburg. In Anbetracht seiner schrumpfenden Kapitalrucklagen entschloB 
sich Grote, eine finanziell erfolgversprechende Pferdezucht auf der Domiine 
einzurichten. In dem Bericht der Kasseler Regierung an das Landwirtschafts
ministerium hieB es dazu, die Domiine Trendelburg eigne sich ibrer Lage und 
Bodenbeschaffenheit nach sehrwohl zur P/erdezuchl in grojJerem MajJslabe. Da
fUr geeignet erscheine vor allem das kalkreiche und zum Anbau von Futter
kriiutern nicbt zweckmiiBige Terrain am Deiselberg. Die auf der Domiine vor
handenen Gebiiude wiirden fUr dieses Vorhaben ausreichen. Vier Schafstiille 
auf den Vorwerken Trendelburg und HammelstaU konnten ohne erhebliche 
Kosten in Pferdestiille umgewandelt werden. Grote wolle zuniichst 20-25 
Mutterstuten hannoverscher Herkunft zu Zuchtzwecken anschaffen. Eigene 
Hengste brauchten nicht gehalten zu werden, weil Trendelburg Beschiilstation 
des Gestuts Beberbeck seP'. Bereits vor Auslaufen seines bis 1893 befristeten 
Pachtkontraktes scbloB Grote einen neuen Vertrag ab, der die Pferdezucht 
einbezog und das jiihrlich zu zahlende Pachtgeld auf 10 000 Mark erhohte. In 
Kassel und Berlin riiumte man Grote gute Chancen als Pferdezuchter ein, zu
mal sich aucb der Beberbecker LandstaUmeister von Jachmann fUr ihn ausge
sprocben hatte. Im Mai 1889 wurde der Pachtkontrakt Grates bis Jobannis 1911 

219 



verlangert. Darin verpnichtete sich der Pachter, d ie Pferdezucht in groBerem 
MaBstab zu betreiben und zur Unterbringung von Mutterstuten mindestens 
zehn Boxen aufzuste llen. Fur die jungeren Pfe rde hatte er Laufstalle einzu
rich ten und alle wei teren MaBnahmen nach dem G utachten des Hauptgesttits
vorstehers von Beberbeck vorzunehmen. Dem Vertrag trat d ie Ehefrau des 
Pachters, Freifrau G rote geb. von Rantzau, als selbstschuldnerische BUrgin in 
alien Punkten bei". 

Grote und die Kasseler Regierung hatten sicherlich diesen Vertrag nicht 
geschlossen, wenn sie sich der kommenden Entwicklung bewuBt gewesen wa
ren. Im Mai 1890 ging Uber Trendelburg ein Wolkenbruch von solcher Miichtig
keil nieder, wie ein iihnlicher seir Mensclz engedenken nich l beobachtet worden 
war. Die mit furchtbarer Gewalt von den Bergen herabs tUrzenden Wassermas
sen uberspulten die LandstraBen und Wege, entwu rzelten unter MitfUhrung 
von Geroll und Steinen mehrere Pappeln und Obstbaume und zerstorten die 
an der LandstraBe befindl ichen BrUcken und Obergange. Besonders betro tren 
von dieser Katast rophe wurde der Pachter der Domane Trendelburg. Ein 
100 Morgen groBes Zuckerrubenfe ld wurde von den Fluten voll ig vernichtet. 
Auf bestellten un d gedUngten Haferfeldern im Umfang von 200 Morgen 
wu rde die Ackerkrume abgewaschen, wodurch sie fUr Hingere Zeit unbrauch
bar wurden . Bei anderen weniger beschad igten Feldern waren Ert ragseinbu
Ben von 25 Prozent zu verzeichnen. Den Gesam tverlust berechnete Freiherr 
von G rote aufmindestens 16 000 Mark, wozu noch die Kosten fUr die Wieder
herstellung der Wege kamen. MiBlich fU r den Pach ter war, daB er alle durch 
Naturkatastrophen verursachten Schaden aus eigenen Mittel n beheben 
muBte. Aufs taalliche Untersttitzung konnte er dabei n icht rechnen. In Anbe
tracht der schwierigen Lage Grotes befU rworte te die Kasseler Regierung einen 
NachlaB des Pachtzinses. In ihrem Bericht an das Landwirtschaftsministerium 
hieB es, man sei sich zwar bewuBt, daB eine Entscheidung in dieser Frage prin
zipielle Bedeutung habe, fUr den Staat sei es aber vorteilhaft, e inen ttichtigen 
Pachter im Pachtbesitz zu halten und ihm mit Zuschussen unter die Arme zu 
greifen". In Berlin vermochte man sich allerdings nicht dazu zu entschlieBen, 
weil man keine Prazedenzfalle fUr die Zukunft schatren wollte. Nach dieser 
Katastrophe wurde es fUr Grote immer schwieriger, seine Pachtverpnichtun
gen zu erfU llen. Ende 1890 ersuchte er urn d ie Stundung von Pachtgeldern, wo
bei er auf e ine erneute Uberschwemmung im November jenes l ahres hinwies. 
Das Wasser habe meterhoch auf dem W irtschaftshof und in den Stallen ge
standen, so daB man das Vieh in die hochgelegene Stad t Trendelburg habe 
bringen mUssen . Von den Fohlenkoppeln seien die Einfriedungen fo rtge
schwemmt und ei ne zur Domane gehorende MUhlenanlage vern ichte t wor
den. Die Schadenshohe setzte er auOOOO- 8000 Mark an. Obwohl das Land
wirtschartsm inisterium dem Gesuch des Pachters entsprach, war diesem 
kaum dam it geho lfen, zumal seine Kapitalreserven vollstandig aufgeb raucht 
waren. Auch die Grote in den fo lgenden Jahren gewahrten Pachtstundungen 
konnten ihn nicht mehr Uber Wasser halten. 1896 sah er sich auBerstande, den 
von ihm geforderten Beitrag von 1350 Mark fUr die Korrektion des Landweges 
von Trende1burg nach Manrode zu entrichten. 

