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Der Aufbau friihmoderner Verwaltung in Hessen durch Landgraf Philipp 
den Gro6miitigen und seinen Sohn Wilhelm IV. 

von Robert v. Friedeburg 

1. Einleitung 

Die moderne Welt ist nicht denkbar oh ne einen offentlichen Dienst, der 
die umfangreichen offentlichen Aufgaben, ob im Interesse des Gemein· 
wohls ware je festzustellen , wahrnimmt. Seine Wurzeln reichen zuriick in 
das 16. Iahrhundert: Seine Entstehung ist unlosbar verbunden mit dem 
Aufbau des modernen Staates. Dieser grundlegende ProzeB wurde - wenn 
nicht ausgelost - so doch beschleunigt durch die Strukturkrise der mittelal· 
terlichen feudalen Welt, als deren Merkmale sich Bevolkerungswachstum , 
Nahrungsmittelknappheit, Inflation und gesellschaftliche Unruhe nennen 
lassen I. In den groBen Bewegungen der Reformation und des Bauernkrie
ges2 wurde jedem Zeitgenossen augenfallig, daB die gegebene Ordnung des 
menschlichen Zusammenlebens in Gefahr geraten war und daB es zu ihrer 
Wiederherstellung oder Neuregelung durchgreifender MaBnahmen 
bedurfte. Die deutliche Vermehrung der 6ffentlichen Aufgaben erforderte 
staatliches Handeln. 

In Deutschland vollzog sich die moderne Staatsbildung nicht auf der 
Ebene des Reiches, sondern in den Territorien. Die Bewertung dieser Ent
wicklung ist bis heute umstritten3, und jiingst hat Peter Blickle die These 
aufgestellt, ein Ergebnis der Reformation liege im Ende der "Kommunali
sierung im Reich und dem Sieg des Territorialfeudalismus«" Daran lassen 
sich einige Fragen nach der konkreten Ausformung des Territorialstaates 

1 Hienu allgemei n: Abel , Wilhelm , Agrarkrisen und Agrarkonjunklur j Eine Geschichte def Land- und 
Ernahrungswirtschaft Miuclcuropas sei t dem hohe n Mittelalter. Hamburg, Berlin 19783 

sowie ders .. Massenarmut und Hungerkriscn im vorindustriel1en Europa; Versuch einer Synopsis. 
Hamburg - Berlin 1974; 
auch Henning. Friedrich-Wilhclm. Landwirtschaft und l!i.ndliche Gcsellschaft in Deutschland , Bd . 1: S. 
800-1750, Paderborn 1979. 

2 Zu diesem Problemkreis mit weiterfiihrender Literatur siehe: Wohlfeil, Rainer, EinfUhrung in die 
Geschichte der deutschen Reformation , Munchen 1982. Auf die Vielzahl der Veroffentlichungen im 
Lutherjahr 1983 sei hier nur verwiesen . 

3 Siehe hierzu: Oestreich , Gerhard , Verfassungsgeschiehte vom Ende des Mittelalters bis zum Ende des 
alten Reiches, in: Gebhardt, B., Handbuch der deutschen Geschichte. Bd . 2 , Stuttgart 19709 , S. 
361-436. Fur die Geschiehtswisenschaft der DDR, fiilschlieherweise oft gleichgesetzt mit "marxisti
scher Sicht" : Stcinmetz, Max , Deutschland von 1476- 1648, Berlin 19782• Was marxistische Geschichts
schreibung dagegen zu leisten vermag, zeigt die zwar problematische , aber uberaus anregende Synthese 
zu r Genese des absolutistisehen Staates durch Anderson, Perry, Lineages of the Absolutist State, lon
don 19752 und , als Vorgschichte , defs. , Passages from Antiquity to Feudalism, London 19752. 

4 Bickle, Peter, Die Reformation im Reich , Stuttgart 1982, S. 154ff 
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ankniipfen: Durch welche Institutionen und MaBnahmen konnte er die 
Strukturkrise angehen? Gelang es, sowohl die iiberkommene Ordnung zu 
sichern wie die Ausschopfung aller moglichen Ressourcen zu intensivieren 
und die damit verbundenen Leistungsanforderungen gegeniiber den Lan
desbewohnern ohne Eiosatz offener Gewalt auch durchzusetzen? Welche 
Rolle spielte hierbei die Verpflichtung auf den 'Gemeinen Nutz' - eine aus 
der Staatslehre des Aristoteles iibernommene Kategorie, die im 16. lahr
hundert in politischer Theorie wie Anschauungs- uod Deutungsweisen von 
Beamten in der Praxis Bedeutung erlangte? 

Diese Fragen lassen sich am Beispiel von Hessen erfolgversprechend 
untersuchen . Denn dieses Territorium bauten die Landgrafen Philipp der 
GroBmiitige (1509-1567) und sein Sohn Wilhelm IV. (1567-1592) zu einem 
der fiihrenden modern en Staaten im protestantischen Lager aus. Dabei 
waren sie auf ein leistungsfahiges Beamtentum sowohl auf zentraler wie auf 
lokaler Verwaltungsebene angewiesen, welches beide Fiirsten konsequent 
forderten und zugleich disziplinierten. Unsere Untersuchung beschaftigt 
sich insbesondere mit dem Aufbau der hessischen Verwaltung unter dem 
Blickpunkt der Konfliktregelung, der Legitimation staatlicher Herrschaft 
und ihrer Forderungen. War der Staat einerseits gezwungen, si ch und seine 
Beamten zu seiner Rechtfertigung als dem 'Gemeinen Nutz' verpflichtet zu 
prasentieren , so muBte er andererseits Bereicherungsmoglichkeiten der 
Beamten, wenn auch gleichsam staatlich kontrollierte, in Kauf nehmen . 
Tatsachliche Disziplinierung im Innern der Verwaltung und scheinhafte 
nach auBen folgen aus dieser Ambivalenz. Sie fallt unter den Begriff des 
'Gemeinen Nutz' , der sich vom HombergerTerritorialkonzil' bis hin zu den 
Schriften hessischer Beamter zur Rechtfertigung des Staates· immer wieder 
findet und sie gleichzeitig verdeckt. 

'Gemeiner Nutz' als Fiirsorge fUr den 'Gemeinen Mann' wurde in den 
Standekampfen in Hessen am Beginn des 16. lahrhunderts zum Kampfbe
griff, mit dem Stande, Regenten und die Mutter Philipps sich den Anspruch 
auf staatliche Macht und deren 'richtige ' Ausiibung gegenseitig streitig 
machten. Dieser Anspruch schien gekoppelt mit dem auf Wahrung des 

5 Zur Fragc der Bcuicnnung der Homberger Synode siehe: Urkundliche Quellen ZUT hessischen Refor· 
mationsgeschichte . Bd. I, Sohm, W", Territorium und Reformation in der hessischen Geschkhte 
1526-1555. 2. Aufl .• hrsg. v. GUnther Franz . Marburg 1957. S. 25ft; duu auch G . Muller, Die Synode 
als Fundament der evangelischen Kirche in Hew-n , Homberg 1526- 1976, in: Jahrbuch der hessischen 
kirchengeschichtlichen Vereinigung 27 (1976). S. 129-146, und Friedrich Kuch , Landgraf Philipp und 
die Einfiihrung de r Reformation in Hessen, in: Zcitschrift des Vereins fUr hessische Geschichte und 
Landeskunde 38 (1904) , S. 210- 242 , hiersind auch die Denkzettel des Landgrafen zur Reformation der 
Kirche und Verwendung des KJostergutes publizien . 

6 Hierwird vor allem zUrUckgegriffen auf Johann EisermannsSchrih "Von dem gemeine n nutzc .. .... Mar
burg 1533, zit . nac.h B. Ecken , Der Gedanke des gemcinen Nutzen in der lutherischen StaatsJehre des 
16. und 17. Jahrhunderts. Diu. Phi!. Frankfurt 1976. S. 158, auf deren Interpretation ich mich auch zum 
Teil stilUC; ein Auszug daraus speziell 20 Eisermann ver6ffentlicht in : Jahrbuch der hessischen kirchen
geschichtlichen Vereinigung 27 (1976), S. 157 - 209. Bei W. Metz, Das Eindringen des BUrgenums in die 
hes.sische ZentT3lverwahung. Diss. Phi! . (masch .) G6ttingen 1947 wird auf S. 64 in Jacob Lersners (20 
ihm s. Friedrich Gundlach. Die hessischen Zentralbeho rden 1247-1604. Marburg 1930, Bd . 111 : Die
nerbuch S. ISO) SchriftzurVerteidigungder neuen Rechtsgelehrsamkeiterwlihnt . Direkt Bezuggenom
men soli hier noch werden auf Johann Oldendorps Oberlegunge n, von ihm neu ve rOffentlicht. Der ~ Ral
mannenspiegel". Roslock 1530 und .. Von gUle r Po licey" , Rostock 1597, Neudruck GlashUtlen im Tau
nus 1971. biographische Angaben s. E. Wolf, G roBe Rechtsdenker der deulschen Geislesgeschiehte , 
TUbingen 1963. S. 138ft 
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'Gemeinen Nutz', Wohlfahrt auch fur den 'Gemeinen Mann'. Die Zwei
schneidigkeit von Zugestiindnissen gegenuber den rebellischen Unterta
nen , die in ihrer Widersetzlichkeit nicht noch angespornt werden sollten, 
wurde von den Regenten als unuberbruckbar angesehen, vom Staat aber 
scheinbar im Umgang mit dem 'Gemeinen Nutz' gelDst'- Inwieweit er der 
Modus vivendi des Staates und seiner Exekutive wurde , unter dem die 
eigene Funktion selbst definiert und gerechtfertigt, die Ausnutzung des 
Amtes durch die Beamten mit den Interessen des Staates in Einklang 
gebracht und dies alles auch vor den Untertanen legitimiert wurde, soli 
gepruft werden . 

Max Weber hat die Merkmale einer "legalen Herrschaft mit burokrati
schem Verwaltungsstab'" zusammengefaBt und die Trennung des Verwal
tungsstabes von den Verwaltungsmilteln betont. Olto Hintze hat sich eben
falls allgemein mit der Entwicklung des Beamtentums beschiiftigt" Fur 
Hessen haben Gundlach 1o, Zimmermann 11 , Demandt" und Eckhardt 13 die 
Entwicklung der Beamtenschaft in ihre Arbeit einbezogen. Dabei zuniichst 
fur das 15. lahrhundert 14 Amterschacher, Korruption und Bereicherung an 
den Untertanen hervorgehoben 15

• 

7 Entsprechende Befiirchtungen des Regenten Boyne burgfinde n sich in eine m Sch reiben an die Ernesti
ner in; Hessische Landtagsakten , Bd I. hrsg.v. Hans G lagau, Marburg 1901, Nr. 99, S. 241f, woes im 
Hinblick auf die ZugesUindnisse seiner Gegenspielerin Anna heiBt (S. 215): .. Die furstin hait item son
... ein gulen dinsl getan, woe es anders dorch ire cf.ll.f.g. nieht vorkomen win, nemlich so haben die (ur
srin sampt den von der lanschaft zusammengesworn und das vorbrift uod vorsigch. das hinfurte r von 
den fU(Slcn , von steten ader gerichten kein steure mere gehaben sail werde . cs willige dan gemeine lan
schaftj darzu sail der furs! nkht sein munz aufzurichten habe an ire der gemeinen lanschaft vorwilligung 
und sollen alle jare einmal ein lantak ausschreibe und ruge inbrenge. wie man an den bauregerichte n 
zu tun pfleget mit andern artigel n , die mir noch vorborgen sein. Damit will die furstin den gemeinen 
man an sich zeien, iren son ... dadorch zu erlangen und eue r g. los zu werden; ab das kunftig dem fur· 
stentum zu hoem und merglichen schaiden kompt, das wirt gare nicht angesehen, und ist zu besorgen, 
es mocht kunftig daraus wachsen , das ein ider frei sein woll wie bei den Eitgenossen." 

