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Die Pferdezucht in der Landgrafschaft Hessen-Kassel hatte im 17. und 
18. lahrhundert irn Vergleich zu anderen westdeutschen Gebieten, beson
ders beziiglich der Erzeugung von edlen leistungsfahigen Reitpferden , 
einen beachtlichen ziichterischen Hochstand erreicht. In dern Standard
werk "Zedlers GroBes Universallexikon" Leipzig und Halle 1741 wird zur 
Pferdezucht ausgefiihrt: "Die deutschen Pferde sind rnehrenteils besser 
zurn Ziihen, als zurn Reiten zu gebrauchen, auBer in 0sterreich, Sachsen , 
Hessen , Braunschweig, Marck Brandenburg, Mecklenburg und Pornrnern , 
da es auch gute Reitpferde giebt. " 

Diese Wertschatzung ist auf die weithin bekannten Zuchtprodukte des 
landgraflichen Gestiits Sababurg zuriickzufiihren, die irn westlichen 
Deutschland eine gewisse Spitzenstellung einnahrnen. Das erstrnals 1498 
durch einen Anstellungsvertrag l urkundlich belegte Gestiit hielt die Stuten 
zunachst in kleinen Gruppen in freier Wildbahn irn Reinhardswald, 
bewacht von einern "Wildenhirten". lrn Winter wurden die" Wilden aus der 
Stut Zapfenburg" in Scheunen in Grebenstein , Trendelburg und Sichel
bach gehalten und zugefiittert . Eine groBziigige planvolle Zucht war aber 
erst rnoglich , nachdern der Landgraf Wilhelrn IV. in den Jahren 1589-1591 
den 150 ha groBen "Mauerpark" neben der Sababurg einfriedigen, Stall un
gen und Wirtschaftsgebaude errichten und eine Wasserleitung heranfiihren 
lieB' . 

In dern abzutrennenden Koppelgelande war eine systernatische Paarung 
und eine sachgerechte Aufzucht von lungpferden rnoglich. Die Nachfrage 
nach "Sababurgern" (friiher "Zapfenburger" genannt) war sehr groB, wie 
aus de rn irn Hessischen Staatsarchiv in Marburg vorliegenden urnfangrei
chen Briefwechsel rnit Inte ressenten aus fiirstlichen Hausem zu ersehen 
ist3. Allein aus den Jahren 1595-1602 finden sich Schreiben von Herzog 
l ohann von Holstein-Plon (1595), dern Herzag van Oldenburg (1595), dern 
Markgrafen Ernst Friedrich van Baden (1595), Markgraf Gearg Friedrich 
van Brandenburg, Fiirst Christian 1. van Anhalt-Zerbst (1594) und dern 

I Landgraf Wilhelm 11 . bestellte den Johann Solde yon Frankenberg .. daB er Uns die Wilden am Re in
hardswalde 10 Jahre lang hilten soU" . 

2 Dilich: .. Hessische Chronika" 1605: "Den tbiergarten dasclbst , welcher rast cin meil wegs in seinem 
bezirk hat und van jahren allcin mil einem hohen stacket verwahrct , hat jahrs 1590 L. Wilhelm der IV. 
ausgcrichtet und innerhalb einem sommer mil einer dreyen schuhen in der dicke und von 12 in der lich
ten hohen mauren ombwgen . Ocr graben aber , welches 20 schuch in stcinfelsen ausgehawen, die maueT 
so 26 schuch hoch , die rundel, damit das schloB in an no 1591 befestigt herumbgeffihret, den bron auff 
eine halbe meil im walde ond Odelsheimer bron fassen und aufs sch lo6 und von dannen in marstall , das 
vorwerk , welches sehr reich an rindt ond schweinen vieh , braw ond schweinehauB bringen , wie auch die 
Cantzley aufbawen lassen.o:. .. Zudem ist bey diesem schloB ein vomehm stutterey von pferden , auf 
denen jahrs an die 50 junger pferde erzogen werden". 
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Herzog von Sachsen (1602).1617 versprach Landgraf Moritz dem Herzog 
von Newcastle die Lieferung von zwei Sababurgern. Die Nachfrage konnte 
in den meisten Jahren nicht voll befriedigt werden. Die Sababurger Pferde 
waren der beste Tauschartikel des Hofes von Hessen-Kassel. Man konnte 
entsprechende Gegenleistungen erhalten . Zeitweise war der Ausverkauf 
von jungem Zuchtmaterial sowie von ausgebildeten Reitremonten so groB, 
daB man den eigenen Bedarf des Marstalls im Lande durch Einfuhren dek
ken muBte . 1614 befahl Landgraf Moritz, auf dem Vorwerk Sichelbach 
oberhalb Kassel einen Winterstall fur die Fohlen mit einer Wohnung fiir 
den Fohlenhirten zu bauen, urn die in Sababurg immer etwas knappe Fut
terbasis zu entlasten . 

Die Sababurger (Zapfenburger) werden iibereinstimmend als mittel
groBe , starke , leicht bewegliche, sehr ziihe und ausdauernde Pferde 
beschrieben mit kriiftigen Beinen und Sehnen4 Sie waren etwas spiitn.if, 
blieben aber bis ins hohe Alter leistungsfiihig. Ihre Farbe war einfarbig 
braun bis schwarzbraun. Erst spiiter kamen - der Mode der Zeit folgend -
auch Falben, Fiichse , Isabellen und Schecken hinzu. Der Sababurger Foh
lenbrand blieb leider nicht erhalten . 

Im 30jiihrigen Krieg erlitt das Gestiit schwerste Verluste. 1626 raubten 
bayerische Truppen unter Tilly alle Pferde bis auf zwei, die beim Abtrans
port entkamen. Nach dem Krieg muBte mit zusammengekauften Stuten 
und wenigen geretteten Jungpferden eine neue Zucht aufgebaut werden. 
Es gab Riickschliige durch eingeschleppte Krankheiten (Rotz, Grind). 

Beim Regierungsantritt des Landgrafen Karl waren wieder 70 Zuchtstu
ten sowie zwei "vortreffliche" Hengste vorhanden . Aber es dauerte lange, 
bis die alte ziichterische Qualitiit einigermaBen zuriickgewonnen war. 

Der Bedarf an Pferden war in dieser Zeit stiindig gewachsen. Er ging aus 
von der Landwirtschaft, die sich nach dem Krieg mit Kuh- und Ochsenan
spannung beholfen hatte und jetzt die gesamte Nutzfliiche wieder bebauen 
wollte, vom Verkehrsgewerbe einschlieBlich der Post und besonders vom 
zahlenmiiBig groBer gewordenen Heer. Zu Zeiten Landgraf Karls besaB 
Hessen-Kassel die kampfkriiftigste Heeresmacht im westlichen Deutsch
land . Am Ende seiner Regierungszeit 1730 verfiigte seine vorziiglich ausge
bildete Armee iiber zwei Kompanien Garde du Corps , sechs Kavalleriere
gimenter, vier Kompanien LandesausschuB zu Pferd , die Leibgarde zu 
FuB, 12 Regimenter Infanterie, 9 Bataillone LandesausschuB fiir Ausnah
mefiille und die dazugehorende Artillerie'. 

Da ein groBes Kontingent dieser Truppen hiiufig auf vielen europiiischen 
Kriegsschaupliitzen im Einsatz war, - zuniichst im Reichsinteresse , spiiter 
auch gegen Subsidienzahlung fiir andere Miichte - , gab es hohe Verluste 
auch an Pferden . Die von den Auftraggebern vertraglich gezahlten Ent
schiidigungen (anfangs 112 Gulden 30 Kreuzer fur jedes getotete Pferd) 

3 Scho n 15 17 schrieb die Landgrafin Anna an de n Hochmeister Albrecht van PreuBen: .. So schicke ich 
derselben eineR jungen He ngst van 5 Jahre n, de n ich selbst gezogen, gliedganz und van beste r Art , so 
in diesen landen ist, genannt der Zapfenburgcr, den ihr gefallen zurichten zu lassen, versehe ich mich 
3uch ganz.lich, e r solle rechtschaffe n werde R, weiJ ich ihn unleT vie len ausgesuchl habe uDd wo llte gar 
gerne , daB e r Ew. Liebden dermaBen gefalle n und gerate n m6chlc, wie ich ihn derselben gOnne", 

4 W. Gerland sowie W . Willkomm 
5 Katl E. De mandt : .. Geschichte des Landes Hessen" 1959 S.204 
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reichten bald mcht mehr aus fUr die Ersatzbeschaffung in anderen Landem. 
Im Inland waren gute Truppenpferde nur schwer zu erhalten. Es gab einen 
begrenzten Pferdehandel und regelmaBige Pferdemarkte in Kassel und 
Ebsdorf, bei denen die meisten Zufuhren aus Danemark, Holstein und 
Friesland von Handlern aus Siiddeutschland und der Schweiz aufgekauft 
wurden. 

Zwei MaBnahmen ergriff Landgraf Karl, urn die Erzeugung von lei
stungsfahigen Pferden in seinem Land zu aktivieren: den Ausbau des Hof
gestiits Beberbeck und die Vorbereitungen zur Griindung eines Landge
stiits. 