In dieser Nollage wandte sich die Gattin des Pachters, Freifrau von Gro te, 
an die Kaiserin Auguste Viktoria urn Untersttitzung. In den Akten ist e ine 
eigenhandige Notiz der Monarchin an den Minister des Koniglichen Hauses, 
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von Wedel-Piesdorf" , mit folgendem Wortlaut Uberliefert: Bilte erkundigen 
Sie sich, mit wieviel hier zu hel/en ware. lch/iirchte. es geht uber meine Mittel, aber 
es klingt wirklich schrecklich traurigJ6• 

Wedel leitete daraufhin die Petition an das Landwirtschaftsministerium 
weiter, das die Kasseler Regierung mit der OberprUfung der wirtschaftlichen 
Verhiiltnisse des Trendelburger Domiinenpiichters beauftragte. In dem ErlaB 
hieB es fern er, man mUsse erwagen. ob und aufwelchem Wege dem Freiherrn 
von Grate geholfen werden konne. Moglicherweise sei damr die Stundung des 
Pachtzinses in h6herem Betrage und auf einen langeren Zeitraum ein geeigne
ter Weg. Nach AufTassung der Regierung konnte die Domiine Trendelburg nur 
erfolgreich von einem Piichter bewirtschaftet werden, der Uber reiche Pri
vatmittel vermgte und jederzeit die erforderlichen Aufwendungen machen 
konnte. Darin liege auch der Grund, daft in neuerer Zeit die Verhiiltnisse des 
Piichrers erheblicher als in den Vorjahren zuruckgegangen seien. Obwobl Grate 
seinen Hausstand auf das bescheidendste MaB reduziert habe, sei seine Ver
mogenslage kritisch. Das DrUckende seiner Lage bestehe darin, daB er Pferde, 
Foblen, Futtermittel, KunstdUnger und Saatkorn teuer bezahlen mUsse, wiih
rend er fLir seine Lieferungen nur maBige Preise erziele. Die Haupteinnahme
Quelle des Piichters sei seine Pferdezucht. 1896 habe er 18 Pferde vorgestellt 
und mr 3 Hengste zusammen 12000 Mark und mr 14 Pferdeje 900 Mark erlost. 
Der Lowenanteil des Verdienstes falle allerdings dem Pferdehiindler Katz in 
Gottingen, der die Zuchtfohlen besorge, zu. Durch eine Stundung der Pacht
raten bis zum 1. April 1905 konne Grote insofern geholfen werden, als zu die
sem Zeitpunkt seine Kapitalversicherung in Hohe von 20000 Mark ausbezahlt 
werde 37 . Das Landwirtschaftsministerium hielt diesen Vorschlag flir Zll weit
gehend und genehmigte nur die Stundung der 1897 falliggewordenen Pacht
raten in der Form, daB die verbliebenen Rlickstandeje Zll einem FUnftel in den 
lahren 1901-1905 abgetragen werden konnten. AuBerdem stellte es Grote die 
Auflosung oder Zession seines Pachtrechts zum gegenwiirtigen Zeitpunkt frei. 

Tratz der umfangreichen Pachtstundungen gelang es Grote nicht, seine 
finanziellen Verhiiltnisse in Ordnung zu bringen. Wie die Regierung im April 
1900 ausftihrte, blieb er fortgesetzt mit den laufenden Pachtzinsraten im RUck
stand. Als Sicherheiten stand en dem Fiskus die Kaution von 10000 Mark 
sowie das tote und lebende Inventar ZUT Vermgung. Der damalige Vieh
bestand der Domiine umfaBte 61 Pferde, 10 Ochsen, 2 Bullen, 61 KUhe, I Kalb 
und IS Schweine. Das Geriite- und Feldinventar war minderwertig, und die 
bauliche Unterhaltung der Domiine lieB zu wUnschen Ubrig. Weder die Drai
nage noch and ere Meliorationen konnte Grote aus eigenen Mitteln mehr 
durchmhren. Inzwischen war sein Schuldenkonto beim Fiskus aufUber 23 000 
Mark angewachsen. Angesichts dieser ungUnstigen Verhiiltnisse, die auch 
durch den Verkaufvon Pferden aufdem Remontemarkt nicht verbessert wur
den, glaubte die Regierung, nicht mehr die Verantwortung mr die Sicherheit 
der fiskalischen Forderungen iibernehmen zu konnen, und empfahl - even
tuell im Zwangswege - eine vorzeitige Auflosung des Pachtverhiiltnisses. Als 
Grate schlie6lich einsah, daB er das Gut nicht mehr halten konnte, nahm er 
Verhandlungen mit dem Landwirt Franz MUlier - er war zuvor Piichter des 
Ritterguts Forste im Kreis Osterade (Harz) gewesen - auf, urn diesem seine 
Pachtrechte zu Ubertragen. MUlier 109 indes sein Angebot zurUck, weil er 
nicht zur Ubernahme der Pferdezucht bereit war, die - wie bereits erwiihnt -
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den wichtigsten Erwerbszweig der Domane Trendelburg bildete. AIs Retter in 
der Not erwies sich schlieBlich Grotes Schwiegersohn, der Gifhorner Landrat 
von der Wense, der das drohende Konkursverfahren abwendete und si ch be
reitfand, die Domane Trendelburg zum bisherigen Pachtzins von 10000 Mark 
zu bewirtschaften. Da Wense die zahlreichen Glaubiger seines Schwieger
vaters befriedigen muBte, entband ihn die Regierung von der Zahlung der 
rtickstandigen Pachtgelder. Er erhielt einen verhaltnismaBig gtinstigen Ver
trag, der seinem Wunsch, die Pferdezucht ganzlich aufzugeben und dafUr eine 
florierende Milchwirtschaft auf der Domane Trendelburg einzurichten, Rech
nung trug. Die Verpachtung des Guts an Wense lag auch im Interesse des Fis
kus, weil si ch kein anderer kapitalkraftiger Bieter fUr die heruntergewirtschaf
tete Domane gefunden hatte. Grote, der auf der Domane sein ganzes Verm6-
gen verloren hatte, konnte sich damit trosten, daB sie in der Hand seiner Fami
lie verblieb. 