8 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft , Tubingen 197il , S. 125ff, dazu zahlen: kontinuierlicher 
Amtsbetrieb. Kompetenz des Beamte n, Amtshierarchie, Regeln . als technische Regeln oder Normen. 

9 Ono Hintze , Beamtentum und Biirokratie , hrsg. und eingeleitet von Kersten Kriiger, G6ttingen 1981 , 
vor allem: Oer Beamtenstand S. I()'TI . 

10 Gundlach. Zentralbehorden. Bd I. : Oarstellung, Marburg 1930. 
11 Ludwig Zimmermann . Oer hessischeTerritorialstaat im Jahrhundertder Reformation , Marburg 1933; 

Kriige r hiilt in: Politische Amtervisitationen unter Landgraf Wilhe1m IV , in: Hessisches Jahrbuch fUr 
Landesgeschichte 27(1977) S. 4, Anm . 20, Klichs (Eine Visitation der Obergrafschaft Katze nellenoo.. 
gen im Jahre 15 14, in : Archiv fUr hessische Geschichte und Altertumskunde NF9 (1913) S. 145·253, 
hier S. 167) und Zimmermanns (Terri torialstaat , S. 191 ) Interpretation der von den Untertanen 
bek1agten Dienste und Abgaben als dem Staat zugutc gekommen fUr fal sch und verweist auf die 
Bereicherungsmoglichkeiten der Beamten. 

12 K. E. Demand!, Amt und Familie. Eine soziologisch'genealogische Studie zur hessischen Verwallungs· 
geschichte des 16.Jahrh. in: Hessisches Jahrbuch fUr Landesgeschichte 2(1952), S. 79·133, weist die 
Exislenz eines Familienverbandes in der Zentralverwaltung nach. 

13 A.Eckhardt, Beamtentum und Pfarrerstand in Hessen, in: Beamtentum und pfarrerstand 14O()..1BOO, 
Deutsche Fiihrungsschichten in der Neuzeit 5, Biidinger VortTage 1967, LimburgfLahn 1972. S. 81.120, 
der zunachsl konstatiert, beide seien zwei verschiedene Gesellschaftsschichten mit sehr unterschiedli· 
chen Lebensgewohnheiten gewesen; e ine Angleichung habe sich erst im 18. Jahrhundert vollzogen im 
Gege nsatz zur Entwicklung in Wiirtte mberg, S. 81 f. 

14 Fur diesen Abschnitt besonders Ludwig Zimmermann , Die Zentralve rwaltung Oberhessens unterdem 
Hofmeister Hans von Oornberg, Diu. Phi!. 1925, Marburg 19742. 

IS Zimmermann, 06rnberg, S. 6Off; auch lokale Chroniken, so die von H.Oiemar herausgegebene Chra. 
nik des Wigand Gerste nberg, Marburg 1909, verweisen auC die WilJkiir der Lokalbeamten . 
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Fur das 16. lahrhundert, vor aJlem nach der Reformation , spricht Sohm 
im Hinblick auf den 'Gemeinen Nutz' von einer entstehenden "Moral des 
Amts,,16, und Metz bestatigt ein Aufkommen dieses Begriffs in der Beam
tenschaft mit dem Eindringen des Burgertums aus der stadtischen Sphare, 
wo polizeiliche Aufgaben schon langer wahrgenommen wurden l 7 Entge
gen Metz' Wertung werden durch Zimmermann's, Demandt l9 und Kru
gem die Monopolisierung von Amtern in der Zentralverwaltung durch 
einen Familienverband und fortgesetzte Obergriffe der Lokalbeamten mit 
ihren zahlreichen M6glichkeiten der Korruption gegenuber den Unterta
nen beschrieben'l Doch sei, resumiert Kruger', der Kampf gegen die Kor
ruption letztendlich doch gewonnen worden , wenn auch bei Anerkennung 
der starken sozialen SteJlung der Beamten am Ort ihrer Tatigkeit. Die 
Bemuhungen des Staates, durch eigene 'Bildungspolitik '2J zur Disziplinie
rung der Beamtenschaft beizutragen (ne ben den verwaltungstechnischen 
MaBnahmen24 schildern Wegner", Baumgart'6, Heinemeyer' und Kuch28. 

Zu veranderten Bedingungen der Konfliktbehandlung durch Verwal
tung finden sich Anregungen bei Schulze29 und spezieJl fur Hessen bei 

16 Sohm, S. 82ff. ; unteT 1.8: 'Oer ch ristliche Gemeine Nutz'. 
17 Metz . S. 3f!. 
18 Zimmermann, Terriloriaistaat , S. 43(. und 58t. 
19 Siehe Anm.12. 
20 Kersten Kruger. Friihabsolutismus und Amlsverwaltung: Landgraf Wilhelm IV. inspiziert AmI und 

Eigenwinschaft Trendelburg, in : Hessisches Jahrbuch fUr Landesgeschichte 25(1975) , S . 117.147, wo 
ein Korruptionskatalog vorgelegt wird. 

21 Ebe nda S. 128; siehe auch den .• Finanzstaat Hessen 1500-1700. Marburg 1980, S. 107!. 
22 Kruger ,Fi nanzsIa31, S.108f, S.118. 
23 W.Heinemeyer , Die Bildungspolitik Landgraf Philipps des GroBmlitigen von Hessen, in : Hessisches 

Jahrbuch fUr Landcsgeschichtc 2 1(1971) S. 100-128. 
24 Kriiger, Finanzslaal, S. 11) , ffihrt vor allem das Instrument der Rechnungskontrolle an. 
25 K.-H . Wegner, Studium und Stipendium in Hessen VOT def Reformation. in : Un lersuchungen zur 

Geschichte des hessischen Slipendiatenwesens , hrsg. v. Waiter Heinemeyer, Marburg 1977, S. 3-76. 
26 Peter Baumgart , Die deutsche Universitat des 16. Jahrhunderts. in : Hessisches Jahrbuch filr Landesge

schichte 28(1978) , S. 50-79 , sprichl von einer Kulminalion der MOlive filr die Grlindung deutscher Ter
rilorialhochschulen im gemeinen Nutzen , S . 70. 

27 Heinemeyer, Bildungspolitik (wie Anm .23). 
28 Friedrich Klich, Beitrage zur alte ren Geschichle der Marburge r Universitfit. in : Zeitschrift des Vereins 

fUr hessische Geschichte und Landeskunde 56(1927). KUch weist hier ausdrficklich auf die aktive RoUe 
des bUrgerlichen Kanzlcrs Philipps, Johann Feiges, hin. Auf Verbindungen zwischen Reformation und 
Seamlen weist Waiter Heinemeyer , "MartinianerM am Kasseler Hofe im Jahre 1521 , in : Archiv fUr hes
sische Geschichle und Altertumskunde NF28(1963) , S. 193-199, hin. Einen Oberblick liber Verbin
dungen von Burgertum und Fiirsl, Stadtrefonnation und Flirslenrefonnalion suchl Press zu geben in : 
Volker Press, Sladt und lerriloriale Konfessionsbildung, in : Kirche und gesellschaftliche r Wandel in 
deulschen und niederUindischen Stadlen der Reformationszei l, Koln 1980, S. 251-296. Press meint zu 
den hessischen Zentralbeamte n, S. 280: "So hat offensichtlich auch hierdas Erlebnis der Reformation 
dem Selbstverslandnis einer sich ausbildenden burgerlichen Fuhrungsgruppe den Slempel aufgepragt" 
und verweist auf die weilere Forschung zur Analyse von Behorden vor allem in Verbindung mit der 
Problematik sozialer Beziehungen und Menlalitatsstruktur. Genau dies zu leisten sucht AiC Liidke , 
wenn auch filr eine andere Epoche , in : ,,'Gemeinwohl', Polizei und 'Festungspraxis' - Staatliche 
Gewaltsamkeit und innere Verwaltung in PreuBcn 1815-1850, Goltingen 1982. Er problematisiert in 
diesem Zusammenhang Webers Begriff der Legilimitat und 5ie ht den Erfolg von Biirokratie in ihrem 
Vermogen , auftrelende Widersprfiche und Prohleme zu verschieben und zu verschleiern , S . 22ft. 

29 W.Schulze, Die veranderte Bedeutung sozialer Konfl ikte im 16. und 17. Jahrhunde rt , in : Geschichte 
und Gesellschaft , Sonderheft I : Der deutsche Bauemkrieg 1524-1526. Gottingen 1975, S . 277-302 , 
spricht von einer Verrechtlichung sozialer Konflikte; Peter 81ickle, Die Revolution von 1525, Mun
chen 1981, S. 252ft. , von der Einhindung des Untertanen in den staatlichen Apparat . 

30 



E.G.Franz30 , wahrend Biicking" sich mit der Frage der Anfiilligkeit ver
schieden zentralisierterTerritorien gegeniiber Bauernerhebungen beschiif
tigt. Quellen zur Entwicklung der hessischen Zentralverwaltung sind durch 
Gundlach veroffentlicht32; daneben stehen Visitationsprotokolle3J , die hes
sischen Landtagsakten" und schliel3lich die Chronik des Wigand Lauze zur 
Verfiigung35 • 

Im folgenden soli zuniichst der Begriffsinhalt des 'Gemeinen Nutz' nach
vollzogen werden , so wie politische Theoretiker und praktisch tii tige 
Beamte im Dienste des Landgrafen Philipp ihn sahen. Die Widerspriiche 
zwischen proklamierten Forderungen und praktischer Amtsverwaltung, 
vor allem auf lokaler Ebene, sind dann zu entwickeln'". Weiter ist die Lei
stung der Kategorie des 'Gemeinen Nutz' zur Verschleierung dieser Wider
spriichlichkeit und zur Legitimation von Herrschaft auszuloten, sowohl im 
'Innern' der Verwaltung wie nach 'auBen ' gegeniiber den Untertanen. 
AbschlieBend wollen wir die Plausibilitiit staatlicher Fiirsorge fiir den 
'Gemeinen Nutz' an Hand der iiberall auftretenden Notwendigkeit regeln
der Eingriffe in Erinnerung rufen . 

2. Der 'Gemeine Nutz' 

Die Begriffe 'Gemeiner Nutz', 'gemeine Wohlfahrt ' und 'gute Policey' 
durchzogen alle Oberlegungen der damaligen Zeit, wenn es urn die Organi
sation geselischaftlicher Ordnung durch den Staat ging. AnlaB soicher 
Oberlegungen und zugleich klassische Legitimation des entstehenden Staa
tes waren - mit Oestreich37 - "Versagen und ... Auflosung der feudalstaat
lichen Ordnung" angesichts der Strukturkrise am Beginn der Neuzeit. Wo 
stiidtische Obrigkeiten , Ziinfte und feudale Herren auf dem Lande mit 
Bevolkerungswachstum, Nahrungsmittelteuerung, seit der Mitte des Jahr
hunderts mit der Preisrevolution konfrontiert waren und allein die Bedro
hung der gegebenen Ordnung nicht abzuwehren vermochten, kam gerade 

30 E.G. Franz, Hessen und Kurmainz in der Revolution von 1525. Zur Rolle des friihmodernen Slaates im 
8auernkrieg, in : Aus Geschichte und ihren Hilfswissenschaften , FeslSChrift fUr Waiter Heinemeyer, 
Marburg 1979, S. 628--652. Franz beton l am Beispiel Hessens ebenfalls die Relevanz des praventiven 
staatlichen Eingri((s, oft zugunslcn der Bauem, var allem S. 633f., wo def Befchl Philipps an Boyne
burg von 1540 erwahnt wird, das Beslhaupt nicht wieder einzuflihren. 