Der Landgraf vereinigte das Hofgut Beberbeck, 5 km westlich der Sa
baburg gelegen, mit dem alten Gestiit zum "Landgraflichen Hofgestiit 
Beberbeck". Die bessere Futtergrundlage des groBen Hofgutes ermog
lichte nun eine Erweiterung des Stutenbestandes. Zugleich konnte durch 
eine intensive Jugendernahrung eine groBere Friihreife der Remonten 
erreicht werden , ohne daB dabei die Harte der Aufzucht auf den Bergwei
den urn den Basaltkegel der Sababurg eingebiiBt wurde. Im AnschluB an 
den Beberbecker Ackerhof ("Domanenhof"), von wo aus beide Giiter 
bewirtschaftet wurden, lieB der Landgraf 1724 den "Klosterhof" ausbauen. 
In seinem Auftrag errichtete der Baumeister Chetzi aus Veckerhagen einen 
langen Stutenstall, einen Hengststall mit Warterwohnungen im Oberge
schoB, einen Fohlenstall sowie ein Reithaus mit dariiberliegender Woh
nung sowie Saal. Der groBe rechteckige Hof war gepflastert und an den vier 
offenen Ecken durch Tore verschlieBbar. In der Mitte befand sich ein gro
Bes Trankebecken, an dessen beiden Seiten kunstvoll aus Sandstein 
gehauene Pferdek6pfe aus dem Maul Wasser in den Trog laufen lieBen" 
Den n6rdlichen AbschluB bildete das 1751 errichtete "Offiziantenhaus" fUr 
das Gestiitspersonal, in dessen Turrn zwei Glocken regelmaBig gelautet 
wurden . 

Wahrend die Zuchtbestande nach diesem neuen Gestiitsteil verlegt wur
den, verblieben in Sababurg die Junghengste. Der Etat war auf 130-140 
Zuchtpferde ausgelegt. Aufgabe des Gestiits war die Aufzucht von Kaval
lerieremonten, Pferden fiir den Kasseler Marstall und spater auch von 
Landbeschalern. 

Das Hofgestiit erlebte in den nachsten Jahrzehnten eine neue Bliitezeit . 
Der weithin reichende gute Ruf der "Sababurger" konnte auch auf die 
"Beberbecker" iibertragen werden. Die N achzucht der zahlenmaBig erwei
terten Stutenherde reichte bald nicht aus, um die aus alien deutschen Lan
den kommende Nachfrage zu befriedigen und zugleich dem eigenen Bedarf 
nachzukommen. Daher wurde 1751 ein neuer Gestiitshof auf dem Hof 
ElIerburg bei Rinteln ausgebaut', wohin 50 Pferde von Beberbeck iiber
stellt wurden . Aber schon 1760 wurden die Fohlen wieder nach Beberbeck 
zuriickgenommen. Durch umfangreiche Meliorationen sowie die Rodung 
des Hiimmerbusches war die Futterversorgung in Beberbeck inzwischen 
verbessert worden. 

6 Mieckley S. 21 
7 StAM Geh. Rath 13258. 13259 
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Der Bedarf der Armee konnte aber auch weiterhin nicht annahernd aus 
der Zucht des Staatsgestiits gedeckt werden , zurnal ein erheblicher Teil 
besonders qualitatsvoller Jungpferde zu guten Erl6sen an auswartige Inter
essenten abgegeben wurde_ Hier half nur eine Aktivierung der bauerlichen 
Landespferdezucht. 

1731 unterbreitet der Oberstallmeister Graf v. Hohenfeldt dem Landgra
fen einen Plan zur schnellen Vermehrung und Hebung der Pferdeerzeu
gung. Danach soli ten die Kavallerieregimenter Stuten abgeben, die unent
geltlich "wohlhabenden Vnterthanen" in den Hauptzuchtgebieten der 
Grafschaft Ziegenhain sowie den Amtem Gudensberg, Felsberg, Homberg 
und Borken zur Verfiigung gestellt werden soli ten gegen die Verpflichtung 
guter Haltung und regelmiiBiger Zuchtbenutzung sowie kostenloser Riick
gabe eines guten Hengstfohlens. Die Hengstfohlen soli ten dem Oberstall
meister bei einer zentralen Musterung in Wabern vorgestellt werden ulld , 
wenn geeignet, der Rentkammer zur Aufzucht iiberlassen werden. 

Die entscheidende MaBnahme zur Verbesserung der Landeszucht 
bestand in der Bereitstellung qualitativ hochwertigen Hengstmaterials. Als 
eines der ersten deutschen Lander errichtete Hessen-Kassel1737 das Land
gestiit Kassel. Schon Landgraf Karl halle sich entsprechende Planungen 
vorlegen lassen . Aber erst seine S6hne Friedrich (seit 1720 auch K6nig von 
SChweden) und Wilhelm VIII. (bis zurn Ableben des Bruders dessen Stall
halter in Hessen) setzten die Plane in die Tat urn . Fiir die technische Durch
fUhrung war das zwei J ahre vorher gegriindete hannoversche Landgestiit 
Celle Vorbild. Vnter einem Landgestiit versteht man ein Depot von im 
Staatsbesitz befindlichen Beschalern , die wahrend der Decksaison von 
Marz bis Juni aufverschiedenen iiber das Land verteilten Standorten aufge
stellt, den Stuten der Staatsbiirger zur Verfiigung stehen. 

Die von K6nig Friedrich am 28. 6. 1737 herausgegebene Verordnung 8 

betont in der Praambel ausdriicklich, daB "diese Vnsere Verordnung einzig 
und allein abzwecket, gute Pferde im Lande zu erziehen, und dadurch 
Vnseren Vnterthanen Nahrung zu schaffen". Die wichtigsten Bedingungen 
waren: 
1. In den Bezirken , in denen Landbeschiiler aufgestellt sind , diirfen Stu

tenbesitzer nur die "Vns zustehenden Hengste" benutzen. Im Falle der 
Verwendung von eigenen oder fremden Hengsten soli der Stutenbesit
zeT zunachst mit "gelinder", im Wiederholungsfall abeT mit "harter" 
Strafe "beleget werden". Von den eingehenden Strafgeldern f1ieBen 213 
der Landgestiitskasse zu, wahrend der Anzeigende 113 erhalt. 

2. Bei der Bedeckung sind je Stute zwei Homberger Metzen Hafer und 
zwei Gebund Stroh abzuliefern. Ein Deckgeld wird nicht erhoben , wohl 
aber ein Fohlengeld fUr jedes acht Tage alt gewordene Fohlen. Der Stu
tenbesitzer ist verpflichtet , dem Dorf-Greben die Geburt des Fohlens 
anzuzeigen. Dessen Fohlen-Register wird mit dem Deckregister der 
Deckstelle verglichen und bildet fUr die Renterei die Grundlage fUr die 
Einziehung des Fohlengeldes. 

8 SIAM Sammlung Flirstl. Hess. Landesverordnungen 4. Teil S. 461 
.. Ve rordnung und Regiement , wo mach sowohl die bereits in Stand seyende, als auch noch anzulegende 
Stutereyen in der Grafschaft Ziegenhain und Wabem , auch Fiirstenthum und Quartier Hersfeld zum 
Sesten und Aufnahme der Untenhanen vars kiinftige ei ngerichtet , gefuhret und nachslchenden Punk
ten gelchet werden soU" 
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3. Die Ziichter sollen die Fohlen sachgemaB aufziehen und nicht friiher als 
sechs Monate alt absetzen. Stuten und Fohlen sind dem Oberstallmei
ster an zentralen Platzen vorzustellen. Bei dieser Musterung werden die 
Mutterstuten beziiglich der weiteren Zuchtbenutzung begutachtet. Die 
besseren Stutfohlen sind zur Aufzucht fiir die eigene "Stuterey" oder zur 
Abgabe an andere Ziichter im "Stutereybezirk" zu fesseln und mit dem 
"zweimaligen Brand" zu versehen. Fiir "annehmliche" Hengstfohlen 
erhalt der Staat ein Vorkaufsrecht zum Preis von 12 Reichsthaler 6 
Albus, iiber die anderen (die nicht anstiindig noch abgenommen wer
den) kann der Ziichter frei verfiigen. Die Hengstfohlen diirfen nicht vor 
der Musterung kastriert werden, miissen aber spatestens im Alter von 
zwei Jahren gelegt sein. 

Noch 1737 wurden die ersten sieben Deckstellen mit Beberbecker Heng
sten beschickt: Kassel-WeiBenstein, Wabern, Ziegenhain, Marburg, 
Hanau, Steinau und Rinteln. Im folgenden Jahr kam Hersfeld hinzu. Die 
Hengste wurden gut in Anspruch genommen. 

Allerdings kam es in einigen Bezirken offenbar zu Schwierigkeiten. 
Daher erlieB Landgraf Wilhelm VIII. am 13. 11. 1753 eine "erneuerte und 
gescharfte Stuterey-Ordnung"': 
"Als wir in Erfahrung kommen , daB der hiebevor ausgelassenen Stuterey
Verordnung eines theils bisher schlecht nachgelebet , sondern vielmehr 
dagegen strafbare Unterschleife und MiBbriiuche begangen warden" . 
Einige Punkte der Verordnung von 1737 wurden exakter gefaBt oder gean
dert: 
l. Die im Einzugsbereich der Deckstellen liegenden Gemeinden wurden 

namentlich aufgefiihrt. In ihnen durften nur Landbeschaler eingesetzt 
werden . Den Stutenbesitzern der iibrigen Ortschaften, "die zudem 
maBige Stuten und wenig Futter besitzen" wird die Benutzung eigener 
oder fremder Hengste genehmigt, aber fiir ihre besseren Stuten gleich
falls der Ritt zum Staatshengst empfohlen. 