4. Wilhelmsthal 

Noch in kurhessischer Zeit, am I. Mai 1865, war die Domane Wilhelmsthal 
an den Okonomen Christian Biel fUr die Dauer von acht Jahren pachtweise 
tibertragen worden. Zu den mitverpachteten Pertinenzien geh6rte die Berech
tigung zur Gast- und Weinwirtschaft sowie zum Branntweinausschank. 1868 
hatte das Landratsamt Hofgeismar dem Kastellan des Wilhelmsthaler Schlos
ses die Verabreichung von Kaffee, Tee und Schokolade gestattet, was Biel als 
Verletzung seiner Wirtschaftsgerechtigkeit ansah. Er beantragte daher, ihn 
von der Unterhaltung des Restaurationsbetriebes unter gleichzeitiger Herab
setzung des Pachtzinses zu entbinden. Obwohl die Kasseler Regierung den 
Antrag des Pachters fUr rechtens ansah und ihm jahrlich 160 Taler erlassen 
wollte, entsprach das Finanzministerium dem Gesuch nich!. Nach Auffassung 
dieser Beh6rde konnte gemaB dem Gesetz vom 17. Marz 1868 tiber die Aufhe
bung und Abl6sung gewerblicher Berechtigungen ein Pachtvertrag unter 
Herabstufung des Pachtzinses nicht teilweise aufgehoben werden " . Biel blieb 
daher nichts anderes tibrig, als seinen Kontrakt bis zum Auslaufen im Frtih
jahr 1873 einzuhalten . 

Im Dezember 1872 schrieb die Regierung die Neuverpachtung des Vor
werks aus, wobei der Kasseler Okonom Carl Schultheis mit einem Angebot 
vonjahrlich 1005 Talern H6chstbietender blieb. Die ihm tibertragene Domane 
Wilhelmsthal umfaBte folgende Grundflachen : 

Hof- und Baustellen 
Garten 
Ackerland 
Wiesen 
Teiche 
Teichhuten 

Insgesamt 

0,358 Hektar 
I, IQ I Hektar 

35,011 Hektar 
2,244 Hektar 
1,793 Hektar 
2,078 Hektar 

42,585 Hektar 

Wilhelmsthal war dam it die kleinste Domane im Kreis Hofgeismar. Ausge
nom men von der Verpachtung waren die bisherige Koppelhute auf 15 Acker 
Wiesen, genannt die "Uffsprtinge", sowie die Waldhuten in den fiskalischen 
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Forsten. Die Verpachtung erfolgte unter den al/gerneinen Bedingungen zur Ver
pachtung der Koniglich Preuflischen Dorniinenvorwerke vom 8. luli 1872. Das 
vom Piichter zu erwerbende fiskalische Inventar bestand in 14 Ackem zurn 
Brachfeld gedungten und geackerten und in weiteren 6 Ackem gepf!ugten Landes, 
wobei festgesetzt wurde, daB fUr das einmalige Pfliigen 15 Silbergrosehen und 
fUr die Diingerfuhren I Reichstaler pro Kasseler Acker zu zahlen waren. Wie 
alle anderen Domiinenpiichter war Schultheis fUr die Instandhaltung der auf 
und an den Gutsgrundstiicken vorbandenen Grenzsteine verantwortlich. Der 
Wert des Vieh- und Wirtschaftsinventars wurde auf2500 Taler taxiert. Zu den 
vom Piichter zu unterbaltenden baulichen Einrichtungen gehorten auch die 
Drainanlagen. AIs Sicherheit muBte Schultheis neben der Verpfandung seines 
eigenen Vieh- und Feldinventars eine Kaution von 300 Talem durch Hinter
legung inliindischer Staatspapiere stellen. Ihm wurde femer auferlegt, seine 
Marktpreise fUr landwirtschafUiche Erzeugnisse nach denen der Stadt Hof
geismar zu orientieren 39, 

Sehultheis iibte !.edoch sein Pachtrecht in Wilhelmsthal nicht aus, sondem 
zedierte es an den Okonomen Wilhelm Noli , der damit in alle Rechte und Ver
bindliehkeiten eintral. Noli hatte den Pachtvertrag in der Erwartung abge
schlossen, die Hiilfte des Pachtzinses aus dem Betrieb der Gastwirtschaft be
streiten zu konnen, sah si eh aber darin getauseht, weil der SehloBkastellan den 
Besuehem Kaffee, Tee, Schokolade und Backwerk verkaufte. Naeh Auffas
sung der Regierung muBte der Domiinenpiichter angesiehts seines geringen 
Vermogens oach und nach verarmen, wenn dieser Eingriffin sein Bewirtschaf
tungsrecht nicht unterbunden wurde. Die hierzu befragte Generalverwaltung 
des kurfUrstlichen Hausfideikommisses erkliirte, sie habe dem Kastellan 
Steindecker den Verkauf von Getriinken nur gestattet, urn einem dringenden 
Bediirfnis des Publikums zu entsprechen, das sich iiber die teuren Preise in der 
von dem friiheren Piichter gefUhrten Gastwirtschaft beklagt habe'o 