31 J .Bucking, Ocr ,.Bauemkrieg" in den habsburgischcn Undern als Systemkonflikl , 1524-1526, in : 
Gcschichtc und Gesellschafl , Sonderheft 1., S. 168-192. Er kommt dabei allerdings zu dem SchluB, 
eine unler absolutistischem Regiment slehende zentralisierte Burokratie sei anfalliger gegen Bauern
aufstande als eine segmen tiene Feudalhierarchie. 

32 Gundlach, Zentralbeh6rden. Bd. J J: Urkunden und Akten, Marburg 1931. 
33 Siehe Kuch. Visitation KalZenellenbogen und Kniger, Fruhabsolutismus. 
34 Hessische Landtagsakten, Bd . I, hrsg. v. Hans G lagau. Marburg 1901. 
35 Veroffentlicht in der Zeitschrift des Ve reins fUr hessische Geschich te und Landeskunde . Zwei tes Supp

lement, Kassel 1841: .,Leben und Thaten des Durchleuchtigsten Fursten und Herren Philippi Magna
nimi , Landgraffen zu Hesscn". 2.Te il. 

36 Fur die Entwicklung der Zen tralverwaltung siehe Demandt , Amt und Familie (wie Anm . 12). 
37 Gerhard Oestreich , Strukturprobleme des europaischen Absolutismus (\969), in: Ders, Geist und 

Gestalt des friihmodernen Staates, Berlin 1969, S. 179-197, hier S. 188; zur gleichen Themalik siehe: 
ders, Policey und Prudentia civilis in der barocken Gesellschaft von Stadt und Staat (1976). in : ders., 
Strukturprobleme derfriihen Neuzeil, hrsg.v.B . Oestreich. Berlin 1980. S. 367-379 
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zur Regulierung und Disziplinierung Yon Wirtschaft und Gesellschaft der 
Ruf nach dem Staat. So umschreibt denn 'gute Policey' zunachst schlecht
hin den Zustand 'guter Ordnung' im Gemeinwesen und zugleich eine staat
liche Tatigkeit, die ihrer Herstellung dieme. Sie wiederum soli den 'Gemei
nen Nutz' fordem. Dessen Begriffsgehalt sei an zwei Beispielen erlautert. 

2.1 'Gemeiner Nutz' bei Oldeudorp uud Eisermann 

Wir beginnen mit der Schrift des 1488 in Hamburg geborenen Johann 
Oldendorp "Von Rathschlagen . Wie man gute Policey und Ordnung in 
Stedten und Landen erhalten moge", erschienen in Rostock in Nieder
deutsch 153Q'8. Oldendorp, Sohn eines KJeinkaufmanns , aber erlOgen im 
Hause seines Onkels, des Mitglieds und Dekans des Domkapitels, kam dort 
fruh mit dem Humanismus in Beruhrung und studierte in Rostock und 
Bologna. Seit 1526 Stadtsyndikus in Rostock, worde er dort zwinglianischer 
Ketzerei angeklagt und kam uber Frankfurt an der Oder und Koln schlieB
lich nach Hessen, wo er zum Kurator der Uniyersitat Marburg und Rat in 
der landgraflichen Kanzlei aufstieg. In Hessen unter Landgraf Philipp 
konnte er seine theoretischen Vorstellungen in die Praxis der Verwaltung 
umsetzen . 

Ursprung yon schlechten Handlungen und in Unordnung geratener Ord
nung ist fur Oldendorp die 'sundhafte Gesinnung' bei Obrigkeit wie Unter
tan: "Unglaub, Geitz und Unyerstand". Belehrungen und Ratschlage kon
nen hier helfen . Der Staat ist unmittelbar gottliche Ordnung der Welt , ein 
rechter Glauben bildet fOlglich eine wesentliche Voraussetzung fUr 'gute 
Policey' . Fur sie bedarf es der Anleitung der Menschen , "dann wir wissen 
nicht mehr, als wir sind geleitet worden" , so daB schulische Bildung in 
obrigkeitlicher Hand yon Noten ist . Diese war-'9 auf das 'gemeine Beste' 
yerpflichtet und damit aufWiederherstellung und Verteidigung der Stande
gesellschaft, in der jeder sein Auskommen haben sollte, aber jeder auch an 
seiner Yon Gott gegebenen Stelle. Die gesellschaftliche Strukturkrise wird 
auf personliche Verhaltensmangel zuruckgefUhrt, die es durch Erziehung 
und Bildung zu uberwinden gilt. Auf diese Weise soli allmahlich Ordnung 
in der als Labyrinth empfundenen Welt entstehen'"; die Obrigkeit soli die
sen ProzeB nach Kraften fordem - freilich im Rahmen der uberkommenen 
gesellschaftlichen Verhaltnisse, die Yon Verantwortung fUr die Krisener
scheinungen der Zeit entlastet bleiben. 

Ebenfalls an zentraler Stelle hessischer Verwaltung tatig, niimlich an der 
Uniyersitat Marburg, wo die zukunftigen Pfarrer und Beamten ausgebildet 
werden soli ten , war lohann Eisermann, oder, humanistisch , Johannes Fer
rarius. Selbst Rektor der Uniyersitat yon ihrer Grundung an, ist seine Bio
graphie uber seine zahlreichen Amter deutlich mit der Reformation in Hes
sen yerknupft. Demandt bezeichnet ihn als "erste uberragende Fuhrungs-

38 Siehe Anm .6 
39 Wolf, S.157ff. 
40 Dazu Oldendorp in : Von guler Policey, S. 57: "Also miissen auch aUe R.!ilhe und Regenten Gones wort 

fest haltenl damach fongehen und sich beleite lassen in dieser wunderburg deT unt>estendigen Welt! 
darin so viele seltsame winckeVgebrechelverffihrungenlwiderwillel und allerley unlust befunden wird ." 
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gestalt" und "eigentlichen Begriinder der Universitiit Marburg"41. Neben 
seiner Tiitigkeit an der Universitiit war er im Marburger Rat, als Sch6ffe, 
als Teilnehmer bei Bucers Disputation mit den Tiiufern und bei der Leitung 
des Verh6rs des Widertiiufers Rinck in der Offentlichkeit fUr den Staat 
t.tig". Er kann also als wichtiges Beispiel des im Dienste des Fiirstenstaates 
aufgestiegenen und zu Ehren gekommenen Biirgers bezeichnet werden. 
Durch seine Verkniipfung mit der Reformation und seine Lehrtiitigkeit in 
Marburg k6nnen seine Oberlegungen wohl als repriisentativ fUr die Selbst
sicht von Aufgaben und Wirken des hessischen Staates und seiner Triiger 
gelten'3 Hier soli seine Schrift aus dem Jahre 1537 betrachtet werden : 

"Von dem Gemeinen Nutze! in massen sich ein iederl er sey Regent! 
ader unterdan! darin schicken sail den eygen nutz hindan setzen! und 
der Gemeyn wolfahrt suchen ", 

in iiberarbeiteter lateinischer Fassung 1556 erschienen. In ihr sieht Eckert 
eine reaktivierte aristotelische Sozialphilosophie" aus Fiirsorge fUr die 
geistIiche und weltIiche Wohlfahrt der Untertanen". Im 'Gemeinen Nutz' 
spiegelt sich fiir den Staat, gerade fiir den der Reformation, die Notwendig
keit wirtschaftlicher und sozialpolitischer Eingriffe zur Sicherung der 
gefiihrdeten stiindischen Ordnung .... Eisermann befindet si ch damit in einer 
Linie mit den das praktische Leben regulierenden Polizei- und Kirchenord
nungen der Zeit4 

. "Gemeyn" ist bei ihm der 5taat, 'Gemeiner Nutz' ist 
"ethischer MaBstab fur das Zusammenleben in der 'Gemeyn,u48, Korrektiv 
fiir egoistische Einzelinteressen und "goldene Regel"''. Seine Begriindung 
liegt in der Entstehung staatlicher Gemeinschaft schlechthinSO , und Mittel 
zu seiner Verwirklichung sind der Staat und seine Gesetze. Gerade hier 
geht es Eisermann urn ein Pliidoyer fUr das neue geschriebene Recht gegen 
die Ablehnung durch den 'gemeinen Mann'''. Deutlich erscheint die weltli
che Obrigkeit als zentrale Instanz zur Durchsetzung des 'Gemeinen Nutz' 
gegen den 

"verdamten elendigen Hauffen der keine weltliche Oberkeit auf3 
insprechung des teuffels leiden will"" 

und Lehren der Volkssouveriinitiir1. Gegen die angeblich entartete Demo
kratie der Stiidte, die oligarchische Aristokratie mit ihrer ungeziigelten 

41 Demandt, AmI uod Familie , S. 131. 
42 Ebenda . 
43 £ekert, S. 17(; sic bezeichnet seine Schrift als ~ Theoretische 8egrilndung uod Reflexio n auC die hessi

sche Reformation", S. 10. 
44 Eckert . Ocr Gedanke des .. Gemeinen Nutzen" in der Staatslehre des Johannes Ferrarius, wit Anm .6, 

S.157. 
45 Ebenda S. 158. 
46 Hierzu auch : F.L.Knemeyer. Poliuibegriffc in Gesettcn des IS .- 18 . lahrhunderts. in : Arcltiv des 

6ffentJichcn Rechts 92 (1967), S. ISJ.I80, hier S. IS7 ; und Hans Maier. Die altere deulsche Staats- und 
VerwaJlungslehre. Ein Beitrag rur Geschichte der polilischen Wissenschah in Deutschland . Neuwied 
1966, S. 91. 

47 Eckert . Gedanke des Gemeinen NUlZen , S. 166f. 
48 Ebenda S. 2S. 
49 Ebenda S. 29. 
50 Ebenda. 
51 Ebenda S. 33. hierzu auch Zimmermann, TemlorialSlaal S. 66. 
52 Eisermann. Von dem gemeinen Nutze, S. 8, nt. nach Eckert, S. 38. 
S3 So bei Marsilius von Padua, Ec.kert S. 39. 

33 



Selbstsucht der Regierenden und die Tyrannis wird fur grof3ere geographi
sche Riiume die Monarchie zur besten Staatsform fur den 'Gemeinen Nutz' 
erkliirt54

. 

Im Hinblick auf Staat und Kirche ubernimmt Eisermann die lutherische 
Zwei-Reiche-Lehre: Der Obrigkeit untersteht alles, was zur Aufrechter
haltung weltlichen Regiments notwendig is!. Auch die praktischen Folgen 
fur die Obrigkeit werden behandelt: Die Beamten niimlich sollen im Inter
esse des 'Gemeinen Nutz' handeln , 

"Zum ersten sal ein iede Oberkeit darauff sehen/ das ire furhaben auff 
den gemeinen Nutz gericht sey/ und ires eigen nu/zes vergef3/ dann 
solchs ist das principal und hauptstuck einer vorgenomen regirung/ 
das der unterdanenl und nil der regenten nutz gesucht werdel sunst 
were es kein regiment/ sonder ein eygennutzickeit gnam"55. 

Vor allem auf die Lokalbeamten und ihre Verpflichtungen , auch ihre 
Verfehlungen, geht Eisermann ein. In einer dem 'Gemeinen Nutz' entspre
chenden Haltung gerade der Lokalbeamten sieht er ein wirksames Mittel 
gegen Aufruhr und Empiirung, die durch Fehlverhalten der Lokalbeamten 
provoziert wurden'6 So fordert er Unbestechlichkeit der Obrigkeit zugun
sten des Gedeihs der Untertanen, aber auch Mitverantwortung im Wirt
schaftsleben und Gehorsam von deren Seite .57 

Der 'Gemeine Nutz' macht unmittelbaren Staatszweck aus" und umfal3t 
umfangreiche wohlfahrtsstaatliche Mal3nahmen'9. Angelpunkt von Eiser
manns Oberlegungen ist die postulierte Interessenidentitiit von Furst und 
Untertan: Gemeinwohl ist das der Untertanen , fUr das jedoch allein die 
Obrigkeit zustiindig is!. Diese behauptete Interessenidentitiit macht das 
weitere Zusammensehen von Ethik und Politik miiglich , das den Machtzu
wachs des Staates gerade in der Reformation rechtfertigen hilft und die 
Bestrafung untreuer Amtstriiger, ihre Brandmarkung als Ausnahmeer
scheinung erlaubt"". Die aus der lutherischen Obrigkeitslehre erwachsene 
Eisermannsche "Reflexion auf den protestantischen Territorialstaat,,61 
mul3 sich vor all em mit der Praxis der Lokalbeamtenschaft am Ort und mit 
den Beschwerden der Betroffenen auseinandersetzen, deren wenigstens 
passives Einverstiindnis mit der staatlichen Ordnung62 erreicht werden soil. 