2. Da es offenbar haufig Streit wegen der Qualitat des angelieferten Hafers 
und Strohs gab, wurde erlaubt, anstelle Lieferung von Naturalien ein 
Deckgeld in Hohe eines halben rheinischen Guldens zu entrichten. 

3. Die bei der Musterung durch den Oberstallmeister "zweimal gebrann
ten" (zuchtgeeigneten) Stutfohlen durften nur im Gestiitsbereich nach 
Aufnahme in ein besonderes Register verkauft werden. "Einfach 
gebrannte" Hengstfohlen muBten dem Oberstallmeister zurn Ankauf 
iiberlassen werden . Nur geringere, nicht gebrannte Fohlen beiderlei 
Geschlechts konnten frei verkauft werden . Den Kaufinteressenten , ins
besondere Handlern wurde untersagt, die Fohlen vor der staatlichen 
Musterung zu besichtigen oder urn sie zu handeln . Offenbar boten sie 
rnanchmal hohere Preise als der Staat und veranlaBten den Ziichter, die 
Fohlen schon vor der Musterung abzugeben. 

4. Hengstfohlen, die in den Ziichterbetrieben verblieben, muBten jetzt 
bereits im Alter van einem Jahr kastriert werden , anderenfalls konnten 
sie zugunsten des Marstalls konfisziert werden. Dem Besitzer drohte 
eine zusatzliche Strafe. 

9 SIAM Sammlung Fursl!. Hcss . Verordnungen 5. Teil S. 85 
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Die "Beschalknechte" , die sich als Staatsbedienstete nicht selten autori
tar auffiihrten, erhielten am Ende der Verordnung noch die Weisung: "Die 
Stallbediente, welche mit den Beschalern ausgeschickt werden, sollen die 
Unterthanen bescheidentlich tractieren und nicht widerwillig machen, mit
hin sich iiberhaupt sowohl in dem ein als in dem anderen so auffiihren, daB 
dariiber keine begriindeten K1agden entstehen". 

Die Pferdezucht erlebte zur Regierungszeit des Landgrafen Wilhelm 
VIII. sowohl im Hofgestiit Beberbeck als auch in der auf Beberbecker 
Hengstmaterial aufgebauten Landeszucht einen groBen Aufschwung. 

Leider gab es im Siebenjahrigen Krieg schwere Riickschlage. Kurz vor 
der Schlacht von Wilhelmstal (9. 2. 1760) requirierten Truppen des franzo
sichen Marschalls Broglio neben anderem Inventar die gesamte Fourage 
des Hofgestiits. Mitten im Winter stand das Gestiit mit seinen groBen Pfer
debestanden oh ne ein Bund Heu oder Stroh da, von Hafer ganz zu schwei
gen. Ein Drittel der Pferde muJ.lte in Notverkaufen abgegeben werden, der 
iibrige Bestand gelangte nach Kassel, Ziegenhain und Ellerburg. In Beber
beck wurden 28 Stuten, 16 Stutfohlen und 32 Hengstfohlen durchgehun
gert lO • 

Von den Landesbeschalem waren nur diejenigen gerettet worden, die in 
Ziegenhain zusammengezogen waren. A1le auf den iibrigen Deckstationen 
befindlichen Hengste gingen 1760 verloren. Nach AbschluB des Krieges 
kehrten die geretteten Beberbecker zuriick. Die meisten Pferde hatten 
aber sehr gelitten, mehrere Hengste waren verschwunden. Der gesamte 
Bestand von Marstall, Landgestiit und Hofgestiit, der immer 750-800 
Pferde betragen hatte , ging nach Ende des Krieges auf 217 Tiere zuriick, 
davon nur 18 Beschaler in Ziegenhain und Beberbeck sowie 28 Zuchtstuten 
und 12 Ackerstuten in Beberbeck. 

Die unter Leitung des Oberstallmeisters Julius Jiirgen v. Wittorf einge
leiteten MaBnahmen zur Reorganisation des Hofgestiits waren ziichterisch 
wenig erfolgreich, zumal man, der Mode der Zeit folgend, mit orientali
schen, spanischen und neapolitanischen Hengsten experimentierte und 
dabei die besonderen Eigenschaften des Beberbecker Pferdes wie Harte, 
Anspruchslosigkeit und Dauerleistungsfahigkeit teilweise verloren gingen. 

Die bauerlichen Ziichter drangten auf Wiederbesetzung der alten Deck
stellen des Landgestiits. So stellten z. B. die Amtsvorsteher von Kirchhain, 
Wittelsberg, Ebsdorf und Schonstadt im Friihjahr 1766 den Antrag auf 
Neuverteilung der 24 in Ziegenhain stationierten Landbeschaler", wenig
stens 6 sollten wieder in Marburg aufgestellt werden. v. Wittorf antwortete, 
daB im Vorjahr in Ziegenhain iiber 400 Stuten belegt worden seien. Er 
bezweifle, ob im Marburger Raum ein ahnlicher Bedarf bestehe. Die 
Regierung des Oberfiirstentums in Marburg veranlaBte schlieBlich die Zah
lung der Zuchtstuten mit dem Ergebnis, daB dort 312 ermittelt wurden. 

Aufgrund ahnlicher Eingaben aus der Grafschaft Schaumburg veran
laBte 1767 der "Geheimde Rath" die Neubesetzung von Marburg (Stallmei
ster Wiesel) und Rinteln (Stallmeister Woehler) mit je 8 Hengsten. In Zie
genhain blieben 16 Beschaler. Am 31. 10. 1767 besichtigte v. Wittorf im 

10 Mieckley S. 23 
11 StAM 13255 
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Marburger Renthof die 8 Hengste (darunter 5 neu angekaufte HOlsteiner) 
und fand sie in gutem Haltungszustand. Dagegen waren die 8 Schulpferde 
der "Manegestation" teilweise zu alt und daher zu ersetzen. Seit der Ein
richtung der dortigen Deckstellen 1737 waren in Marburg und Rinteln 
zugleich Reitschulen eingerichtet worden, an denen Studenten und Biirger 
die Kunst des Reitens erlernen konnten. Hierfiir wurden auch die Hengste 
teilweise herangezogen. 

Aus den Berichten v. Wittorfs geht hervor, daB sich die Landespferde
zucht in den Bereichen der staatlichen Deckstellen wieder giinstig entwik
kelte. So wurden z. B. bei der Fohlenbesichtigung in Ziegenhain allein 130 
Fohlen als gut befunden und gebrannt. 12 Yon den 68 Stutfohlen sind 34 "zur 
Anzucht und Fortsetzung des Landesstuts choisiert und zu den ende, ein 
solches gebrauchlich ist, doppelt gezeichnet worden". 

Anfang der 70er lahre gab es aber einen Riickschlag. Bei fallenden Foh
lenpreisen ging die Inanspruchnahme der Hengste zuriick. Yon Seiten der 
Finanzverwaltung wurde die ZweckmaBigkeit des Landgestiits in Frage 
gestellt. Die Kasseler Generaldirection forderte die Landrate in Ziegen
hain (v. Dalwigk) und Marburg (Schenk v. Schweinsberg) zu einem Bericht 
auf "ob das Landgestiit und die Stuterey-Ordnung den Unterthanen vor
teilhaft und angenehm oder lastig sei" . Als Ergebnis von Dienstbespre
chungen mit den Obergreben und Gemeindevorstehern war das Urteil vor
wiegend negativ. Beide Landrate berichteten, es sei fur den Bauern ein
traglicher, die Rindviehhaltung zu erweitern. Ochsen brachten als Spann
vieh keinen Kapitalverlust , seien billiger zu halten , lieferten mehr Dung 
und brachten am Ende noch eine gute Fleischeinnahme. Fiir die Pferde
zucht dagegen hatten die Bauern weder geeignete Stalle noch das n6tige 
Futter. Die meisten spannten zudem die Fohlen zu friih an, so daB sie wert
los wiirden. Fiir Ziegenhain wurde vorgeschlagen, einige Hengste fur 
"besonders kostbare Stuten" zu belassen, fur Marburg die Bereitstellung 
von Beschalern auf den engsten Umkreis der Stadt zu beschranken. Fiir 
diese Hengste solle ein entsprechendes Deckgeld erhoben werden, iiber die 
Fohlen sollten aber die Ziichter frei verfiigen k6nnen. Sollte die Pferde
zucht eines Tages wieder eintraglicher sein, so k6nnten "sich die Untertha
nen selbst nach tiichtigen und sch6nen Beschalern umtun" . 

Nur zu gern nahm die General-Direction diese Empfehlungen zurn 
AnlaB, die Staatsfinanzen zu entlasten. In der Resolution vom 11. 11. 1774 
w~de verordnet, die Deckstellen in Ziegenhain und Marburg aufzul6sen 
und lediglich in Beberbeck 10 Beschiiler belassen. Die Landrate sollten die 
Unterthanen verpflichten , eigene Hengste zu halten . 