AbeT auch diesmal war man in Berlin nicht ZUT Minderung des Pachtzinses 
bereit und beriefsich dabei auf die Bestimmungen der Gewerbeordnung vom 
21. luni 1869. Ober die ersten lahre der Bewirtschaftung Wilhelmsthals durch 
Noli ist in den Akten niehts iiberliefet!. Erwiihnt wird nur, daB im Dezember 
1877 der Senior des kurhessischen Hauses, Landgraf Friedrich, darum er
suchte, die mit den Initialen seines Namens versehene WeUerfahne auf dem 
Wilhelmsthaler Domanialgebiiude nach Philippsruhe abfUhren zu diirfen, was 
ihm das zustiindige Finanzministerium gestaltete. 

Im Miirz 1878 beantragte Noli die Verliingerung seines 1879 auslaufenden 
Vertrages urn weitere zwolf Jahre. Die Regierung fUhrte dazu aus, seit der 
Zulegung einiger vom Hauptkomplex des Vorwerks enUegener Acker- und 
Wiesenfliichen zum Forstetat und zu den benaehbarten Domiinen Franken
hausen und Monehehof sei Wilhelmsthal zur selbstiindigen Bewirtsehaftung 
wenig geeignel. Die von fi skalischem Wald umgebene und von bewohnten 
Ortsehaften entfemte Lage mache auch eine parzellarisehe Verpaehtung des 
Vorwerks nicht moglich. Am besten eigne sich Wilhelmsthal als Nebenvor
werk der Domiine Monehehof, deren Areal dadurch zweckmiiBig erweitert 
werde. Da die Pacht dieser Domiine bis 1891 laufe, konne man Noli eine Pro
longation seines Vertrags bis zu diesem Zeitpunkt gewiihren. Seinen jiihrli
ch en Pachtzins von 3015 Mark habe man allerdings zu hoch angesetzt, da der 
Ertrag der mit der Domane verbundenen Gastwirtschaft sehr ilberschatzt war-
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den sei. Die frlih ere Frequenz dieser Wirtschaft habe hauptsachlich auf dem 
Besuch des Kasseler Publikums beruht. In letzter Zeit, vor aIlem nach der 
Inbetriebnahme der Trambahn von Kassel nach Wilhelmshiihe, seien die dor
tigen Parkanlagen und Schl iisser Anziehungspunkte mr die Besucher gewor
den, was sich auf Wilhelmsthal nachteilig auswirke. Die landwirtschaftlichen 
Ertrage dieser Domane seien gering, wahrend der Pachter mr die Gebaude
unterhaltung beachtliche Kosten aufhringen mlisse. Flir vertretbar hielt die 
Regierung e inen Pachtzins von nur 1800 Mark 4

', 

Diese Vorschlage wurden in Berlin abschlagig beschieden. Im Bescheid 
Yom 17. August 1878 hiel3 es, die anderweite Verpachtung miisse im Wege des 
Meistgebotes erfolgen. Da bei der Ausschreibung NolI mit 2280 Mark Hiichst
bietender blieb - das zweitbeste Gebot hatte der Landwirt und Restaurateur 
Friedrich Mathei aus Moritzberg bei Hildesheim abgegeben - , erhielt er den 
Zuscblag. Erwahnenswert ist, daB der Pachter die Vermgung liber die ehe
malige Hofgartenaufseher-Wohnung im SchloB Wilhelmsthal erhieit, die er 
allerdings nicht an andere vermieten durfte . DaB sich NolI mit dem neuen 
Pachtzins von 2280 Mark libernommen hatte, zeigt bereits sein Gesuch vom 
30. April 1879 urn Stundung seiner letzten Zahlungsverpnichtung. Es belegt, 
daB die Bedenken der Kasseler Regierung gegen eine Erh iihung des Pachtzin
ses mr Wilhelmsthal berecht igt gewesen waren und man in Berlin besser getan 
hatte, darauf Zll horen. 

Eine wichtige Aufgabe NoIls war die Drainierung des Domanengelandes. 
Es hatte zumeist tonigen, schwer durchlassenden Boden, dessen Fruchtbar
keit sehr oJt und stellenweise auch in norma /en lahren durch stehende Nasse be
eintrachtigt wurde. Das Landwirtschaftsministerium bewiIligte ihm zunachst 
mr die Entwasserung der feuchtesten Flachen ein Meliorationsdarlehn von 
1550 Mark, das er jiihrlich Zll sechs Prozent verzinsen und amortisieren muBte. 
1881 sah sich die Regierung zu einer eingehenden Beschaftigung mit NoIls 
wirtschaftlichen Verhaltnissen veranlaBt. In ihrem Bericht an das Landwirt
schaftsministerium mhrte sie aus, die Vermiigensverhaltnisse des Pachters 
seien durch nicht bekannte Umstande in VerfaIl geraten und dlirften si ch noch 
weiter verschlechtern. Wiederholt habe er AufTorderungen zur Ermllung sei
ner Verpni chtungen unbeachtet gelassen, wodurch man genii tigt worden sei, 
einen Teil seiner Kaution zu versilbern . Er scheine von einer Lethargie befal
len zu sein, die ihn hindere, die Pachtung mit Erfolg zu mhren und dem Fiskus 
Sicherheit zu leisten. In Anbetracht dieser Lage empfahl die Regierung eine 
auf 14 Jahre terminierte Neuverpachtung der Domane, urn dann ihre Zusam
menlegung mit der Domane Frankenhausen zu ermiiglichen, was si ch in man
cher Beziehung empfehlen wlirde, da Frankenhausen und Withefmsthaf im 
Kreise Hofgeismar liegen, wiihrend Moncheho/dem Kreise Kassel angeh6rt 42 , Das 
Min iste rium gab diesem Antrag statt, und am 20. Dezember 1881 wurde die 
Neuverpachtung des Vorwerks Wilhelmsthal im Amtsblatt ausgeschrieben. 
Das Pachtgelderminimum war auf 2000 Mark festgesetzt. Zur Pachtliber
nahme war ein disponibles Vermiigen von 18000 Mark erforderlich. 