Die postulierte Interessenidentitiit blendet systemimmanente Konflikte 
von vorneherein aus und macht solche Untertanen, die sich der staatlichen 
Ordnung nicht fUgen wollen , zum "verdampten elendigen Hauffen", des
sen Widerstand weder zu dui den noch zu berucksichtigen ist , da er mit der 
" insprechung des teuffels«63 schon erkliirt is!. 

54 Ebenda S. 39ff. 
55 Eisermann S. 23, zit. nach Eckert , S. Slf. 
56 Eckert, S. 57. 
57 Ebenda S. 195. 
58 Ebenda S. 166. 
59 Ocr Begriff 'wohlfahrtstaatlich ' nach W.J. Wright , Reformation Contribution to the Development of 

Public Welfare Policy in Hesse, in : The Journai of Modem History, On-Demand-Supplement, in Aus
schnitten verOff. in Bd. 49, Nr .2, Juni 1977 , S. D 1145-1179. 

60 Ecken , S. 168. 
61 Ebenda. 
62 'Passiv' als Verzicht auf offe nen Widerstand, W. Schulze. Bauerlicher Widerstand und feudale Herr

schaft, Stuttgart 1980, geht unte r 4: Die Formen des Widerslands und seine Organisation . auf verschie
dene Grade ein wie "Iatenter Widerstand" und "manifester Widerstand". 
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Im folgenden wollen wir untersuchen , ob sich Konflikte zwischen Ver
waltung und Untertan schon aus der Stellung lokaler Beamter ergaben und 
- wenn ja - welche Rolle der 'Gemeine Nutz' bei der Konfliktregelung 
spielte . Oariiber hinaus geht es urn die Frage, inwieweit die Formel vom 
'Gemeinen Nutz' si ch eignete, zu einem Kompromil3 zwischen Eigeninter
esse des Amtstriigers und den Anforderungen des Staates zu gelangen. 

3 " ... zu ample" oDd nutzungen sind komen ... " -
'Gemeiner Nutz' und Praxis der Verwaltung 

Ocr Kern der Verpflichtung staatlicher Herrschaft auf 'Gemeinen Nutz' 
liegt in der Notwendigkeit, sie - auch angesichts biiuerlichen Widerstandes 
- zu rechtfertigen , und zwar sowohl vor den Herrschenden wie den 
Beherrschten . Oazu ziihlte eine Verwaltung, die die Bauern vor adliger 
Willkiir schiitzte und ihre soziale und wirtschaftliche Position als leistungs
fiihige und besteuerbare Untertanen verteidigte. Vor allem sollte sie am 
Ort in einer Weise handeln und sich darstellen , die nicht zum Aufruhr 
fiihrte, sondern Beschwerden im Rahmen der bestehenden Ordnung 
bewiiltigte64 . Eine Beamtenschaft , und zwar vor allem auf lokaler Ebene, 
die ihre Amtsstellung nicht als private Pfriinde ZUT persiinlichen Bereiche
rung ausnutzte, sondern allein staatlich verteilte Zuwendungen erhielt , war 
hierfur Voraussetzung: Oer Beamtenstand , sollte er loyal sein , muBte an 
sozialem Aufstieg, materieller Zuwendung und Prestigegewinn hinrei
chende Miiglichkeiten bieten , urn attraktiv zu sein. Sozialer Aufstieg war 
fiir den akademisch ausgebildeten Biirger damals miiglich - bis hin zum 
Kanzler eines Territoriums am Adel vorbei. Bereits bei der Frage materiel
ler Zuwendungen traten jedoch finanzielle Probleme auf. Eine geregelte 
Altersversorgung fur ausgeschiedene Beamte gab es nicht. Zusiitzlich sah 
si ch der Staat hiiufig gezwungen, seinen Finanzbedarf iiber Zwangsanlei
hen bei den Beamten zu decken". Auch ernannte man bevorzugt wohlha
bende Personen zu Beamten, die solche Zwangsanleihen aufbringen und 
die bei auftretenden Fehlbetriigen - selbst von ihnen nicht verschuldeten -
mit ihrem Vermiigen haften konnten. Unter solchen Verhiiltnissen war es 
unmiiglich , Beamte an den Amtshandlungen iikonomisch unbeteiligt zu 
halten , da der Staat ausreichende Besoldung nicht gewiihrleisten konnte , 
bis'Neilen sogar Gelder abforderte. Fiir die Zentralverwaltung war diese 
Problemlage weniger driingend66

. Oer hier erleichterte soziale Aufstieg 
und die eingegrenzte Zahl der leitenden Beamten ermiiglichte hohe Gehiil
ter und damit Zuverliissigkeit und Loyalitiit. Angefiihrt sei hier beispielhaft 
die Bestellung Dr. Tilemann Giinterodes zum Kanzler , Rat und Oiener·7 , 

in der ihm erblich ein heimgefallenes Lehen im Wert von lS00 Gulden zuge
sichert wird : 

63 Siehe Anm .52. 
64 Siehe Anm .29. 
65 Kriiger , Finanzstaal, S. 107ft. 
66 B.Krusch , Die Entwicklung der Herzoglich Braunschweigische n Centralbeh6 rden, Canzlei , Hofge

richt und Consisto rium bis zurn Jahr 1584 , in: Zeilschrifl des Historischcn Vereins fUr Niedcrsachsn 
( 1893) 201-315, S. 249ff.. berichtct fur das Herzogtum Braunschwe ig auch fUr die Zentra]verwaltung, 
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,,'" ein lehen, so uns verledigt heimfellet, das funfzehenhundert guldin 
wert sein soli, zu neuem man/ehen anselzen und ine und seine manli
che leibslehenserben darmit gnediglich belehnen". 

Das Problem der Alterssicherung und der Sozialisation des Nachwuchses 
wurde dagegen in einer Weise gelost, die mit einem rationalen Beamtenap
parat nicht mehr ohne weiteres vereinbar war. Die Bildung eines Familien
verbandes in der Zentralverwaltung, die Demandt beschrieben bat", loste 
zwar beide Probleme69 , aber die Akkumulation von Prestige, Macht und 
staatlichen Zuwendungen in den Hiinden weniger Aufsteigerfamilien 
gefiihrdete auf Dauer Loyalitiit und Leistungsfiihigkeit der Beamtenschaft ; 
sie war bereits zu Beginn des lahrhunderts auf den Protest der Stiinde 
gestoBen. So meinte der Sachwalter der Stiinde im Hinblick auf die Beleh
nungen Schrautenbachs und NuBpickers, mancher Ritter habe treue Dien
ste geleistet70

, 

"und dennoch mit solchen lehen und gaben nicht begiftigt sind worden 
als die z wene, die van einem gringen herkomen und wesen durch 
gnade des fursten zu guten heiraten, amp ten und nutzungen sind 
komen, aber in dem und dergleichen fellen durch ir vorstentnis und 
puntnis untereinander einer dem andern den pal zupewor!en und ein
ander in zeit unsers g.herren swachheil geholfen u

. 7 

Zum ernsten Problem entwickelte sich der Widerspruch zwischen Legiti
mation durch den 'Gemeinen Nutz' einerseits und dem Eigeninteresse der 
Beamten andererseits, das an den Amtshandlungen okonomisch interes
siert sein muBte, in der Lokalverwaltung, also dort, wo Legitimation im 
Alltlag stattfand . 

Philipp selbst ging in seinem Testament ausdriicklich auf die Notwendig
keit ein, selbst die Zentralverwaltung personlich zu kontrollieren und 
Beschwerden entgegenzunehmen urn Gerechtigkeit sicherzustellen: 

"Wegen vorsorge fur die armen und handhabung der gerechtigkeit -
wir wollen unsere S6hne viitterlich ermanet, auch inen eingebunden 
haben, daft sie den armen wolten gnedig sein, inen gleich und recht 
thun, dem armen als dem reichen, und dem Reichen wie dem armen, 
auch Supplicationens annehmen, die selbst verlesen, oder inen reseri
ren lassen. Zu dem den Rethen und Schreybern in ire eyde und pflicht 
binden, kein geschenck zu nehmen, oder inen zu gutem nehmen zu 
lass en, sondern dem armen als dem reichen und dem reichen a/s dem 
armen zu thun, auch den gefreunden als den ungefreunden recht und 
pillichkeit widerfahren lassen, zu deme was unsere S6hne bevehlen, 
das nicht zu hinderhalten, auch den partheyen und armen treulich mit-

namlich fUr den dortigen Kanzler selbst, Peyn , uberden Verdacht der Korruption, der im ProzeB gegen 
Peyn und seiner Absetzung dUTch den Flirsten endele. 

67 Gundlach, Ze ntralbeMrden, Bd. 11 ., S. 77f, Bestallung vom 05.09.1545. 
68 Demandt , Amt und Familie (wie Anm.12) . 
69 So verhielt sich die hessische Beamtenschaft wahrend Philipps Gefangenschaft 1548-1553 diszipliniert 

und loyal - die Staatsgeschafte konnten weitergehen. 
70 Landtagsakten, S. 69. 
71 Die Stande halten gegen Anna am 29.07. 1509 am Spiess eine Einung geschlossen und eine Regent

schaft, u.a. mit Boyneburg als Regenten eingesetzl. Die sachsischen Emestiner decklen dabei die 
Stande (daher Boyneburgs Berichte an sie). Die Vorwurfe reihe n sich ein in die anderen gegen Anna 
gemachten Vorwiirfe , siehe dazu Glagau, Landtagsakten. 
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• 

zutheilen, und sie damit fordem, und nichts davon oder darzu thun, 
sondem deme treulich folgen, auch auf die Canzley gehen, und 
daselbst mit darauf sehen, daj3 dem nachgegangen werde"n 

Die standige Notwendigkeit von Kontrollen , die Philipp wohl sah, und 
das MiBtrauen wegen Unterschleif wird im Hinblick auf den Familienver
band vor allem an dem Hinweis auf die Gleichbehandlung von "gefreunden 
und ungefreunden" deutlich: Personliche Beziehungen zu Beamten sollten 
nicht die Amtsgeschafte beeintrachtigen. 