Das Ergebnis war aber v611ig unbefriedigend . Nur wenige Hengsthalter 
beschafften sich bessere Beschiiler, die Mehrzahl der Fohlen stammte von 
Arbeitshengsten minderer Qualitat. Die militarischen Dienststellen 
beklagten, daB sie kaum geeignete Remonten in Hessen ankaufen k6nnten, 
und auch die bauerlichen Ziichter forderten die Wiedererrichtung der 
staatlichen Deckstellen. 

Zehn lahre nach Aufl6sung der Landgestiitsstationen beauftragte Land
graf Wilhelm IX. den neuen Oberstallmeister Heinrich v. Sch6nfeld , 

12 SIAM 13261 

171 



zuniichst 12 neue Landbeschiiler anzukaufen und diese in Ziegenhain und 
Marburg aufzustellenY. Die Mittel fiir den Ankauf und deren Unterhal
tung wurden bereitgestellt.'4 Nach einem Bericht der Kriegs- und Domii
nenkammer waren fiir Reparaturen an Stallgebiiuden und Einrichtungen 
nur geringe Kosten erforderlich. 

Nach liingeren Diskussionen mehrerer Entwiirfe erlieB der Landgraf am 
20. 2. 1787 eine Verordnung, die Wiedererrichtung der Landgestiiteanstal
ten zu Marburg und Ziegenhain betreffend15 • Zur "Herstellung einer guten 
Pferdezucht, urn daher erwachsenden Handel und Wandel zu befiirdern, 
und urn auch diesem allerdings wichtigen Stiicke der Landespolizey, fiir die 
daher vor das Land entspringende Vortheile, mithin auch hierin fiir das 
Wohl Unserer getreuen Landesunterthanen zu wachen" wurden beide 
Deckstellen Aniang Miirz 1787 wieder besetzt. 

Die Verordnung sah vor, daB alle den Landbeschiilern zugefiihrten Stu
ten vorher begutachtet, gebrannt und in ein Verzeichnis aufzunehmen 
waren. Diese Stuten durften nur mit Genehrnigung des Oberstallmeisters 
verkauft od er vertauscht werden. Es wurde weder Deckgeld, Fohlengeld 
noch Futterlieferung verlangt. Die besseren Stutfohlen wurden gebrannt, 
sie waren 3 Iahre alt nochmals vorzustellen, erhielten dann den Stuten
brand und muBten anschlieBend in der Landeszucht bleiben. Nur 
geringere, nicht gebrannte Stutfohlen und Iungstuten durften auBer Lan
des verkauft werden. Fiir Hengstfohlen, die fiir Heer und Marstall geeignet 
waren, hatte der Staat ein Vorkaufsrecht. AlIerdings konnte der Ziichter 
den Preis bestimmen. Bei einem hoheren Gebot eines Dritten konnte der 
Staat immer noch eintreten. 

In den fOlgenden Iahren beantragten auch andere Zuchtbezirke die Wie
dererrichtung friiherer Deckstellen. 1789 wurden Wabem, Hanau und 
Schmalkalden wieder besetzt. Die Frankenberger Ziichter konnten aller
dings mit ihrer Forderung, eine Deckstelle in Geismar oder auf Gut Wol
kersdorf zu errichten, nicht durchdringen. Sie blieben auf die GroBstation 
Marburg angewiesen. 1795 wurden bereits 49 Beschiiler auf Deckstellen 
entsandt. 

Die Zucht nahm einen recht guten Aufschwung. 1797 wurden allein in 
Ziegenhain 71 und in Wabern 52 Fohlen vorgestellt, obwohl es in diesem 
Gebiet Ausfiille durch Verfohlen gab. 

Das besondere Interesse Landgraf Wilhelms IX. gait aber der Reorgani
sation des Hofgestiits Beberbeck. Es war zwar zahlenmiiBig wieder voll 
besetzt , hatte aber seinen alten ziichterischen Rufverloren. Er beauftragte 
den dortigen Stallmeister Ludwig Hiinersdorf zusammen mit dem Celler 
Stallmeister Koch , ein Gutachten zu erstellen'" Beide stellten fest, daB das 
Hofgestiit inzwischen zur MittelmiiBigkeit abgesunken sei , da seit mehr als 
30 Iahren "weder in Ansehung der Beschiiler noch der Zuchtstuten etwas 
Wesentliches geschehen" sei. Sie schlugen vor, den Bestand auf 100 Pferde, 
davon 40 Zuchtstuten und 4 Hengste zu verringern , alle Stuten fremder 

13 StAM 13256, 13262 
14 Als Kosten wurden jiihrlich berechnet : Fourage 64 Rthlr je Stuck "" 768 Rthlr , 4 Knecbte einscbL 

Livree je 100 "" 400 Rthlr und zur Erhaltung de r Equipage und Beschlag 100 Rthlr = Sa . 1268 Rlhlr. 
15 SlAM Sammlung Furst!. Hess. Landesverordnungen 6. Teil 
16 Mieckley S. 26 
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Blutfiihrung auszumerzen , zur Erganzung der .. alten festen Race" Neuan
kaufe yon Stuten in PreuBen , Mecklenburg und England yorzunehmen und 
in Mecklenburg je zwei Hengste leichteren und schwereren Schlages als 
Hauptbeschaler zu erwerben . 

Entsprechend dieser Empfehlungen erfolgte am 12. 3. 1792 im Gut 
Gesundbrunnen eine offentliche Versteigerung yon 83 ausgemusterten 
Pferden aller Altersklassen. Der Erlos yon 2510 Reichstalern 16 Albus ent
sprach nicht den Erwartungen. 

Der hoffnungsyolle ziichterische Neuaufbau wurde durch das 1797 auf
tretende seuchenhafte Verfohlen und durch Fohlensterblichkeit ( .. gelbe 
Faulnis") erneut gebremst. Die Erreger waren wohl durch neu angekaufte 
Tiere eingeschleppt worden. Kaum waren die Erkrankungen abgeklungen , 
als der Einmarsch der napoleonischen Truppen Ende Oktober 1806 den 
yolligen Zusammenbruch des Gestiits brachte. Der groBte Teil des Pferde
bestandes yon 138 Tieren einschlieBlich 34 Saugfohlen wurde als Kriegs
beute abtransportiert und auf franzosische Gestiite yerteilt . 

Auch die Landeszucht hatte schwere Verluste . Die Hengste des Landge
stiits wurden wie yiele Stuten bauerlicher Ziichter zum Truppendienst 
requiriert. 

Die Entwicklung der Pferdehaltung in der Landgrafschaft ist aus den 
Viehzahlungen der lahre 1793 und 1805 ersichtlich . In diesen 12 lahren 
hatte der Pferdebestand urn 16 % zugenornrnen, aber die Zahl der FohJen 
urn 12,7 % abgenornmen. Die Gebietsyeranderung durch die beim Reichs
deputationsschluB 1803 zugewonnenen mainzischen ExkJayen Fritzlar und 
Amoneburg sind allerdings zu beriicksichtigen. Schwerpunkte der Zucht 
waren die Grafschaft Schaumburg, Niederhessen (Kassel), die Grafschaft 
Ziegenhain und Oberhessen (Marburg) . 

Pferdebestand in den Hessen-Kassel'schen Landen 
(oh ne die Herrschaft Plesse und die Niedergrafschaft Katzenellenbogen) 

(nach Landwirtschaftliche Zeitschrift fiir Kurhessen 1860) 

je 1000 Einw. 

1793 1805 1793 1805 

Pferde Fohlen Pferde Foh!en Pferde Pferde 

Niederfiirstentum Hessen 21325 4239 24911 3590 118 121 

Oberfiirstentum Hessen 3630 668 4428 687 84 93 

Grafschaft Ziegenhain 2068 404 2498 502 97 107 

Fiirstentum Hersfeld 1076 141 1478 92 62 73 

Grafschaft Schaumburg 5226 854 5449 186 186 170 

Grafschaft Hanau 2319 276 2861 168 42 42 

Fiirstentum Fritzlar - - 988 111 - 73 

36092 6613 43076 5884 100 101 
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In den Jahren des K6nigreichs Westfalen geschah auf dem Gebiet der 
Pferdezucht wenig. K6nig Jerome war nur interessiert an einem zahlenmii
Big groBen und eleganten Bestand fiir die glanzvolle Hofhaltung. Zeitweise 
wurden iiber 500 Pferde im Kasseler Marstall gehalten. Fiir die Unterbrin
gung dieser vielen Tiere plante er den Ausbau des vom kurfiirstlichen Ho! 
benutzten Stallgebiiudes als "E-curies Royaux". Dieser urn IS00 als 
AbschluB der Gebiiudereihe der Bellevue errichtete lange massive Sand
steinbau mit Stallungen im ErdgeschoB und dariiber liegenden Wohnun
gen, dem si ch weitere Fachwerkgebiiude sowie eine groBe Reitbahn 
anschlossen, war von einer Mauer umschlossen. Der Eingang befand sich 
am Frankfurter Tor. Jerome plante den weiteren Ausbau durch zwei 200 m 
lange bis zur Promenade vorgezogene Stalltrakte, zwischen denen sich ein 
groBer Innenhof mit gedeckter Reithalle (manege Couvert) befinden 
sollte. Mit hohem Kostenaufwand wurde das anmoorige Parkgeliinde 
durch Aufschiittung von Kalkstein befestigt , aber es kam spiiter nicht mehr 
zum Ausbau. 