Mit der Pacht war wie bisher die Berechtigung zum Betrieb einer Gast- und 
Schenkwirtschaft verbunden. Da indes Noli die Halfte seiner rlickstandigen 
Pachtgelder an den Fiskus gezahlt hatte, wurde die anberaumte Neuverpach
tung wieder rtickgangig gemacht. 1886 berichtete die Regierung, NolI habe 
seine VerpOichtungen nur vorlibergehend ermIlt und sei bald wieder in seine 
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alte Energielosigkeit verfallen. Man kiinne nicht zulassen, daB ihm die Do
mane bis zum Ende der laufenden Pachtzeit liberlassen bleibe, da entweder 
die Domane in ganz sch lechtem Zustand abgegeben od er der Pachter in Kon
kurs geraten werde. Eine Neuverpachtung auf 18 Jahre sei ratsam, wobei eine 
VergriiBerung des Domanenareals urn Parzellen der Feldmark von Schachten 
ins Auge gefaBt werden kiinne. Erforderlich sei vor allem ein in der Gastrono
mie erfahrener Pachter, det den starken Besucherverkehr in Wilhelmsthal zu 
seinen Gunsten ausnutzeo. Da NolI inzwischen eingesehen hatte, daB ihn ein 
Fortwirtschaften in der bisherigen Weise in immer griiBere Schulden stlirzen 
wlirde, willigte er in die Abtretung seiner Pachtrechte an den Landwirt Her
mann AlthofT aus Schlotheim in Sachsen-Weimar ein. AlthofT hatte den Ruf 
eines ntichternen und zuverHissigen Mannes, dem zugetraut wurde, das herab
gewirtschaftete Gut Wilhelmsthal wieder ertragreich zu machen. Das Land
wirtschaftsministerium erkHirte zu dieser Zession unter der Voraussetzung, 
daB AlthofT alle rlickstandigen Verbindlichkeiten Nolls libernehme, sein Ein
verstandnis. Festgelegt wurde ein jahrlicher Pachtzins von 2364 Mark. 1887 
wurde das Areal der Domane urn 10 Hektar in der Gemarkung Calden erwei
tert, deren bauerliche Besitzer mit fiskalischem Grundbesitz in der Feldmark 
Schachten entschadigt wurden. Durch diesen Tausch hotTIe man, die Domane 
Wilhelmsthal rentabler zu machen. Die Akten belegen, daB der neue Pachter 
die Bewirtschaftung von Wilhelmsthal tatkraftig in die Hand nahm. Er fOr
derte die Schweinezucht, die fUr die Verwertung von Milchvorraten wichtig 
war. 1889 pachtete AlthofT den zum Bezirk der OberfOrsterei Ehrsten gebii
renden "Cabinettswald" zur landwirtschaftlichen Nutzung. FUr die Urbar
machung dieser Fliiche wurden ihm drei Freijahre gewahrt. Im selben Jahr 
beantragte er die Anlage einer neuen guBeisernen Wasserleitung auf der 
Domane, da die alte vom Schiiferteich gespeiste Leitung durch die haufigen 
Reparaturen unbrauchbar geworden war. Auch die FortfUhrung der Drainie
rung liel3 er sich angelegen sein, wobei zunachst drei Hektar entw3ssert wur
den. Im Gegensatz zu den benachbarten Domanen BurgufTeln und Franken
hausen spieJte der Rlibenanbau in Wilhelmsthal keine Rolle. 1890 waren hier 
14 Hektar mit Weizen, 4 mit Roggen, 12 mit Hafer und 6 mit Hiilsenfrlichten 
bebaut. 4 Hektar wurden als Wiesen genutzt. Im November jenes Jahres pach
tete AlthofT zum jahrlichen Zins von 10,50 Mark die niedere Jagd einschlieB
lich der Jagd auf Schwarzwild auf dem Wilhelmsthaler DomanengeJiinde. 