Vor a1lem aber die unmittelbare Aneignung landwirtschaftlicher Nutz
flachen und ganzer Hofe durch Lokalbeamte gait es zu verhindem. Zahlrei
che Ausschreiben hierzu belegen das Ziel des Fursten, die Untertanen vor 
dem wirtschaftlichen Zugriff seiner eigenen Beamten zu schutzen - aber 
auch das Weiterbestehen des Problems. Ein fUrstliches Ausschreiben von 
1553 und ein Auszug aus der Rentkammerordnung Wilhelms IV. von 1568 
mogen hi er als Belege fur fUrstliche Eingriffsversuche gelten: 

"Lieben Getreuen, Nachdem wir berichtet werden, das euerer etliche 
von unsern armen leuthen unsere Meigerhove, guler wiesen, acker 
und landt, unterm schein, als geschee es uns zum besten, an sich prin
gen, und alsdan dieselbige hove, wiesen und acker zu sich ziehen, und 
zu irem besten prauchen sollen, ist derhalben an euch unser em ster 
Bevelch, das ir euch hinfurter bei vermeidung unser ungnedigen straJ, 
solcher ding und [inanzen genzlich enthaltet . . . ,,73 

"Nachdem wir auch befunden und wol kundbar ist, daj3 durch unsere 
Amtknechte, Rentmeister, Schultheifien, auch Ober und Underforster 
zu ihrem ansehnlichen Nutzen jiihrlichen nicht eine geringe Anzahl 
Hiimel gekauft und gleichwol solche auf unsere Waldweide ohn einige 
Erlaubnis getrieben und darzu sich aller gemeinen HiiUen den Stiidten 
und Dorfem zustendig, gebrauchen, ihre eigene Felde und Lende
reien also belegen, pferchen und wol erbessem, darzu viel Acker, so 
etwan vor den Stiidten und Dorfem mit Mist zu erbessem, entlegen, an 
sich bringen und tre!fliche Friicht geben .. . ,,74 

Die privatwirtschaftliche Ausnutzung des Amtes, Bereicherung am Staat 
und zusatzliche Belastung der Untertanen wird hier angeprangert und 
unter Androhung "ungnediger straf" verboten75 • Die staatlichen Moglich
keiten , privatwirtschaftliche Nebentatigkeiten von Beamten ganz zu ver
hindern , hatten jedoch Grenzen. 

'lisitationen sollten fur Kontrolle der Lokalbeamten von 'oben' sorgen 
und zugleich die Prasenz des 'guten Fursten' auf lokaler Ebene gewahrlei
sten. Der 'Gemeine Nutz' eignete sich sogar zur Selbstdisziplinierung der 
Beamten: Gegenseitige Anzeigen kamen vor, viele freilich stellten sich im 
nachhinein als schlecht begrundete Denunziationen heraus - personliche 

12 In: F.e. Schmincke . Monimenta Hassiaca, Bd. IV , KasseI1765. S . S77ff. §LU S. 623f(Herrn Landgraf 
Philips zu Hessen Testament , \Ion dem Jahr 1562. Publiziert den lettten April 1567.) 

73 Fiirstliches Allsschreiben da8 die AmUeute ohoe ausdriickliche Bewilligung keine ffirstliche Meyer. 
HOfe , Outer, Wiesen, Acker und Land an sich ziehen sollen' vom 10. 10.1553 in: Sammlung Fiirstlich 
Hessischer Landes-Ordnungen und Ausschreiben, Bd . I . Kassel 1767 , S. 156. 

74 Wilhelm IV . Sapientis Ordnung Furstlicher Renthkammer in Hessen , ebenda S. 338-352 . 
75 Einzelne Beamte wurden vom fiirstlichen Unmut rege lrecht verfolgt ; siehe Kriiger, Finanzstaat, 

S. 201. 
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Konkurrenz und Aufstiegshoffnungen konnten hier fUr den Staat mit Hilfe 
des Begriffs 'Gemeiner Nutz', gegen den ein angeblicher verstoll vorlag, 
zum wirksamen Hilfsmittel bei der Kontrolle seiner Triiger werden, deren 
Solidaritiit den Fursten zur Hilfiosigkeit verdammt hiitte. 

Liest man jedoch in der Bestallung eines vogtes das ihm amtlich zuge
standene Mall an Zuwendungen, zeigen sich die Grenzen nicht nur fUrstli
cher Kontrolle, sondern auch fUrstlichen Willens, privatwirtschaftliche 
Nebentatigkeit einzuschranken und wirksam einzugreifen: 

.,. .. Dartzu wollen wir im aus sondern gnaden und in ansehnung seine, 
uns gethanen dienst, jerlichs in UI!Sem gehaltzen, IVO es der wiltfur hal
ben am unschedlichsten ist, an die lVeide und mast, wo die von GOII 
gegeben wi,det, vierzig Tinder und einhundert schwein zu treiben und 
zu hueten, gnediglich vergonnen und die closcer personen im eines 
gewesenen probsts besaldung(geben), ins [eld sechs morgen Ion des 
ausstellen und sons ten gepurlich underhaltung, die zeit sie am leben 
und /loch im doster sein, reichell und geben [assen, wie wir inen das 
bevolen haben one geverdt,,76 

vierzig Rinder und einhundert Schweine konnten unmoglich allein zum 
privaten verbrauch der naturalwirtschaftlich angemessenen Subsistenz des 
Beamten bestimmt gewesen sein: Der Beamte konnte sich hier als vieh
handler betatigen und zu seiner privaten Tatigkeit Gemeinland verwenden, 
was si ch bei der Zahl der Tiere und der Stellung des Beamten schadlich fUr 
die Untertanen auswirken mullte , denn fUr deren Tiere mullte der Raum 
dann fehlen. Was in fUrstlichen verordnungen und Ausschreiben aus
drucklich untersagt und unter Strafe gestellt wurde, gemeine Weide privat 
zu nutzen oder gar anzueignen, billigte hi er der Landgraf selbst. Diese 
Widerspruchlichkeit fUrstlicher Handhabung der verwaltung - auf der 
einen Seite konfrontiert mit dem widerspenstigen gemeinen Mann, den 
staatliche Ordnung nicht zu sehr drucken durfte, auf der anderen Seite 
Rucksicht auf die Interessen der Beamten, auf deren LoyalitM und Zuver
lassigkeit staatliche Ordnung angewiesen war - bedrohte die Legitimation 
des Staates durch den 'Gemeinen Nutz' selbst. Was tun, wenn gegen den 
vogt Beschwerden eingingen? Wo staatliche Finanzmittel eine Besoldung 
noch nicht zur verfUgung stellten, die das verbot privatwirtschaftlicher 
Aktivitaten durchsetzbar machen wurden, ergaben sich Widerspruche, die 
verschleiert werden mullten: 'Gemeiner Nutz' sollte zwar das Ziel bleiben, 
den Beamten jedoch zugleich ihr 'Eigennutz' nicht vorenthalten werden. 
Staatliche Kompensationen fUr Loyalital und Zwangsanleihen durften den 
Beamten dabei nicht selbstverstandlich werden , im Falle von Beschwerden 
mulllen sie verfolgbar bleiben. Den Kompromissen, die die Praxis staatli
cher Herrschaft erzwang, waren , urn eben sie zu erhalten, Verhaltenswei
sen und Einslellungen gegenuberzustellen , die, neben der offenen verfol
gung von Bereicherungen, verbliebene Widerspruche verschleiern, vor 
dem Unlerlan wie dem Beamlen. Die Bereicherung mullle - bis zu einem 
gewissen Grad - legitimiert und abgelrennt werden von dem, was der 
Beamte - in der Rolle des Kontrolleurs - als illegitimen Eigennutz zu ver
folgen hatte. Soiche stillschweigenden Kompensalionen und Oberein-

76 Kruger t Finanzstaat , S. 307[ - Bestallung des Vogtes von Lippoldsberg , Kassel 6,-8. April 1539. 
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kiinfte zeigen si ch dort, wo zwischen Lokalbeamten und Staat der Konsens 
iiber Legitimitiit und IIIegitimitiit nicht hergestellt wurde . Erst hier kann 
eine Funktion des 'Gemeinen Nutz', die des modus vivendi , ersehen wer
den - niimlich da , wo er sie nicht erfiillt. 

3.1 " ... worumb ich nit auch ein stiick brodts erwerben soli ... " -
eine Visitation in Trendelburg 

Bei der Visitation von Trendelburg 1567, schlieBlich durch Wilhelm IV. 
selbst , wurden gegen den Rentschreiber Heinrich Hesse durch den Amt· 
mann Otto Holsteiner 77 25 Punkte angefuhrt , auBerdem weitere Klagen 
der Untertanen am Ort. Kriiger78 sieht in ihnen einen "Korruptionskatalog, 
der weit iiber Trendelburg hinaus Giiltigkeit gehabt haben durfte". Diese 
Gewinnmoglichkeiten der Lokalbeamten im Amt seien hier am Beispiel 
von Trendelburg angefiihrt. 

Angeklagt wurde die Aneignung von Land durch den Lokalbeamten 
durch Rodung, AJlmendeentfremdung und Aneignung fiirstlicher Liinde
reien. Die angeeigneten Felder lieB der Beamte auch noch durch die Unter
tanen bestellen . Dazu kamen iibermiiBige Viehhaltung der Beamten, 
Benutzung offentlichen Holzes, Zehntbetrug, UnregelmiiBigkeiten in der 
Rechnungsfiihrung, Ubergehung des Amtmannes bei Erhebung und Fest
setzung der BuBen und schlieBlich der Vorwurf der Bereicherung als Privat
bankier unter Ausnutzung seiner Amtsstellung79

• Einige der Beschwerden 
finden sich bereits in dem Visitationsprotokoll fiir die Obergrafschaft Kat
zeneUenbogen, so die Benutzung von Gemeinland und die iibermiiBige 
Inanspruchnahme von Frondiensten"'. 

Eigenmiichtigkeit bei der Abforderung von Diensten stellte sich auch 
1567 in Trendelburg heraus. Doch deswegen sollte der Rentschreiber nicht 
belangt werden. Unterschlagungen, die die fiirstlichen Einnahmen beein
triichtigt hiitten , konnten dem Rentschreiber trotz langer Untersuchung 
nicht nachgewiesen werden81 • Dennoch statuierte Wilhelm IV. ein Exem
pel , lieB den Rentschreiber des Amtes entsetzen, die Summe von 1000 Gul
den aus seinem Privatvermogen zahlen, und dieser muBte sich bereit erklii
ren , Stillschweigen iiber die Angelegenheit zu wahren und , so der Fiirst es 
wiinschte, ein neues Amt zu iibernehmen82 . 

Folgendes erscheint hi er bemerkenswert: Verfolgt wurden mit groBer 
Priizision und Strenge Vergehen gegen die fiirstlichen Einnahmen: Selbst 
wenn sich nichts Genaues nachweisen lieB - erinnert sei hier an die Ankla
gen zwischen Beamten, die sich schlieBlich als schlecht begriindete Denun-

77 Siehe hierzu : Kriiger, FriibabsolulismuSj zu dem Rentschreiber Heinrich Hesse: Gundlach Bd. Ill ., 
S. 100, zudem Amlmann Dno v. Rotleben : ebenda S. 218. 

78 KrOger, Friihabsolutismus, S. t28£!. 
79 Ebenda , S. 129. 
80 Kiich , Visitation Kalzenellenboge n. S. 237ft. 
81 In Trendelburg wurden allt Betroffenen befragt, urn Klarheit uber die HOhe der zu erwartenden 

Ertrage zu gewi nnen, Kruger, Fruhabsolutismus, S. 135, aber ebenso bei der Visitation von Katzenel
lenbogen. wo in ei ner ganzen Region Beschwerden aufgenomme n wurden, dazu Kuch, Visitation Kat
zenellenboge n. 