Unter den zahlreichen franz6sischen H6flingen befand sich ein Mr. Col
lignon, dessen einzige Aufgabe darin bestand, Namensvorschliige fUr die 
Pferde des Hofes zu ersinnen ("Catalogue de noms pour les cheveaux des 
ecuries royale") . Fiir das Gestiitswesen wurde nur wenig getan. Zwar 
wurde eine zentrale Verwaltung der Gestiite Beberbeck, NeuhauslSolling 
und Celle gebildet ("haras royaux") und die Leitung Friedrich Carl v. Butt
lar iibertragen (er war zugleich "PrUet du Palais de Sa Majeste") , aber das 
hessische und die beiden hannoverschen Gestiite muBten sich mit kleinen 
Restbestiinden an Pferden selbst helfen . Im letzten Jahr der Fremdherr
schaft IS13 waren in Beberbeck 49 Pferde, davon IS Zuchtstuten vorhan
den. Das Landgestiit war IS06 aufgel6st worden "-

Der nach der V6lkerschlacht von Leipzig IS14 heimkehrende KurfUrst 
Wilhelm I. wandte sich vordringlicher erscheinenden Aufgaben zu. Das 
Hofgestiit Beberbeck sollte auf Sparflamme aus eigener Nachzucht aufge
stockt werden. Die Landgestiite-Direction wurde IS16 wieder errichtet. 
IS1S wurden auf den Gestiitsstationen Kassel , Wabern, Ziegenhain, Mar
burg und Hanau wieder 25 Hengste aufgestellt. Da diese Zahl nicht aus
reichte, wurde den Ziichtern im Raum Marburg und Frankenberg gestat
tet, die Hengste des vom Krieg verschont gebliebenen groBherzoglich hes
sischen Landgestiits Darmstadt , aufgestellt in GieBen, Neu Ulrichstein, 
Romrod und Marienhagen (Amt V6hl) zu benutzen. 

Am 14. 2. ISIS erlieB der Kurfiirst eine neue Verordnung das Landgestii
tewesen betreffend l 8 Die Bestimmungen der Verordnung vom 20.2. 17S7 
wurden im wesentlichen iibernommen. In Bezirken ohne staatliche Deck
stellen waren Privatbeschiiler nach Vormusterung durch den Kreistierarzt 
zugelassen. Die jiihrliche Erlaubnisschein-Gebiihr betrug 21 Albus 4 Hel
Ier. Das Deckgeld der Landbeschiiler wurde auf 16 Albus , das Fohlengeld 
aut 5 Reichstaler festgelegt. Sehr begriiBt wurde seitens der Ziichter, daB 
die friiher das Eigentum an den Fohlen beschriinkenden Bestimmungen 
aufgehoben worden waren . Es gab also weder ein staatliches Vorkaufsrecht 
noch ein Verkaufsverbot. 
17 E. Walch: "ObeT Landgestiite·Anstailen ... " 1832 
18 StAM7bNr . 2 
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Eine auBerordentliche F6rderung erfuhr die Pferdezucht aber durch sei
nen Nachfolger Kurfiirst Wilhelm H. Der passionierte Pferdefachmann und 
gute Reiter hatte wahrend seiner Ausbildungszeit am Berliner Hof die vor
bildliche preuBische Gestiitsverwaltung kennengelernt. Er pi ante nach 
deren Vorbild die gute Tradition der hessischen Pferdezucht wieder zu akti
vieren. Nachdem seine ersten Regierungsjahre dem Aufbau einer lei
stungsfahigen sparsamen Verwaltung und einer modernisierten Armee 
gegolten hatten, betrieb er tatkraftig die Reorganisation der heimischen 
Pferdezucht durch Ausbau des Hauptgestiits Beberbeck und des Landge
stiits Kassel. In Beberbeck und Sababurg wurden zunachst die teilweise 
verfallenen Gebaude ausgebessert, die Dacher neu eingedeckt und die an 
einigen Stellen eingefallene Mauer des Mauerparks erneuert. Danach 
pi ante der Kurfiirst die Vmgestaltung des Beberbecker Hauptgestiits. Vor
bild wurde das preuBische "Friedrich-Wilhelms-Gestiit" in Neustadtl 
Dosse , dessen bauliche Einrichtungen, 1788/89 unter der Regie des Grafen 
v. Lindenau geschaffen, einzigartig waren . Der Kurfiirst , der das Gestiit 
kennengelernt hatte , entsandte den Baueleven (spatere Oberhofbaumei
ster) Breithaupt nach Neustadt. Vnter Leitung des zustandigen Oberhof
baumeisters Johann Konrad Bromeis entstanden die Plane der groBziigigen 
Anlage , die in den Jahren 1826-1829 durch den Baumeister Engelhardt 
aus Veckerhagen ausgefiihrt wurden'9 

In Verlangerung der beiden hintereinander gegliederten Gestiitsh6fe, 
dem "Domanenhof" fiir die Bewirtschaftung des 388 ha groBen Staatsgutes 
und dem "AI ten Gestiitshof" wurde der neue "SchloBhof" erbaut. Die 
westliche Seite des 203 x 142 m groBen Rechtecks nahm der Stutenstall, die 
6stliche der Hengst- und Verkaufsstall ein. Das den Obergang zum "A1ten 
Gestiitshof" bildende Offiziantenhaus, das 1813 abgebrannt war, wurde 
dreisWckig erneuert, mit einem Vhrtiirmchen versehen sowie beiderseits 
durch Anbaufliigel und Speichergebaude erganzt. Als n6rdlicher AbschluB 
des Gesamtkomplexes folgte das 1829 begonnene, aber erst 1840 vollen
dete JagdschloB im klassizistischen Stil. 

Das neue "Wilhelmsgestiit" , dem auch ein besonderes Brandzeichen ver
liehen wurde (verschlungenes K und W mit Krone) , gait bald als Musteran
stalt. Viele Fachleute aus alien deutschen Landen besichtigten die vorbild
lichen Anlagen. In dem 1825 neu ern ann ten Oberstallmeister Wilhelm Otto 
von der Malsburg fand der Kurfiirst einen fahigen Hippologen und guten 
Verwaltungsfachmann. Dieser stellte bei der Musterung des Bestandes 
[est, daB die "Beberbecker" durch starken Einsatz orientalischer Hengste 
zu klein und leicht geworden waren. Sowohl fiirden Marstall, die Armee als 
auch die Landwirtschaft erschien eine Verstarkung von Rahmen und Kali
ber vordringlich. Nach mehreren Studienreisen, bei denen er die Zuchten 
in Braunschweig, Mecklenburg, Holstein und Danemark begutachtet 
hatte, schlugv. d. Malsburgdem Kurfiirstden Ankaufvon neuen Hengsten 
sowie einigen Stuten in Mecklenburg und Vorpommern vor. AlIein 1826 
kaufte er gemeinsam mit dem Hoftierarzt R6hling iiber 100 Pferde fiir das 
"Wilhelmsgestiit", LandgestUt sowie den Marstall an20. 

19 Fr. Traut : .. Gestute als Bauaufgabe .. .'; 
20 SIAM: MarstallbehOrden 7 hI3 Lit E und 7 b Lit. C. 

Am 7. 7. 1826 Iraf ein Transport von 70 Pferden (44 Landbeschliler, 3 Zuchtstulen , 3 Rappen fiirein 
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Im Herbst 1826 kamen noch 14 groBrahmige tragende Stuten aus der 
Normandie hinzu . Umfangreiche Berichte iiber diese Einkaufsreisen sowie 
Belege iiber die Kaufpreise finden sich im Marburger Staatsarchiv. 

Die Entwicklung des "Wilhelmsgestiits" gab zu groBen Hoffnungen 
AnlaB. Nach AbstoBung weniger qualitiitvollen Zuchtmaterials war Ende 
1829 in Beberbeck wieder ein Bestand von 220 Pferden vorhanden, davon 
80 Zuchtstuten. Auch in ziichterischer Hinsicht waren erhebliche Fort
schritte zu verzeichnen. Die Wertschiitzung der in Beberbeck aufgestellten 
Beschiiler komrnt in einem Schreiben des hannoverschen Oberstallrneisters 
Graf v. Kielmannsegg zum Ausdruck, der den Kurfiirsten urn die Erlaubnis 
bat, einige seiner besten Stuten den Beberbecker Hengsten zufiihren zu 
diirfen, was ihm auch genehmigt wurde . 

Zur gleichen Zeit veranlaBte Kurfiirst Wilhelm ll. eine planvolle F6rde
rung der Landespferdezucht. Den Hebel setzte er an in der Erweiterung 
und Verbesserung des Bestandes der Hengste des Landgestiits. In alien 
Regionen des Landes wurden staatliche Deckstellen eingerichtet und mit 
erheblichern Kapitalaufwand wertvolle Hengste eingekauft. In zehn lahren 
von 1822 bis 1832 stieg die ZahI der Beschiilstationen von 7 auf 25, die der 
eingesetzten Hengste von 53 auf 91 und der gedeckten Stuten von 2219 auf 
54752'. 