Kurz vor Auslaufen des mit AlthofT geschlossenen Pachtvertrages erstellte 
die Kasseler Regierung ein Gutachten liber die anderweitige Nutzbarmachung 
des Vorwerks". Darin hieB es, die Domane Wilhelmsthal habe nunmehr 
einen Fliicheninhalt von 57,445 Hektar. Die frliher eriirterte Frage einer Verei
nigung Wilhelmsthals mit der Domane Miinchehof mlisse wegen Undurch
fUhrbarkeit als erledigt betrachtet werden. Da eine VerauBerung des Vorwerks 
im ganzen oder in Parzellen nicht in Betracht komme, bleibe nur seine Neu
verpachtung lib rig. An nutzbaren Grundstlicken seien 48 Hektar Ackerland, 
I Hektar Garten, 4 Hektar Wiesen und 2 Hektar Weiden vorhanden . Die Ein
nahmen aus der florierenden Gastwirtschaft seien ebenso hoch wie die aus def 
Landwirtschaft. Auch an Bausubstanz habe die Domane Erhebliches hinzuge
wonnen. In dem von der Regierung konzipierten Pachtvertragsentwurf wur
den alle Verpflichtungen des Pachters festgehaJten. Dazu gehiirten die Unter
haltung der im Bereich des Domanenareals befindlichen Abschnitte der Ra-
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senallee und die Riiumung der diese Wegstrecke begrenzenden Seitengriiben. 
Der Piichter sollte dagegen das Recht haben, die dort vorhandenen 110 Linden
biiume durch Obstbiiume zu ersetzen. Diesem Punkt stimmte das Landwirt
schaftsministerium nicht zu. Der von Wilhelmshohe nach Wilhelmsthal fUh
rende Weg, "Rasenallee" genannt, werde hiiufig von den Allerhochsten Herr
schaften bei ihrer Anwesenheit in Wilhelmshohe benutzt. Mit Rucksicht 
darauf muBten die Lindenbiiume, durch deren Beseitigung der Weg seines 
Schmuckes beraubt und der landschaftliche Reiz der Umgebung Wilhelms
thals beeintriichtigt werde, erhalten bleiben. Nach der am 3. Juni 1896 erfolg
ten Ausschreibung der Neuverpacbtung wurde ein Pachtzins von 3420 Mark 
gefordert. Bieter muBten uber ein Vermogen von mindestens 20000 Mark ver
fUgen. Die Pachtzeit war von Johannis 1897 auf 18 Jahre angesetzt. Den Zu
schlag erhielt AlthofT, der allerdings 1902 in Geldschwierigkeiten geriet und 
seinen Verpflichtungen nur noch mit Muhe nachkommen konnte. Wie die Re
gierung ausfUhrte, boten die Felder und das Vieh nunmehr ein ungiinstiges 
Bild. Auch der Piichter selbst machte nicht den Eindruck eines ttichtigen 
Landwirts in sicheren Verhiiltnissen. Seine 18jiihrige Tochter Anna richtete 
eine Petition an Kaiser Wilhelm 11., in der sie urn zweijiihrige Pachtstundung 
und ein Darlehn von 20000 Mark bat. Wenn nicht geholfen werde, wurden alle 
Gliiubiger wie die Geieruber ihre armen Eltem herfallen. Diese hiitten mit dem 
ausgesogenen und vernachliissigten Land die groBten Mtihen gehabt. MijJernlen 
iiber MijJernlen seien eingetreten, deren Verluste man nur durch Wechsel
schulden habe decken ktinnen". Ob das indes die wirklichen GrUnde fUr Alt
hofTs wirtschaftlichen Niedergang waren, muB ofTenbleiben. Dem Gesuch sei
ner Tochter Anna wurde in Berlin nicht entsprochen. 

Ein weit grtiBerer Schlag als dies war die Brandkatastrophe im Oktober 1903, 
der der groBte Teil der Wirtschaftsgebiiude zum Opfer fie!. Lediglich das 
Wohnhaus sowie der Pferde- und Schweinestall blieben verschont. AIs Ersatz 
fUr die verbrannten Kuhstiille wurden dem Piichter zuniichst geeignete Remi
senriiume des zum Wilhelmsthaler SchloB gehorigen Marstalls zur VerfUgung 
gestellt. Ein Jahr spiiterwaren alle Ersatzbauten fUr die durch Brand vernichte
ten Gebiiude der Domiine Wilhelmsthal hergestellt. Obwohl die Feuerversi
cherung die Kosten fUr den Wiederaufbau ubernahm, waren AlthofTs Einbu
Ben betriichtlich. Nach seine m im luni 1905 erfolgten Tod blieb seine Witwe 
mit mehreren Kindern vollig mittellos zuruck. Ihrer Bitte, die ,Pachtrechte 
ihres verstorbenen Mannes an den Landwirt Strube in Grebenstein zu tibertra
gen, wurde in Berlin entsprochen 46. Der mil ihm geschlossene Vertrag war bis 
zum lahre 1924 befristet. 

* * * 
Aus alien diesen Ausftihrungen kann man den SchluB ziehen, daB die Be

wirtschaftung van Domanen eine auBerordentlich schwierige und riskante 
Angelegenheit war. Selbst als erfolgreiche Okonomen und Landwirte ausge
wiesene Piichter konnten leicht in Schwierigkeiten geraten, die an den Rand 
des Konkurses fUhrten. Auch hohe Kapitalreserven waren hiiufig rasch aufge
zehrt, wenn Katastrophen wie Uberschwemmungen und Briinde auftraten, fUr 
die der pa.chter aHein haftete. Besonders verheerend war das in den Domanen 
Trendelburg und Wilhelmsthal, die von solchen Ereignissen heimgesucht 
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wurden. Aber auch MiBernten, die haufig zu hahen Pachtzinsen und die 
Kasten fUr die Bewirtschaftung kannten van den Pachtern bisweilen nich! ver
kraftet werden. Die vam Fiskus gewahrten Pachtstundungen und Zuschiisse 
waren hier nur ein schwacher Trost. Trotz aller dieser Belastungen ist erstaun
lich, in welchem MaBe die Kultivierung der hier betrachteten Damanenareale 
Fartschritte gemacht hatte. Die in BurgufTeln, Frankenhausen, Trendelburg 
und Wilhelmsthal produzierten landwirtschaftlichen Erzeugnisse waren ein 
wichtiger Faktar auf dem nardhessischen Markt. 