82 Kruger , Fruhabsolutismus, S. 136 . 
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ziationen erwiesen - wurde aus den Aussagen der befragten Bauern doch 
auf m6gliche Mehreinnahmen geschlossen und dem Beamten eine Strafe 
auferlegt, die si ch allerdings nicht unmittelbar aus den vermuteten Fehlbe
triigen, sondern erst aus geheimen Verhandlungen zwischen Landgraf und 
Rentschreiber ergab. Das Verfahren endete nicht im ordentlichen 
Gerichtsverfahren, sondern in der Urfehde. Der Furst verlangte zuniichst 
4000 Gulden , und auch das schlieBlich getroffene Arrangement lag noch 
weit uber der Summe, die der Rentschreiber zuniichst behauptete zur Ver
fUgung zu haben83. Trotz dieser Bestrafung erkliirte er si ch bereit, ein wei
teres Amt fur den Landgrafen zu ubernehmen, obwohl er sich doch unge
recht behandelt vorkommen muBte , da er seine Unschuld beteuert : 

"So win m (eill} g(llediger} f(ursr} ulld h(err} glledigliehen mir aus 
dem verdaehr Ilhemell, dall ieh kan mir jder manlle berzeugen, das ieh 
die tage meins lebens kein untreue in meinen sein genhomen, ich 
sweige, das ieh an eingem dinge m (einem} g(nedigell} h(erren} dero 
soldr zugefugr "abell, so war godr im himel/ isl.·<84 

Dem Lokalbeamten blieb eine Form der Kompensation, die wohl die 
Hintersassen belastete und von ihnen auch immer wieder beklagt wurdess , 
den Staat aber nicht unmittelbar traf. Die erfolgreiche Disziplinierung der 
Lokalbeamten lieB ihre privatwirtschaftlichen Gewinnm6glichkeiten auf 
Kosten der Untertanen, etwa als Kleinbankier am Ort, unangetastet , 
ebenso wie ihre starke wirtschaftliche und soziale Stellung86. Der 'Gemeine 
Nutz' gab Regeln legitimen Verhaltens an, die Bereicherung an den Ein
nahmen des Staates ausschlossen, aber dennoch eine Marge fur Gewinne 
der Lokalbeamten offenhielten. Im Fall des Trendelburger Rentschreibers 
wird dies augenscheinlich: Die einzige Anschuldigung, die voll bestiitigt 
wurde, war die Bereicherung an den Hintersassen unter Ausnutzung der 
Amtsstellung8

'. Er hatte eine mittellose Witwe mit baufiilligem Haus dazu 
veranlaBt, urn Bauholz zu bitten. Nachdem dieses fUr ein kleines Haus 
bewilligt wurde, so in der Beschwerde des Amtmannes weiter, 

"isr der renrsehreiber zugefahren under dem sehein, als giilts der 
frauen, und (hat) ein gewalrig haufJ gebauett, da wol ein edel/man inne 
wonette, unangesehen das der albereitt funff oder seehs hausse neue 
inn der Drenge/burgh hart erbauett ... 88 

SchlieBlich habe er auf Klagen mit Strafen bei etwaigen Beschwerden 
gedroht89 . 

An dieser Form der Bereicherung stieB sich die Kontrolle jedoch nicht , 
jedenfalls nicht die Beamten oder der Furs!. DaB dabei auch zusiitzliche 
Fronden der Amtsuntertanen anfielen, deren 'Nachbarschaftshilfe' der 
Lokalbeamte fordern und die die auf ihn Angewiesenen ihm nicht abschla-

83 Ebenda . 
84 Ebenda , S. 145: Erkllrung des Rentschreibers Heinrich Hesse jiber die schlechten Ertrage der ffirstli

chen Eigenwirtschaft Trendclburg vom 01 .10.1567. lit . nach Kriiger. Fruhabsolutismus, S. 145. 
8.5 Dazu Buch H.Neuhaus. Supplikatione n als landesgeschichtlichc QueUe, Teil l. , in : Hessisches Jabr-

buch fUr Landesgeschichte 28(1978), S. 111)· 191, Teil lI . im Bd. 29(1979), S. 63-97. 
86 Kriiger. Finanzstaat , S. 110, 118. 
87 KnJger, Friihabsolutismus, S. 133. 
88 Aussage des Amtmannes, zil. nach Krilger, ebcnda . 
89 Ebcnda. 
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gen konnten , war ebenfalls nicht Gegenstand der Kontrolle"'. Den Kern 
des Arrangements brachte der Rentschreiber selbst zum Ausdruck , wenn 
er sich zu seiner Verteidigung auf Landgraf Philipp berief, der ihm anver
traut habe, 

"m it dissen worten, worumb ich nit auch ein stuck brodts erwerben 
solt, und ire f(urstliche) g(nad) wehren mit mir gnediglichen zufrid
den. u91 

Selbst Landgraf Wilhelm IV. war jedenfalls zufrieden genug, urn ihn spa
ter als Amtmann der Herrschaft Plesse einzusetzen92 • Urn eine im Hinblick 
auf die Durchsetzung staatlicher Interessen effiziente Verwaltungstatigkeit 
nicht zu gefahrden, lieB die Zentralverwaltung "die starke wirtschaftliche 
und soziale Stellung der Lokalbeamten unangetastet ,,93. Dazu zahlte auch 
die Tendenz zur Erblichkeit von Amtern im lokalen Bereich94 • 

Die Moglichkeit als Kleinbankier, wofiir bei Notfallen wie Krankheit , 
Ernteausfall oder Viehseuche Nachfrage bestand;' zusatzliche Einnahmen 
zu erwirtschaften, wurde durch die doppelte Funktion von Lokalbeamten 
als Einnehmer falliger Abgaben und moglicher Glaubiger zur idealen Kom
bination, konnte er doch geliehene Betrage einfach auf dem Papier als 
geleistete Ab~ben abbuchen , da Abgaben oft fur langere Zeit in seiner 
Kasse blieben . 

Die Zentralverwaltung griff ein, wenn dadurch die furstlichen Einnah
men gefahrdet schienen , ansonsten fand niemand , auBer den Betroffenen, 
etwas "Verwerfliches .. 97 daran . 

Die Tendenz zur Erblichkeit von Amtern ist durch Kruger am Beispiel 
von Homberg gezeigt worden98

, wo auf die Empfehlung mehrerer Lokalbe
amter der Sohn eines dritten die Stelle seines Vaters erhielt. Kruger stellt 
fest, daB die gesicherte soziale Position der Lokalbeamten, ihre Verwurze
lung am Ort, die auch Angriffe auf sie behinderte99 , der Zentralverwaltung 
die volle Durchsetzungsfiihigkeit nahm. Dafiir behaupteten die Lokalbe
amten gegenuber den Untertanen am Ort eine starkere Stellung. Dies 
erscheint als der entscheidende Punkt: Solange der Furst nicht yescha
digt lOO

, "finanzstaatlichen" Zielen der Vorrang gesichert wurde lO , blieb 
den Lokalbeamten als Kompensation ein Spielraum zur personlichen 
Bereicherung auf Kosten der Untertanen mit Hilfe des Amtes erhalten. 
Hier erhielt der 'Gemeine Nutz' eine Schlusselfunktion: Seinetwegen 
wurde der Rentschreiber zur Rechenschaft gezogen, tatsachlich ging es 
aber urn die Einnahmen des Staates, nicht urn die private Nebentatigkeit 
des Bearnten. Der 'Gemeine Nutz' wurde damit im 'Innern' der Verwal-

90 Ehenda, in einem anderen Fall hatte er sich glcich das ganze Haus eioer Arntsuntertanin angeeignet . 
91 Zit. nach Kn1ge r. Friihabsolutismus , S. 133 . 
92 Gundlach. Bd . 111. , S. 100. 
93 Kriigcr , Finanzstaat , S. 118 . 
94 Ebenda S. 109. 
95 Ebenda S. 107. 
96 Ebenda . 
97 Knlger, Friihabsolutismus, S. 133. 
98 Kriiger, FinanZSlaal, S. 110. 
99 Ebenda, S. 109. 

100 Hienu zahlle such der Schutz seiner Untertanen . 
101 Kriiger , Finanzstasl, S. 118. 
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rung zum intern en Konsens , iiber den der Interessenausgleieh zwisehen 
Staat und lokalen Beamten sieh regelte. Gegen ihn verstollen hiell , staatli
ehe Interessen zu verletzen. Regeln legitim en Verhaltens waren damit 
gegeben. Die Kontrolle Whrten Beamte dureh, das Ansehen des Staates als 
Wahrer des 'Gemeinen Nutz' blieb gewahrt. Der Rentsehreiber wurde sei
nes Amtes enthoben, Reeht also wieder hergestellt. Die Gewinne aus pri
vater Amtsausnutzung allerdings blieben unverfolgt, und der Rentsehrei
ber erhielt sehlielllieh ein neues Amt'02. Die Visitation stellte dam it auf 
lokaler Ebene wieder Reeht her, und zwar iiffentlieh, so dall alle Betroffe
nen es mitverfolgen konnten '03. Gleiehwohl wurden die Interessen der 
Amtstriiger nieht viillig besehnitten. 

Wo ein einzelner Grundherr, Leibherr oder allgemein Repriisentant von 
Herrsehaft Besehwerden der Untertanen nieht entgegenkommen konnte, 
ohne sieh selbst zu treffen , war es dem friihneuzeitliehen Staat miiglieh , die 
Interessen seiner Triiger zu wahren ohne dall sieh die Betroffenen einer 
gesehlossenen Bedriiekung gegeniibersahen - sehlief.llieh wurde der Rent
sehreiber ja abgesetzt, Besehwerden erhiirt. Erst die auf mehreren Ebenen 
iiber griillere geographisehe Riiume organisierte Verwaltung war in der 
Lage, den Interessenausgleieh zwisehen Fiirst und Beamten letztlieh auf die 
Untertanen abzuwiilzen, ohne dall sie es merkten . Rissen die Besehwerden 
iiber Lokalbeamte von 1514 bis 1591 '04 aueh nieht ab, im jeweiligen Einzel
fall trat der Staat als Wahrer des 'Gemeinen Nutz' auf. Die Doppelfunktion 
und -bedeutung des 'Gemeinen Nutz' als Legitimation des Staates und 
Stiehwort des verwaltungsinternen Interessenausgleiehs erseheint dabei als 
nieht aufteilbar: Wer an das eine appellierte, handelte das andere mit ein. 
Der Staat aber verdeekte, daB er an die Grenze seiner Miigliehkeiten stiell, 
Korruption der Beamten und Bedriiekung der Untertanen zu verhindern. 
Griff er jedoch zu, so beliell die Verpfliehtung auf den 'Gemeinen Nutz' 
selbst dem verdiiehtigten oder gemallregelten Amtstriiger die Beamten
ehre. 

Hierzu diehtete Hans Wilhelm KirehhofJOs, selbst Beamter und Sohn des 
Oberfiirsters Peter Kirehhof: 

"Wer Herren dient, bedenk dabei, 
daft solcher Diensl sein £rb nichl sei. 
Richl alles wohl aus, Irau nichl wohl, 
gar kleine Sund bringl groften Groll. 
Denn Herrengunsl und Rosenb/iiller, 
Sonnenschein und Aprilwetler, 
der Buh/er Neid und Karlenspie/, 
ver[ehm sich 0[1, wers g/auben will. 
Doeh wer ein Herm mil Treuen dienl, 
des Lohn die Tal selber beseheinl . .. 

102 Gundlach Bd. 111. , S. 100. 
103 Siehe Anm . 81 . 
104 Das ist zu verfolgen von Kilch , Visitation Kauenellenbogen , bis Neuhaus, Supplikalionen. 
105 E. Wenzel , Die Burggrafen aur Schlol3 Spange nbcrg. insbesondere Hans Wilhelm Kirchofund seine 

Werke . in : Hessenland 35(1921) , S. 161-164, ITI. I80 ; zu Kirchhof auBerde m Gundlach Bd . Ill ., 
S. 128. 
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Letzte Kompensation gegenuber den Verdiichtigungen konkurrierender 
Beamter oder dem Zugriff der Zentralverwaltung bei 'kleinen Sunden' ist 
der treue Dienst als solcher. Seine Verknupfung mit dem Privatinteresse 
unter dem Dach des 'Gemeinen Nutz' scheint si ch zu verfluchtigen und wird 
durch das Treuebekenntnis dem Herren gegenuber verschleiert. 

3.2 ..... Oas widderspenstige geschlecht der welt ... " 
- der Untertan aus der Sicht der Verwaltung. 