Die Hengste gingen wiihrend der Decksaison von Ende Februar bis Ende 
luni auf die einzelnen Gestiitsstationen, betreut von den Gestiitswiirtern. 
Wiihrend der iibrigen Zeit waren sie zuniichst in Wilhelrnsh6he sowie im 
Marstall in der Stadt (heute GroBmarkthalle) untergebracht, bevorsie 1826 
den BeUevue-MarstaU am Frankfurter Tor bezogen. Dort waren zuniichst 
auch die Pferde der Garde-Gendarmen untergebracht. Als der Hengstbe
stand gr6Ber wurde, bezogen 32 Beschiiler Stallungen in Waldau . Sie wur
den von dort auch fUr Fuhren der Verwaltung eingesetzt. 12 Hengste blie
ben stiindig in Marburg, sie wurden auch fUr den Reitunterricht der "Mane
gestation" herangezogen. 

In der "Verordnung das Landgestiitewesen betreffend" vom 14. 11. 
182722 wurden die Bedingungen der staatlichen Hengsthaltung gesetzlich 
festgelegt. Der Kurhessische Landwirthschafts Verein druckte die Verord
nun!lJb und rief alle Mitglieder auf, diese MaBnahme nach Kriiften zu fiir
dern . 

Die meisten friiheren Bestimmungen wurden erneuert. Es bestand wei
ter das Monopol fUr die staatliche Hengsthaltung. Nach 1832 wurden Aus
nahmen fUr privat gehaltene Hengste nach deren vorheriger Begutachtung 
gemacht. Neu war, daB alle zur Bedeckung vorgesehenen Stuten vor der 

Hofgespann und 20 Remonten fUr das Regimen t Garde du Corps) in Kassel cin. Ocr Transport war in 
Dannenberg gesammell worden . Beim Obersetzen liber die Elbe in kJeinen Fahren VDn DOmitz aus 
sprangen zwei Hengste liber Bord, konnten abeT, da an laogen Leinen angehalftert, schwimmend aus 
dem hochgehenden Wasser aDs westliche Ufer gerettet werdeD . (Schrb. v. d . Malsburgs vam 21. 5. und 
7.7.1826) 

21 Correspondenzblau des Kurhessischen Landwirtscbafts-Vereins 1832: Tabellarische Obersic:ht 
22 SIAM 7 b Nr. 85 (Kassel-Generalia) 
23 Correspondenzblatt 104128: "Die landesvaterliche Sorgfalt , welche Se. konigliche Hoheit, der Kur

furst , einem der wichtigsten Zweige des Landesindustrie unseres ackerbautreibenden Staates, del 
edlen Pfe rdezucht , ohne UnterlaB und mit bedeutendem Kostenaufwand widmen ... mahnt die damit 
beabsichtigten wichtigen Vorteile fUr das Land dankbarlichst zu wiirdigen" . 
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Oeckperiode dem Kreistierarzt zur gesundheitIichen U ntersuchung und 
ziichterischen Bewertung vorzustellen waren . Geeignete Stuten erhielten 
einen Zulassungsschein, der zur Beoutzung bestimmter Hengste berech
tigte und zugleich von alien Brucken- und Wegegeldern befreite. An 
"Springgeld" wurde 16 Albus (= 112 Gulden) bzw. 12 gute Groschen und an 
Fohlengeld 1 Taler erhoben. Ab 1833 wurde auf "Springgeld" verzichtet, 
wenn si ch der Besitzer verpflichtete, fUr alle acht Tage alt gewordenen Foh
len 2 Taler zu entrichten. Letztere Regelung fUhrte aber nicht selten zum 
Verschweigen von Fohlengeburten mit anschlieBender peinlicher Nachfor
schung durch den Gendarmen. 

lm April-Mai fUhrte eine Kommission unter Leitung des Oberstallmei
sters Stuten- und Fohlenschauen durch, bei denen die Saugfohlen (Iinker 
Hinterschenkel: Krone) und die guten Oreijahrigen (linke Halsseite: auf
rechtstehender Lowe mit Krone) gebrannt wurden. Den Lowenbrand tru
gen die kurhessischen Stuten noch bis 1967, dann wurde fUr ganz Hessen ein 
neuer Brand (H im Hufeisen) eingefUhrt. Die Kommission zahlte auch 
gleich Pramien fUr bessere dreijahrige Stuten (10 Taler) sowie 4-5jahrige 
(15 Taler) aus. AuBerdem wurden silberne Medaillen fUr Spitzenstuten 
sowie eine goldene Preismiinze "Fiir das beste Pferd in Hessen" vergeben. 
Die Pramienstuten durften selbst in Kriegszeiten nicht eingezogen werden , 
auch "schuldenhalber" waren sie weder zu pfiinden noch zu verkaufen. 

Die Landespferdezucht oahm in Kurhessen in diesem lahrzehnt einen 
bemerkenswerten Aufschwung. Oer Pferdebestand stieg von 40000 auf fast 
50000 (1827: 49428). Sowohl die Militarverwaltung, die ihren Bedarf voll 
aus dem Inland decken konnte, als auch die bauerlichen Halter lobten die 
Leistungsfiihigkeit der Tiere. Viele fremde Expertenkommissionen 
besuchten Beberbeck und das Landgestiit. 

Oer Auswartstrend der kurhessischen Pferdezucht wurde durch die poli
tische Entwicklung unterbrochen. Oas praktische Ausscheiden des Kurfiir
sten aus der Regierung durch die Einsetzung seines Sohnes Wilhelm zum 
Mitregenten fUhrte zu groBen Anderungen. Bei der Trennung von Hof
und Staatsverwaltung blieb nur der Marstall und das Hofgestiit Beberbeck 
im EinfluBbereich des Regenten, wahrend das Landgestiit zur Staatsver
waltung kam. 

Oer Kurprinz und spatere letzte Kurfiirst Friedrich Wilhelm I. fUhrte 
sofort scharfe SparmaBmahmen ein, die das Gestiit Beberbeck besonders 
hart betrafen. Oer Gutsbetrieb in Beberbeck und Sababurg wurde sofort 
getrennt verpachtet, das Personal erheblich verringert und die Pferdebe
stande reduziert. Neue Hengste wurden nicht mehr zugekauft, sondern 
vom Marstall zugewiesen. DaB die ziichterische Bedeutung des renommier
ten Gestiits nicht vollig verloren ging, ist dem Gestiitsleiter Christian Ren
ner zu verdanken. Er vereinbarte mit dem ihm befreundeten Gestiitsin
spektor Schrenk in Neuhaus/Solling einen Austausch von Bedeckungen. 
Beberbecker Stuten wurden den Spitzenhengsten in Neuhaus und Herren
hausen zugefUhrt, wahrend die Hannoveraner den begehrten Beberbecker 
Isabellenhengst "Saturn" nutzten . Die mit 12 Stuten in Beberbeck betrie
bene Isabellenzucht entsprach einer MOderichtung jener Zeit , wenn auch 
ihre ziichterische Bedeutung hinter der der "Beberbecker" zuriickblieb. 
Oagegen hatte die Zuweisung des Landgestiits an die Staatsverwaltung 
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keine so negative Wirkung. Die ziichterische Leitung iibemahm der Land
wirtschaftliche Verein. Dessen fiihrende Mitarbeiter, Geheimer Oberfi
nanzrat Consbruch und Kanzleirat Salomon Wenderoth, verhinderten die 
zuniichst beabsichtigte Auflosung. Sie veranlaBten auch die Ersatzbeschaf
fung guter Hengste und die Werbungfiir sachgemiiBe Haltung der Zuchtbe
stiinde. 1832-1834 deckten in Kurhessen neben 91 bis 96 Landbeschiilem 
noch 42 bis 46 Privathengste. Die Zahl der Letzteren ging in den niichsten 
Jahren bei sinkenden Fohlenpreisen erheblich zuriick auf 28 (1839). Die 
Staatsverwaltung hielt auch in Zeiten ungiinstiger Konjunktur tragbare 
Deckgeldsiitze durch. 

1856 wurde die Direktion des Landgestiits dem Ministerium des Inneren 
iibertragen. Der Landwirtschaftliche Verein hatte seitdem nur noch bera
tenden EinfluB. Zum Etat des Landgestiits gehorten in diesem Jahr neben 
Oberstallmeister v. Eschstruth ein Stallmeister, der Kreistierarzt, zwei 
Sekretiire, ein Futtermeister und 24 Pferdewiirter. Die Qualitiit der 80 
Hengste wurde von Fachleuten allgemein gelobt. Beziiglich des geldlichen 
Aufwandes fiir die Remontierung der Landbeschiiler lag Kurhessen an der 
Spitze der siid- und mitteldeutschen Lander24 • Von 1826-1866 wurden im 
Jahresdurchschnitt 9,6 junge Hengste angekauft. 

Am Ende der staatlichen Selbstiindigkeit Kurhessens 1866 verfiigte das 
Landgestiit iiber 80 Hengste, davon Beberbecker 19, Kurhessen 1, Meck
lenburger 32, Trakehner 18, Englisches Halbblut 7, Vollblut 1 und Araber2. 
44 Hengste wurden dem Reit- und 36 dem Wagenschlag zugerechnet. 