Erwahnenswert ist, daB die Pachter dieser Da manen in der Regel nicht aus 
dem Kasseler Raum, sondern aus entfernteren Gegenden stammten . Das war 
sicherlich nicht van Nachteil, da sie ihre anderna rts gewonnenen Erfahrungen 
einbringen konnten. 

Anhand der hier vargestellten Beispiele wird deutlich, welche Veranderun
gen sich in der Gutsbewirtschaftung in den letzten 40 Jahren des 19. Jahrhun
derts vallzogen. An die Stelle der friiher varherrschender Schafzucht traten 
die Rindviehhaltung und die damit verbundene Milchwirtschaft. Lediglich auf 
einer Damane - Trendelburg - wurde intensiv Pferdezucht betrieben. Durch 
die Verwendung van Kunstdiinger kannte der Ertrag der Acker betrachtlich 
gesteigert werden. Eine entscheidende Rolle spielte der Riibenanbau, der ab er 
van der krisenanfalligen Zuckerindustrie abhangig war. Durch die erfalgreiche 
Durchflihrung der Drainage wurden weite Flachen nutzbar gemacht. Infolge 
der Anlage van Chausseen und Eisenbahnlinien verbesserten sich die Ver
kehrsverbindungen der Da manen, die nun ihre Pradukte leichter und schnel
ler absetzen kannten. Das alles schiitzte die Pachter jedach nicht var Verlu
sten, da sie wie alle Landwirte van den Kanjunkturen und Witterungsverhalt
nissen abhangig waren. 

Verzeichnis der zum Domlinenvorwerk Burguffeln gehorenden GrundstUcke (1872) 47 

Ackee beim Schmaienbeck, die Vogelbreite genannt 
Ackee bei den Salzackern 
Ackee auf der Zweddecke, die Backenbreite genannt 
Ackee hinter dem Dorfe, hinter dem Hinterhause ,genannt 
Ackee beim Schmalenbeck, die Breile der langen Ackee genannt 
Ackee hinter dem Kirchhof, die Kirchhofsbreite genannt 
Garten beim Totenhof 
Wiese an der Zweddecke, die trockene Wiese 
Wiese an der Zweddecke und der Schlachterwiese 
Wiese in den RuthenpllHzen 
Acker irn Casselgrund, die Casseler Breite genannt 
Acker am Suderbeck, die Steinbreite genannt 
Acker auf der Wanne, die unterste Bohnenbreite genannt 
Acker tiber dem Caldener Wege 
Acker auf der Wanne, die oberste Bohnenbreite 
Acker in der hohlen Seite 
Acker beim Gerhofe, die Gerhofsbreite genannt 
Acker beim Uhlenstein, die Brei te hinter der Burg 
Acker hinter der Burg, die Hopfenbrei te genannt 
Acker hinter dem hohlen Sieg, die kleine Breite genannt 
Baum- und Grasgarten , der Gerhof genannl 
Gemtisegarlen daselbst, der Immen- oder Bienengarten 
Garten am Kampfelde 
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Garten an der Trift, der Schnittenhof genannt 
Wiese an der Mergelkaute, die Wurth oder Kuhle genannt 
Acker beim Hopperpfuhl 
Acker beim Kuhkamp 
Acker daselbst, die groBe Taubenbreite genannt 
Fischteich, der Hopperpfuhl genannt 
Acker im Ziegenstall bei der Steinkaute 
Acker, die hinterste Breite 
Acker am Hohenkirchener Weg 
Acker im Ziegenstall, das Lange 
Acker daselbst, das aIte Bergwerk am Hopfenberger Weg 
Acker, die Breite, am Hohenkirchener Weg 
Acker, die Breite, am I1kenberge 
Acker, der trockene Teich 
Acker, die kleine Ellerbreite 
Acker, die Samenbreite genannt 
Acker, die kleine Breite uber dem Sonnenborn 
Acker, die groBe Ellerbreite 
Acker, die groBe Breite, am Rodenberge genannt 
Acker am Scheibenberge 
Wiese, die Stuckenwiese uber der Hartelsaue 
Acker, die Sandbreite genannt 
Acker, die groBe Huhnerbreite genannt 
Acker, die kIeine Huhnerbreite 
Wiese, die Eckernwiese 
Wiese beim ludenkirchhof 
Acker, die Hakelbreite uber den MuhJenwiesen 
Wiese, die Mergelkaute 
Acker bei der Bergmuhle 
Acker hinter dem Eckernberge 
Acker bei der Bergmuhle 
Acker im MeiBner 
Acker, die kleine Tonkautsbreite genannt 
Acker im Loche, die Frauleinbreite genannt 
Acker bei der Lindenmuhle, die kleine Muhlenbreite genannt 
Wiese, der oberste Kuhkamp od er Heickelnkamp genannt 
Acker hinlerm kleinen Kamp, der Schiefe Berg genannt 
Hofstelle der Do mane, die Burg genannt, mit Gebauden 
Baum- und Grasgarten bei der Muhle 
Wiese bei der Caldener Koppelhute, die breite oder trockene Wiese genannt 
Acker bei der weisen Frau 
Acker durch den Frasenweg, der Kreuzacker genannt 
Acker auf dem Meierschiff, der Brummelacker genannt 
Acker, die Breite am Riedberge genannt 
Acker in den Heidwiesen, in der tiefen Furche genannt 
Wiese, der untersle Kuhkamp oder der groDe Kamp 
Acker hinterm Fasanenhofe 
Acker, das Gerland lwischen den Wiesen 
Wiese, der Hufenacker genannt 
Acker, die Breite beim Kressenbrunnen 
Wiese hinter dem Zwergberge 
Acker auf dem Riedanger 
Acker hinterm Hackenmesser 
Acker vor dem Riedberge 
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Verzelchnis der zum Dominenvonrerk Fnnkenhausen ceh6renden GrundstUcke (1878) 48 