Deutungsweisen der Umwelt sind fUr Gruppen der Vergangenheit oft 
nur schwer zu rekonstruieren . Die folgenden Quellenstucke finden si ch 
nicht in Teil 2 der Arbeit , weil es weniger urn die expliziten Oberle~ngen 
und Aussagen von Beamten geht als urn einen bestimmten Habitus ,der, 
vom Einzelnen letztlich unrefiektiert, angenommen wird , ihn in eine 
Gruppe integriert und mit deren gemeinsamen Erkliirungen und Deutun
gen von Umwelt auch die je eigenen Verhaltensweisen in ihr bestimmt. 
Dazu ziihlen stillschweigende Konventionen uber legitimes und illegitimes 
Verhalten in der Verwaltung. Dazu ziihlen auch Einstellungen gegenuber 
denen, fUr die Verwaltung zustiindig ist. 
lohann Eisermann auBerte in seiner Schrift iiber den 'Gemeinen Nutz,107 
auch uber die notwendigen Mittel zu seiner Durchsetzung: 

"Das widderspenstige geschlecht der weltl(. . .)wil alle zeit im zaum 
gehalten seinlund in forcht des straft erzogenl Dan wo einmal gefenck
nuslgalgen und reder wurden abgethanl und das schwert der obern 
eingeslossen/ sol man wol innen werdenl welche ein wust und angst 
wurd inreissen "J08 

" ... dan der gemein man sonder Regimentl ist als ein ungezempt gaull 
sonder gepifJl arbeit ails in seinem rucklosen wesen fur und furl bifJ so 
lang er sich selbst verderbt"l09 

Neben der theologischen Erkliirung staatlicher Obrilikeit finden sich bei 
Eisermann auch diese Passagen zu ihrer Begrundung 0 Die Unentbehr
lichkeit staatlichen Eingriffs wird hier zum Kern der Deutung von Umwelt 
aus Verwaltungssicht. Ohne die Obrigkeit 'verderbt' der 'gemeine Mann' 
si ch selbst, ihr Eingriff ist damit wie selbstverstiindlich auch einer fUr den 
'Gemeinen Nutz'. Die Beherrschten werden van vorneherein so definiert, 
dzB Alternativen zur obrigkeitlichen Ordnung unmoglich erscheinen mus
sen. Die Notwendigkeit und stiindige Priisenz gewaltsamer Mitte! wird 
betont , da der 'gemeine Mann' aus eigener Einsicht das Beste auch fUr sich 
selbst eben nicht erkennen konne. Der Eingriff fUr den 'Gemeinen Nutz' 
auch gegen den 'gemeinen Mann' ist damit gerechtfertigt. 

106 Zum Habitus-Begriff, der hier unmoglich erschopfend geklart werden kann , siehe die theoretische 
Einfiihrung in: Pierre Bourdieu, Entwurf einer Theorie der Praxis auf der Grundlage der kabylischen 
Gesellschaft. Frankfurt 1976. 

107 Siehe Anm.6. 
108 Eisermann , S. 11 , zit. nach Eckert , S. 38. 
109 Ebcnda, S. 42 , zil. nach Eckert. S. 38. 
110 Dazu Edert S. 37(. 
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Wigand Lauze, selbst Gerichtsschreiber in der Kasseler Kanzlei 1537 bis 
1540 und dann Befehlshaber uber Haina , Merxhausen und Hofheirn seit 
154011 1, auBerte si ch in seiner Chronik ll2 uber Leben und Taten Philipps zu 
Beginn seiner Darstellung des Bauernkrieges wie folgt 11J

: 

"Mit was ernst vleis und grassem unkasten Lalldgrave Phi/ips in der 
Bawren auffrur, das die gestillet ulld die underthanell wider zu gehar
sam brachtseind, gehalffen hab. 

Anna 1525 
Es entstunden und begaben sich in diesem laer allenthalben, dach 
sanderlich In Obern Landen der Teutschen natian viel unerhorter und 
gantz unchristlicher gotlaser auffrhuren. Den der gemeine man walte 
gantz vagel frei sein und alle Dinge Wasser, Welde, Wi/dpret gemein 
haben, den Oberherren wedder renthe, zinse, gulte, nach zehenden 
geben, wie das ein leder aus den en Im druck auftgegangenen zW6lf 
Artickelll, welche die Bawren auff dem Schwartz Walde, durch 
Scheppelern begriffen, nach Heutiges tages klerlich auftweisen. Die
wei/ sie sich aber Im beschluft erbatten, da sie lemands aus heyliger 
Gottlicher schrift eines andern und bessem kante berichten, walten sie 
sich weisen, und geme van salchem Irem furnemen widerumb lassen 
abnemen. Dorauff hat sie D . Martinus Lutherus In einer Schrift 
freuntlich ermanet, van diesem Irem unbefugten furnemen abe zuste
nen, als zu welchem sie weder fug nach einiche rechtmessige ursache 
hetten, Denn, fast alle ire Artikel weren auff Iren eigen und sandem 
nutz, und gar nicht wie sie furgeben, auff den gemeinen Landnutz 
gestellet". 

Irn Gegensatz zu lnterpretationen irn Frieden 114 verschwinden hier die 
rnoglichen sozialen Ursachen der Erhebungen aus dern Blickfeld. "Auff
rhuren" geschieht und erscheint als naturhaft , bestenfalls rnit dern unver
standlichen Willen des 'gerneinen rnannes ' zusarnrnenzuhiingen, der plotz
lich "gantz vOfoet frei " sein und our seinem "eigen und sondem nutz" nach
streben will ll . Die biiuerliche Berufung auf die Bibel gilt nicht , denn Lut
her hat a1s Autoritat festgestellt, daB die Bauern keineswegs den 'Gernei
nen Nutz' vertreten. Nur die Fiirsten konnen irn Sinne der gottgewollten 
Ordnung fUr ihn handeln . Fur Handlungen auBerhalb der staatlichen Ord
nung bleibt kein Spielraurn. Ordnungswidriges Verhalten fUhrt damit zurn 
AusschluB aus dern sozialen Verband zurnindest fUr so lange , wie die Aus
gestoBenen die gegebene Ordnung nicht erneut anerkennen. 

III GundlachBd . II1 ., S. l46. 
112 "Leben und Thaten des Durchleutigsten Furstcn und He rre n Philippi Magnanimi , Landgraffen zu 

Hessen , Beschrie ben durch Wigand Lauze. Regierungs-Secretarium zu Kasse''' , Teil 11 ., in : ait
schrift des Vereins fUr hessische Geschichte und Landeskunde , Zweites Supplement , Kas.sel 1841 . 

113 Teill. . S. 7lff. 
114 So Philipp in einem Schreiben an Kanzler und Rate in Kassel vom 13 .12 .1538, nl. nach J.Schulttc , 

Zur Getreidepolitik in Hessen unler Landgraf Philipp dem GroBmutigen, in : Vierteljahrschrifl fUr 
Sozial-und Wirtschaftsgeschichte 11 (1913) . S. 188-213 , hier S. 201f, wegen Abhilfe des Getreideman
gels: "damit die armen leut nit hungers not leiden und etwo untersteen , das Korn selbst , wo sie es fun
den , zu nemen , wilchs dann einen grossen tumult gepe ren wurde, darumb so SleUel di ausschreiben 
heftig. das meinen wir also mit emst und wollens uns zu euch gewislich versehen ." 

115 Vogelfrei - e ine Formulierung, die auch schon von Boyneburg verwendet wird , siehe Anm.7. 
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Stehen fur die Verwalter die verwaltungstechnischen Probleme des Ein
griffs - die "grossen unkosten" - im Titel mit im Vordergrund, so wird die 
Eroberung Fuldas und die Behandlung der Bauern durch Lauze .ls Selbst
verstiindlichkeit geschildert 116: 

"Dennach ward die Slat auch eingenommen und musten die Burger 
ettich geld geben zu Brandschatzung, welches under das gemein 
kriegs volck getheilet ward, und dameben bei leibstraff verbotten, nie
mands keinen schaden weiter zu zufugen weder an leiben ader gutem. 
die Bawren so vom Frauwenberge In die Stadt geflohen waren, lagen 
alle Im Schlaf1 graben, der war be; Funffzehen Hundert, one die Bur
ger und abgetrettene, diese muf1ten alda dre; tag lang one essen und 
trencken ligen bleiben, an denen sahe man lamer und elend, wie sie 
sich umb das Spue/ wasser so aus der kuechen flof1 drungen und rauff
ten, den es hatt der Landgrave gepieten lossen, das Inen niemands 
weder von Brot oder Tranck In soticher zeit reichen solte, Aber dor
nacil warden sie wider ledig gelassen, be; Ire weiber und kinder zu zie
hen, und be; dergleichn handelungen sich nicht mehr finden zulos
sen",IJ7 

1st der Aufstand niedergeschlagen, wird den aus Lauzes Sicht Verirrten 
erneut die Gelegenheit gegeben, sich der durch die Fursten verteidigten 
sozialen Ordnung erneut unterzuordnen. Vor ihrer Freilassung wird ihnen 
der Grad der Oegradierung, der bei Widerstand droht, im SchloBgraben 
deutlich gemacht. 

,,Aber die dieser auffrur Haubtsacher auffwigler und bevelchs leute 
waren gewesen, der worden be; Ein und zwantzig gefangen, under 
welch en viere, itemlich ein Prediger, Hans Dalhopf der Uhrmacher, 
(Henn Wilcke, lohann Kugel, und Hans von der Rane)1I8 vor dem 
Schlaf1 enthaubtet worden, und Ire haubter an langen Spiessen zuo 
den pforten auf1 gesteckt, die uberigen 10f1 gebetten. ,,11' 

Mit einer letzten erzieherischen MaBnahme, der exemplarischen Hin
richtung der "Haubtsacher", ist die wiederhergestellte Ordnung zugleich 
von jeder Verantwortung en!lastet, denn damit entfaIlt die Ursache des 
Aufstandes. 

Oabei wehrte si ch Lauze ausdriicklich gegen Behauptungen, 1100 Bau-
ern seien ermordet worden l20 , sandern stellt dem entgegen, 

"paussen den letzt gedochten vier Person en so gerichtet worden, seind 
Im angriff iiber dreif1ig oder viertzig nicht umbkomen, die anderen 
alle begnadiget. "Ill 

116 lauze , S. 82. 
117 D .Merx , Ocr Bauemluieg in den Stiftem Fulda und Hcrsreld und Landgraf Philippdcr GroBmutige . 

in : ZeilSChrift des Vereins fUr hessische Gesc:hichte und Landeskunde 38(1904) , S. 259-333. erwiihnt 
zusatzJich Verhohnungen der Bauem durch die Landsknechtc mit der Frage. wo denn nun ihr Schwar
zer Bauer und cvangelischer GOIt sei , tbenda S . 328. 

118 Die eingeklammerten Namen sind spiiter Yon derselben Hand im offen gelassenen Raum des Manu-
skripts eingeffigt worden. Anm . des Herausgebers. S. 82. 

119 Lauze, S. 82r. 
120 Ebenda S. 83. 
121 Ebenda . 
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Ebenso verurteilte er AmtsmiBbrauch in der Beamtenschaft und 
meinteJ22 , daB ein Regiment , 

"ill welch em die Beamlen allein uffiren eigell und sOlldem lIU1z sehen
.. .fLlr keille rechte ordentliche Pollicey." 

gehaJten werden kiinne. Er trat sehr wohl fur ein dem 'Gemeinen Nutz' ver
pflichtetes Beamtentum ein, dessen Analyse sozialer Konflikte und miigli
cher Handlungsweisen aber durch die eigene Position vorherbestimmt und 
auf den staatlichen Rahmen - und damit auch die Selbstverstandlichkeit 
gezielter staatiicher Gewaltsamkeit im Einzelfall - beschrankt blieb. Der 
Rekurs auf den 'Gemeinen Nutz' wurde damit zur Affirmation der obrig
keitlichen Ordnung, der Begriff selbst zur affirmativen Kategorie. 