Die neue preuBische Verwaltung traf nur behutsame Veriinderungen. 
AIs "Koniglich Hessen-Nassauisches Landgestiit Kassel" wurde der 
Betrieb mit dem gesamten Personal weitergefiihrt. Nachdem v. Eschstruth 
altershalber 1867 in Ruhestand gegangen war, wurde die Leitung dem in 
der preussischen Gestiitsverwaltung besonders erfolgreichen Landstallmei
ster Friedrich v. Unger iibertragen. Leider wurde dieser aber am 7. 6.1869 
nach Celle versetzt, wo er bis 1891 die Aufwiirtsentwicklung der hannover
schen Pferdezucht einleitete. Aufgrund des Staatsvertrages mit dem Fiir
stentum Waldeck iibernahm das Landgestiit Kassel am 1. 1. 1869 auch die 
Besetzung der Deckstation des bisherigen Waldeckschen Landgestiits Kor
bach mit zuniichst 10 Hengsten. Im Betrieb des Landgestiits Kassel ergaben 
si ch jedoch bald Schwierigkeiten. Dem Bellevue-Marstall fehlte eine Reit
bahn zum regelmiiBigen Bewegen der Hengste. Die bisher hierfiir benutzte 
Hofwaschbleiche in der Niihe der Stallgebiiude war aber im Besitz des 
HausfideikommiB des kurfiirstlichen Hauses geblieben. A1le Bemiihungen 
des Landstallmeisters v. Unger, wenigstens einen acht Meter breiten Strei
fen urn die Bleiche herum mit seinen Hengsten nutzen zu konnen, wurden 
zuriickgewiesen. Die Benutzung einer angepachteten Wiese des Holliindi
schen Gartens ( .. Kirschgarten") in der Karlsaue wurde nur bei absolut trok
kener Witterung gestattet. GroBen VerdruB gab es, als schlieBlich die 
Gestiitswiirter die Reitwege des Aueparks benutzten und sich ein Hengst 
"durch das in einiger Entfernung stattgehabte Erscheinen eines gerittenen 
Stutenpferdes in heftige Aufregung versetzt" 10sriB, seinen Reiter abwarf 

24 1848 betrug der Etat je Remontehengst in Kurhessen 525 Gulden , im K6nigreich Sachsen 500, Baden 
480, Bayem 455 , Wiirttemberg 434 und im Gro6herzogtum Hessen 443 Gulden . 
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und erst nach langerer Zeit wieder eingefangen werden konnte , und als 
bald darauf zwei Hengste von Hornissen gestochen ausbrachen und Spa
zierganger erschreckten. Darauf erging ein valliges Reitverbot fur Hengste 
in der Karlsaue. Alle Verhandlungen des Landstallmeisters, in die sich 
auch der Oberprasident v. Moeller einschaltete, zu einer tragbaren Lasung 
zu kommen, scheiterten an der Einstellung der auf ihr Recht pochenden 
HausfideikommiBverwaltung25 . 

SchlieBlich wurde die Verlegung des Landgestiits erwogen. Auf Einla
dung der Stadt Dillenburg besichtigten im August 1868 der preuBische 
Generalgestiitsdirektor Freiherr v. Maltzahn und Landstallmeister v. 
Unger die Oranierstadt. Die Stadt sagte graBere finanzielle Unterstiitzung 
beim Ausbau der dortigen Anlagen zu. Im Sommer 1869 fiel dann die Ent
scheidung zugunsten von Dillenburg, das mit geraumigen Stallungen, War
terwohnungen und einer Reithalle aufwarten konnte. Maglicherweise 
spielte dabei auch die Absicht eine Rolle , dem kleineren Landesteil gewisse 
Konzessionen zu machen , nachdem Kassel Sitz des Oberprasidenten der 
neuen Provinz Hessen-Nassau geworden war. Nach 133 lahren erfolgrei
chen Einsatzes fur die kurhessische Pferdezucht wurde damit das Landge
stiit Kassel geschlossen. 

Nach der Deckperiode 1870 bezogen die 115 Hengste des Landgestiits 
Kassel (103 in Kurhessen und 12 in Waldeck eingesetzt) die Stallungen in 
Dillenburg. 1871 kamen noch die 17 Hengste des 1811 gegriindeten friihe
ren Herzoglich Nassauischen Landgestiits Weilburg hinzu. 

Der Kasseler Bellevue-Marstall wurde im April 1871 abgerissen. An sei
ner Stelle wurde nach den Planen von Heinrich v. Dehn-Rotfelser 
1872- 1877 der machtige Sandsteinbau der weltberiihmten Staa!lichen 
Gemaldegalerie errichtet. 

Das "Wilhelmsgestiit" Beberbeck, das ebenso wie der bald au~elaste 
Marstall 1866 an das Kurhessische HausfideikommiB iiberging' , lebte 
praktisch aus der Substanz. Es lieferte weiter jahrlich vier Beschaler an das 
Landgestiit und versorgte den im Exil in Prag bzw. auf dem Gut Horzowitz 
lebenden friiheren KurfUrsten mit Pferden. Der Rest wurde freihiindig ver
kauft. Die meisten der Isabellen gelangten nach Horzowitz. Acht dieser 
aparten Pferde haben den letzten Landesfiirsten am 12. 1. 1875 in Kassel 
zur letzten Ruhe gefahren. Sie wurden anschlieBend an den kaiserlichen 
Marstall in Wien abgegeben. 

Die preuBische Verwaltung, die 1876 Beberbeck vom Kurhessischen 
HausfideikommiB iibernahm, fugte der langen Geschichte des althessi
schen Gestiits ein besonders glanzvolles Kapitel hinzu. 

In PreuBen gab es drei Hauptgestiite: Trakehnen in der Weite Ostpreu
Bens, NeustadtIDosse im brandenburgischen Flachland und Graditz an der 
Elbe, das vorwiegend der staa!lichen Vollblutzucht vorbehalten war. Auf
gabe dieser Hauptgestiite war es, Hengste fUr die 16 Landgestiite (Hengst
depots) zu liefern , wertvolle Stutenstamme zu entwickeln und durch ihr 
Vorbild eine Aktivierung der Landeszucht einzuleiten. 

25 H. J. Pletz-Krehahn: S. 75 ff (Nach Akten des Hauptstaatsarchivs Wiesbaden 53319-12) 
26 SIAM 7 a Oberhofmarschall XIXl44 (Bestand 178 Pferde , davon 48 Zuchtstuten) . 
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Da die Zuchtprodukte des alten "Friedrich-Wilhelm-Gestiits" Neustadt 
beziiglich GriiBe, Knochenstiirke, Hiirte und Dauerleistungsfiihigkeit nicht 
mehr voll befriedigten, wurde dieses Hauptgestiit nach Beberbeck verlegt. 
Die in Jahrhunderten bewiihrte besondere Eignung dieses hochgelegenen 
Berggestiites fur die Zucht und Aufzucht leistungsfiihiger Reitpferde sollte 
genutzt werden. 

Mit groBziigigem Aufwand wurden die zuletzt vemachliissigten bauli
chen Einrichtungen in Beberbeck und Sababurg wieder instandgesetzt und 
die beiden verpachteten Gutsbetriebe in Eigenbewirtschaftung genom
men . Dem aus OstpreuBen stammenden Landstallmeister Conrad v. Jach
mann gelang es, bis zu seinem Tod 1892 Beberbeck zu einer Spitzenstellung 
im Reichsgebiet zu entwickeln. 

Die auf lOO Zuchtstuten begrenzte Herde war zuniichst vorwiegend auf 
Neustiidter Tieren aufgebaut worden. Diese waren aber zumeist zu klein 
und leich!. Sie wurden bald durch griiBere knochenstiirkere A1tbeberbek
kerstuten ersetzt, die der Landstallmeister aus dem Ackerstall oder aus Pri
vathand erhielt. AuBerdem erwarb er mehrere Stuten des aufgeliisten Up
per Sennegestiits Lopshorn. 1883 waren vorhanden 40 A1tbeberbecker, 38 
Neustiidter, 16 Lopshorner, drei Trakehner, zwei Hannoveraner und eine 
Vollblutstute27

• Diese heterogene Stutenherde gait es, durch Einsatz geeig
neter Hengste zu vereinheitlichen und zu verbessern . 

V. Jachmann hatte bei der Auswahl der Hengste eine besonders gliickli
che Hand. Zwei Hengste erwiesen sich als ziichterische Volltreffer: der in 
England fur den ungewiihnlichen Preis von 146647.- Mark erworbene fran
ziisische Vollbliiter "Chamant xx" sowie der 1880 in Beberbeck gezogene 
groBe, tiefgestellte Schwarzbraune "Optimismus,,28. Auf diese beiden 
Stammviiter gingen spiiter 85% der Beberbecker Stutenherde zuriick. 

In der Zeit von 1877 bis 1915 wurden in Beberbeck 1260 Hengst- und 
1297 Stutfohlen geboren. Jedes dritte Hengstfohlen gelangte in die Zucht , 
und jedes dritte Stutfohlen konnte in die Beberbecker Stutenherde einge
stellt werden. Von den in Beberbeck gezogenen 18 Haupt- und 375 Landbe
schiilern wurden manche zu Begriindern leistungsfiihiger B1utlinien. Die 
iibrigen Pferde aus der Zucht des "Kiiniglich PreuBischen Hauptgestiits 
Beberbeck" wurden im Rahmen einer im April durchgefiihrten Auktion 
verkauft. Die Nachfrage war sehr groB, die Erliise entsprechend. Auf vie
len Parforce-Rennen waren "Beberbecker" erfolgreich. Sie bewiirten sich 
iil:-erall a1s eisenharte, ziihe und ausdauernde Jagd- und Hindernispferde 
sowie als schnelle Wagenpferde. Besonders hervorgehoben wurden ihre 
harten gesunden Hufe und trockenen Gelenke, ein Ergebnis der naturge
miiBen Aufzucht auf den Basalthiingen der Sababurg. A1lerdings waren die 
hoch im Blut stehenden "Beberbecker" nicht immer leicht zu behandeln. 
Die jungen Bereiter, die die Remonten einreiten muBten, wandelten den 
Sinn des aus Neustadt iibernommen Brandes: Senkrechter Pfeil mit 
umwundener Schlange ="Schnelligkeit und Gewandheit" in "Raserei und 
Schlechtigkeit" urn. 