Acker auf dem obersten Holzbeck, der Siebenacker genannt 
Acker in der Holzbeck 
Acker und Wiese, die groBe Wiese genannt, am Hegeholz 
Wiese aus der Verkoppelung von Frankenhausen 
Acker beim Holzbeck, vom MUller Dippei eingetauscht 
Wiese und Sammelteich Uber der lIkesmiihle 
Garten bei der IIkesmiihle am MUhlwasser 
Haf,telle der IIke,mOhle 
Wiese und Garten unter der Ilkesmiihle neben dem Hof Frankenhausen 
Acker vor dem Hegeholz und am Streierkamp 
Acker, der Streierkamp 
Acker vor dem Hegeholz, der Dreiacker genannt 
Acker an der StraBe nach Kassel , die rote Breite 
Acker, die mittlere MUhlenbreite 
Hofstelle des Vorwerks Frankenhausen 
Acker, das graBe Feld 
Acker im gro8en Feld an der BurgufTelner Grenze 
Acker an der Caldener Gemarkungsgrenze 
Acker zwischen dem Wege nach Calden und der Henningswiese 
Acker, die Henningswiese 
Acker, der K.irchhof genannl 
Acker iiber dem Kirchhof an der Caldener Grenze 
Acker durch den Ufsprungsweg unter der Trift 
Acker, das kleine Feld, an der StraBe nach Grebenstein 
Wiese, vorher zur DorfmUhle in BurgufTeln gehorig 
Acker, der Ilkeskamp unter dem I1kesberge 
Wiese, die Futterwiese, rechts an der Stra8e nach Grebenstein 
Hule. der Ilkesberg 
Acker, der Kasseler Kamp am IIkesberg 
Acker an der Ortssiede, links an der StraBe nach Kassel 
Acker am Ziegenstall 
Acker am Hohenkirchener Feld. die Spitzenbreite genannt 
Acker aus der Zusammenlegung von BurgufTeln 
Acker, die Linsenwiese. links der Eisenbahn 
Acker, die Stegwiese iiber dem Linsenteich 
Acker, der Linsenteich 
Acker, die Stegbreite. am Weg nach Hohenkirchen 
Acker aus der Zusammenlegung von Hohenkirchen 
Acker auf dem Breitenbusch 
Acker, der Kuhkamp 
Acker unter dem Breitenbusch 
Acker, die Brandbreite 
Acker, die unterste Ortssiedenwiese 
Acker, die oberste Ortssiedenwiese 
Acker aus der Gemarkung BurgufTeln 

Verzeichnis der zum Vonrerk Trendelburg ceh6renden GrundstUcke (1875)49 

Hofstelle des Vorwerks Trendelburg 
Garten bei der Hofstelle 
Garten am Wohnhause 
Garten bei der Zehntscheuer 
Garten beim Fruchtboden 
Hofstelle des Nebenvorwerks Hammelstall 
Garten dabei 
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Weg nach dem Vorwerk Trendelburg 
Hofstelle, die ehemalige Landbereiterwohnung 
Garten dabei 
Weg dabei 
Kel lergebaude daselbst 
Acker, Wiese und Anger unterm kleinen Breitenloh 
Acker, Wiese und Anger, die groBe Muhlenbreite 
Acker, Wiese und Anger vor der Warth am Deiselberg 
Acker, Wiese und Anger, der Dreckkamp, Kiilberkamp und Untzenkamp 
Acker, Wiese und Anger am Trenger Weg 
Acker, Wiese und Anger unterm Hammelstall 
Acker und Anger auf der Bunge 
Acker und Anger auf dem Extermittelberg, der Holsteiner Brei te und dem Geismoorg
rund 
Wiese, der Eberschutzer Bruch 
Wiese auf dem Wiesenberge 
Wiese auf der breiten Wiese 
Wiese, die Stammer Lache 
Wiese, die Sieler Schlade 

Verzeichnis der zum Vorwerk Wilbelmsthal gehijrenden GrundstUcke (1879)50 

Acker, die Breite, an der Kasseler StraBe 
Wiese, die aJte Teichwiese 
Acker bei der alten Teichwiese 
Acker beim Schiiferteich, die Steinbreite 
Acker daselbst, der saure Platz 
Teich, der Schiiferteich 
Garten hin ter der Reitbahn 
Wohnhaus und Wirtschaftshof der Domiine mit Gebiiuden 
Grundflache des abgebrochenen Jiigerhauses 
Garten, der Bleichgarten 
Hofstelle, vom vorigen Garten zum Hofe gezogen 
Wohnhaus, die vormalige Hofgartenaufseher-Wohnung 
Garten bei voriger Wohnung 
Stallanbau am rechten Flugel des Marstallgebiiudes 
Garten vor dem Wohnhaus am Fluthgraben 
Fluthgraben zwischen der Allee und den Vorwerksgrundsti.i cken 
Wiese, die Schaferwiese genannt 
Acker daselbst, der ai te Zimmerplatz 
Garten daselbst an vorigem und der Allee 
Acker hinter der Meimbressener Allee 
Wiese, die Amalienthaler Hute 
Acker zwischen dem Wege nach Frankenhausen und der Caldener Feldmark, der 
Zwolfacker genannt. 

Anmerkungen: 
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man n, Koln , Berli n 1967 , S. 28. 
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Hofge ismar (1956), S. 79ff. 
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meinl. 
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