4_ Zur Plausibilillil des Bildes 
vom Slaal als Vertreler des 'Gemeinen Nulz' 

Zur Plausibilitat des Staates als vertreter des 'Gemeinen Nutz' trug seine 
'wohlfahrtstaatliche,'23 Politik bei. Urn es zu Konflikten, die der Furst zur 
Durchsetzung seiner Interessen mit Gewalt hatte entscheiden mussen , gar 
nicht erst kommen zu lassen'24 und si ch besteuerungsfiihige Untertanen zu 
erhalten, entstand ein Repertoire regelnder MaBnahmen. Die Hiichstpreis
festsetzung fUr Roggen in Niederhessen aus dem Jahr 1545 bietet hierfUr ein 
reprasentatives Beispiel 125• Auf Klagen der Untertanen hin wurde , damit 
"die armen leuth(nicht) ubermessig ubernommen werden ,,126, ein Hiichst
preis festgesetzt. Zur Durchsetzung des Gebotes ordnete man Haussuchun
gen an, aufgefundenes Korn sollte zum verkauf freigegeben werden , und 
zwar zum amtiich festgesetzten , nicht durch Spekulation uberhiihten Preis. 
Der verkauf auBer Landes blieb untersagt. Das Mittel des zwangsweisen 
verkaufs zu noch nicht verteuerten Preisen wurde bereits nach den MiBern
ten 1524, 1529/30 und 1538 angewandt'27 Zusatzlich lieB der Landgraf in 
den Amtern Magazine bauen und dort Getreide einlagern, das bei MiBern
ten zu vorzugspreisen an hessische Untertanen abgegeben wurde' 28. Die 
Backer unterwarf man verscharften Kontrollen 129• 

Die Durchsuchung von Hausern nach gehortetem Getreide stellte die 
strikteste MaBnahme dar"o Dazu traten MaBnahmen gegen die verschul
dun5 der Bauern durch zu hohe Fruchtzinsen l3l . Staatliche Marktordnun
gen 2 und die Regelung des Armenwesens waren ebenso Teil 'guter Polli
cey'133. 

122 Lauze, Teilll. , S. 407. 
123 Formulierung bei Wright (wie Anm.59) . 
124 Siehe auch E.G.Franz. (wic ARm.3D). 
125 Eine Abschrift des Ausschreibens is! im Anhang beigdugt . 
126 Ebenda . 
127 Schultze. S. 193f(' 
128 Kersten Kriiger. Landesherr und Stadl. Philipp der Gro6miitige und Marburg, in: Marburgcr 

Geschichle. Ruckblick auf die Stadlgeschichte. Marburg 19IW, S. 277-293. hierzu S. 290. 
129 Schultte. S. 193ft 
130 Ebenda . 
131 Ebenda, S. 203 . 
132 Kriiger . Stadt. S. 293. 
133 So verstanden sie auch Lauze und Eisennann . 
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Die schier unersetzliche Rolle des Staates zur Regelung allgemeiner 
Belange tritt hier klar zutage. Angesichts dieser Priisenz muBte seine Rolle 
als Vertreter des 'Gemeinen Nutz' und der Fiihigkeit zur Wahrnehmung 
6ftentlicher Aufgaben ein hohes MaB an Plausibilitiit erhaIten. 

5. Schlu6 

Der hessische Staat, zuniichst unter Philipp, dann in Niederhessen unter 
Wilhelm IV., verhinderte erfolgreich eine "Entfremdung der lokalen 
Ebene" l34. Erst die Kontrolle der Lokalverwaltung machte ihm die Ausfuh· 
rung einer nicht nur auf Aussch6pfung aller Ressourcen, sondern zugleich 
auf den Schutz der Untertanen vor sozialem Abstieg gerichteten Wirt· 
schafts· und Sozialpolitik m6glich . Dennoch zwangen die eingeschriinkten 
finanziellen M6glichkeiten den Staat, den Lokalbeamten Spielriiume der 
Bereicherung often zu halten. 
DaB Burokratie und Verwaltung 'neutral' sind, ist die 'Lebensluge des 
Obrigkeitsstaates', weil sie mit ihrer Verwaltung gerade eine Ordnung 
reproduziert und durchsetzt, die selbst schon Herrschende und Beherrschte 
kennt. Gegenuber der feudalen Willkur adliger Grund·, Leib· oder 
Gerichtsherren konnte der Lokalbeamte, gegen den Beschwerden m6glich 
waren, aber bereits einen Vorteil fur die Untertanen bedeuten. Genau die
ser Vorteil, zusammen mit den anderen Leistungen staatlicher Verwaltung, 
sollte eine Ordnung rechtfertigen, die viele alte Machtstrukturen stabili
sierte. In der Lage, eine 'neutrale' , ohne wirtschaftliches Eigeninteresse am 
Amt selbst handelnde Verwaltung zu errichten, war man jedoch noch nicht. 

Der 'Gemeine Nutz' erscheint dabei gegenuber den Regierten als Recht
fertigung einer Regierungspraxis, die mit ihrer Beanspruchung von 
Gemeinland bereits als solche auf die Kritik der Betroffenen stieB, in der 
Regulierung der Wirtschaft ihre 'Gemeinnutzlichkeit' aber unter Beweis 
stellen konnte. Nach innen bildete er den Konsens der Verwaltung uber die 
Regeln legitim en Verhaltens gegenuber den Untertanen und war selbst 
definierter MaBstab staatlicher Kompensationen - also privater Aneig
nung gesellschaftlichen Reichtums. Der 'Gemeine Nutz', trotz seiner Funk
tion als affirmativer Kategorie, konnte .. sich so nur mit einer Verwaltung 
entwickeln, in der die Vergabe von Amtern als ausbeutbarer Pfrunde 
gerade bekiimpft und die Untertanen vor willkurlicher Bedruckung 
geschutzt werden soli ten . Auf dem Wege zur 'Iegalen Herrschaft mit buro
kratischem Verwaltungsstab' gaIt es jedoch, verbliebene Bereicherungen 
am Amt vor den Untertanen wie vor den Amtstriigern nicht als solche offen 
auftreten zu lassen. Der produzierte 'Schein' ist dabei keineswegs nur Tiiu
schung der Untertanen, sondern ebenso Zugestiindnis staatlicher Gewalt 
an ihre Interessen zur Sicherung seiner Herrschaft. Fur die VermittIung der 
Ziele von Furst und Beamtenschaft, Beamtenschaft und Untertan bildete 
der 'Gemeine Nutz' die Kategorie, an die letztere mit Erfolg appellieren 
konnten, deren Verwendung jedoch zugleich den Staat und die von ihm 
verteidigte Ordnung bestiirkte, ob 'gemeinnutzig' oder nicht. 

134 Kriiger , Fnlhabsolutismus , S. 121. 
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Die privatwirtschaftlichen Aktivitiitefl hessischer Beamter in der frohen 
Neuzeit sind insofern im Rahmen eines Ubergangskompromisses zu sehen, 
als verstiirkte staatliche Zuwendungen sie entbehrlich machen konnen. Sie 
werfen jedoch ein Licht auf die prinzipieUe Verbindung von Biirokratie und 
Herrschaft zu einer Zeit, als ihr scheinbar neutraler Standpunkt noch nicht 
hergestellt werden konnte. 

Im mitteleuropiiischen Vergleich wuchs Hessen im 16. lahrhundert unter 
den Landgrafen Philipp dem Grollmiitigen und Wilhelm IV. zu einem der 
fuhrenden frohmodernen Staaten heran. 

Dieser grundlegende historische Prozell verlief nicht gradlinig sondern 
vielschichtig und verbunden mit mannigfachen Briichen. Der beim Aufbau 
der Verwaltung in der Kategorie des 'Gemeinen Nutz' nachgewiesene 
Kompromill zwischen Fiirst und Biirokratie schmiilert nicht das personliche 
Verdienst der beiden Landgrafen bei der LOsung wachsender offentlicher 
Aufgaben. lhre innenpolitischen Leistungen, auch fur ihre Untertanen, lie
gen eher iiber dem Durchschnitt fUrstlichen Handelns fUr den 'gemeinen 
Mann' in der damaligen Zeit. Es ist immer schwierig, Lehren aus der 
Geschichte zu ziehen - hier vielleicht die der Notwendigkeit effizienter 
Verwaltung fUr offentliche Belange und des ebenso notigen Milltrauens 
gegen ihre 'gemeinniitzigen' Absichten. 

Anhang 

H6chstpreisfestsetzung fUr Roggen in Niederhessen 

Kassell545. Sep!. 7 

2811 . Papier, Folio 
Aufschrift : Ausschreiben im Nidernfurstenthumb der frucht halben . Anno etc. 45 
Hess. Staatsarchiv Marburg, Abt. 171

, Nc. 333 
Vg!. Kersten Kriiger, Finanzstaat Hessen, Marburg 1980, S. 323f. 

Philips vonn gots goaden , landgrave zu Hessen, grave zu Catzenelnpogen etc. 

Lieben gctreuenn. Nachdem wir vonn unnsern underthanen vielfeltig angelauffen unnd cia· 
gend bencht werden, das sic in dieser geschwindenn, theuren zeit mil der frucht, sonderlich 
dem kornnkauf. zu viel hoch ubernohmen werden , SO wil unns als dem landtsfursten gepuren , 
piIJich insehens zu haben, dannit darin die reehte ma8 gehaiten, der kom kauff nit zu hoch 
gesteiget, noch die annen leuth ubennessig ubemomen werden, wie wol wir aueh darbey gne
digJieh erkennen unnd bedenneken konnen, das ein jdlieher des seynenn zimlichen billichen 
genossen haben muge. Unnd ist demnach unnser bevelch, das ir in unnserm ampt euer verwal
tung mit sondenn vleis aufsehet, das inn dieser zeit, nemlich das gantz jar auB, durch solch 
unser ampt. so weit unndt breyt sich das erstreckt , soviel als einn Casselisch virtell komns nit 
hoher dan vor einen daler l verkaufft werde, dieweil man das itzigerzeit - gott lob - noch umb 
einen daler in unnserm Niderfurstenthumb kauffenn kann . Wer aber solchs wolfeyler geben 
will, solchs befordert mit vleis unnd haltet diesenn schlag des kornkaufs , solanng ir kondt, wen 
ir aber den nit lenger mugen erhalten, alsdann unnd nit eher muget ir zulassen, das man ufs 
hochst soviel korns , als ein Casselisch virtell ist, umb einen daler unnd vier albus unnd daruber 
nicht vorkauffen unnd betzalenn muge. Dieses unnser geboth wollet bey denn ayden unnd 
pnichlen , dam it ir unns verwandt seit, ernstlich bevelhen unnd handhaben. Unnd darmit hie-

1 Reichstaler = 32 Albus, 26 Albus = I Gulden. 
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riD die gleichait gehalten unnd niemandts ubersehenn werde , so bevelhen wir euch femer, das 
ir in euerm bevohlen ample von stuodt an, oach uberantworttung dieses unnsers gebots, 
allenthalben, bey edlen unod unedeln haussuchung thut , unnd bey we1chem iT kornn findet, 
denselben anhaltel, unnsernn underthanen , wie oblaut. kauffs zugestatten. Doch das einem 
jeden, soviel er zu seiner hau8haltung ein jar bedarf, zuvor abgemessen werde. wie iT das oach 
eines jedlichen geJegenheit zu messigen wol wisset ; 3uch das insehens habet , das gaT keinn 
frucht auS dem land verkauft werde, noch jemants einich frucht uf vorkauff bey sich keuffe. 
Lasset euch diG unnser geboth, so Iieb euch sey unnseT unngnadt unnd schwere strafe, emsig 
angelegen sein t das meynen wiT also mit gantzem emst. 

Datum 
Cassel, den r en Septembris anno etc. 45 
Zettell an di grentz amt: 
Wollet auch allenthalben uf den grenntzen euer amptsverwaltung bestellen unnd mit allem 
vleis darauf sehen, das kein {rucht aus unnserm landt gefuret, verpartirt, vertauscht oder in 
ander wege vertrieben werde bey verlierung der frucht. 
Datum ut supra 
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