27 E. Berthold: .,Das konigliche Hauptgestiil Beberbeck" 1898 
28 E. Mieckley S. 35 
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Nach dem ersten Weltkrieg, als sich der Schwerpunkt der Pferdezucht 
dem kaltbliitigen Arbeitspferd zuwandte und ein hoher Bedarf an Kaltblut
beschiilern entstand, wurde die Zucht in Beberbeck auf je 60 Warmblut
und Kaltblutstuten umgestellt. Die Kaltblutstuten verrichteten zugleich die 
Arbeiten des Gutsbetriebes. Ihre Nachzucht wurde in der harten Aufzucht 
des Berggestiites trockener und giingiger. Seit 1928 wurden die Beberbek
ker Kaltblut-Hengstremonten in den westdeutschen Landgestiiten einge
stellt, die eigentlichen "Beberbecker" hatten in alIen ostdeutschen Zucht
gebieten einen alten guten Ruf. 

Mitte 1928 veroffentlichte die Presse Berichte iiber die beabsichtigte 
Auflosung des Hauptgestiites. Der Vorstand der Landwirtschaftskammer 
Kassel leitete dem Minister fur Landwirtschaft sofort eine Resolution zu, 
das traditionsreiche und erfolgreiche Gestiit zu erhalten. Aber im preulli
schen Landtag wurde 1929 endgiiltig die Auflosung beschlossen. 

Der Zuchtbestand an Kaltblutpferden wurde in Miinster versteigert und 
von den biiuerlichen Ziichtern in Westfalen und Hessen aufgenommen. Die 
wertvolle Warmblutzucht wurde fast geschlossen von der polnischen 
Gestiitsverwaltung angekauft und im Hauptgestiit Razot, Bezirk Posen, 
aufgeStellt. Sie war wesentlich beteiligt, den hohen ziichterischen Stand der 
dortigen Rasse Wielkopolska zu begriinden. 

Die Erfolge in Beberbeck veranlallten die preullische Gestiitsverwal
tung, auch das zweite Hauptgestiit Graditz in den kurhessischen Mittelge
birgsraum zu verlegen. Dieser 1833 in der Elbaue bei Torgau als Vollblut
gestiit eingerichtete Zuchtbetrieb fand auf den rauhen Kalkhohen des 
Ringgaus zeitweise eine neue Heimat. 1913 wurde das 790 ha grolle Gut 
A1tefeld von der landgriiflichen Verwaltung in Herleshausen erworben und 
wiihrend der Kriegszeit neue, einzelliegende Stallgebiiude errichte!. 1919 
bezogen dann die ersten Stuten das nach modems ten Erkenntnissen ange
legte Gestiit auf der 440 m NN gelegenen Hochfliiche. In den niichsten Jah
ren wurden jeweils 50 eigene und 70 fremde Stuten den Spitzenhengsten in 
Altefeld zugefUhrt. Die Erfolge auf den Rennbahnen waren zuniichst fur 
die in Altefeld geborenen Zuchtprodukte nicht so gut wie erwartet . Man 
sagte den Pferden eine gewisse Spiitreife und zu grolle Knochenstiirke 
nach. Daher beschloll man schon 1930, das Gestiit nach Graditz zuriickzu
fUhren. Die letzten auf dem Ringgau gezogenen Jahrgiinge siegten dann auf 
alien Rennbahnen. Die unter den schwarz-weill gestreiften Farben des 
staatlichen preullischen Rennstalles laufenden Pferde errangen 1933 nicht 
nur das Derby-Band, sie hielten auch letztmalig die Spitze aller deutschen 
Rennstiille. Ein neuerlicher Wechsel war aber doch nicht mehr moglich. 

Auf die Landespferdezucht in Kurhessen hatten die preullischen "Beber
becker" ebenso wie die Vollbliiter keinen wesentlichen Einflull mehr. Seit 
1870 befand si ch die heimische Zucht in der allmiihlichen Umstellung auf 
ein kaltbliitiges Arbeitspferd. Dieses wurde sowohl von der Landwirtschaft 
als auch vom Fuhrgewerbe gefordert. Die seit der Neugriindung des Rei
ches einsetzende Intensivierung der Landwirtschaft mit der Erschliellung 
tieferer Bodenschichten und der Ausdehnung des Hackfruchtanbaus ver
langte nach Zugpferden mit grollerer Korperkraft. Dasselbe gaIt fur die 
Waldwirtschaft, insbesondere zurn Holzriicken und Holzabfahren. Auch 
die aufbliihende Bauwirtschaft und der Transport schwerer Giiter beno-
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tigte ruhige Pferde mit groBerem Eigengewicht, die auch von weniger 
geschulten Hilfskriiften gelenkt werden konnten. 

Fiir den biiuerlichen Ziichter kam hinzu, daB diese Tiere weniger hohe 
Anspriiche an die Stallqualitiit steUten, fUr die Aufzucht keine groBen Wei
defliichen benotigten und auch vorwiegend mit wirtschaftseigenem Grund
futter zu erniihren waren. AuBerdem waren sie schon mit drei Jahren voU 
einsetzbar und brachten bei der groBen Nachfrage bessere Er16se. Die Ver
kaufschancen fUr junge Reitpferderemonten waren dagegen immer ungiin
stiger geworden, zumal die Armee ihren Bedarf an Truppenpferden aus
schlieBlich in den ostdeutschen Provinzen sowie in Hannover und Holstein 
deckte. 

Man einigte sich in der Ziichterschaft bald auf den Typ des rheinisch-bel
gischen Kaltblutpferdes. Nur in der Grafschaft Schaumburg unternahm 
man liingere Zeit Versuche mit der englischen Shire-Rasse, bevor man sich 
auch hier von den Vorziigen der belgischen Pferde iiberzeugen lieB. Das 
Landgestiit DiUenburg kam den Wiinschen der Ziichter nach und stellte 
1871 die ersten vier Kaltbluthengste auf. Bereits 1900 gehorten 58 % aller 
Landbeschiiler dieser Rasse an, 1910 waren es 71 %, 1925 sogar 84 % . 

Die verbleibende Warmblutzucht, die ihr Schwergewicht in den Kreisen 
Ziegenhain , Marburg und Frankenberg hatte, stellte sich auch immer mehr 
auf schwerere Typen urn. Stand en bis 1900 noch Beberbecker, Mecklen
burger und Hannoveraner im Vordergrund, so steUte das Landgestiit seit
dem nur noch Olden burger und einzelne Ostfriesen ein, die sowohl fUr 
landwirtschaftlichen Einsatz wie als Kutschpferde geeignet waren . Das 
Aufkommen der Kraftfahrzeuge lieB ihren Bedarf aber bald zuriickgehen. 

Die Hengsthaltung lag fast ausschlieBlich in der Hand des Landgestiits 
Dillenburg. In den Jahren 1870- 1913 deckten im Regierungsbezirk Kassel 
auf durchschnittlich 30,75 Gestiitsstationen jiihrlich 94,8 Hengste im Mittel 
50,5 Stuten, in der Zeitvon 1914-1928 auf30 Deckstellen 109 Hengste 54,8 
Stuten". 

Die Privathengsthaltung spielte neben der staatlichen keine wesentliche 
Rolle. Die wenigen Hengste muBten von einer Korkommission begutachtet 
werden, die vom Vorstand der Landwirtschaftskarnmer eingesetzt war. 
Gesetzliche Grundlage war noch immer die kurhessische Verordnung vom 
15.11.1827. Das preuBische Landwirtschaftsministerium empfahl die Auf
hebung dieser Verordnung und die EinfUhrung einer Korordnung, wie dies 
in alien anderen preuBischen Provinzen und Regierungsbezirken Rechts
norm war. Die Landwirtschaftskammer als Vertreterin der Ziichter 
erkliirte sich aber dazu nur bereit, wenn in einer neuen preuBischen Ver
ordnung die im Gesetz von 1827 verankerte Verpflichtung des Staates, 
"eine hinreichende Anzahl von Hengsten" zu halten (§ 2 der V. O . vom 15. 
11. 1827) gleichfalls festgehalten wiirde. Auch der Landtag der Provinz 
Hessen-Nassau nahm in seiner Sitzung vom 22. 2. 1913 in gleichem Sinne 
Stellung"'. Da eine solche Regelung im preuBischen Landtag nicht durchzu
setzen war, blieben alle Versuche, die alte Verordnung abzulosen ohne 
Ergebnis. Erst das Reichstierzuchtgesetz vom 17. 3. 1936 hob die Verord
nung auf, die iiber lOO Jahre in Kraft gewesen war. 
29 Akten des Landgestiits Dillenburg 
30 Kurhessisches Stutbuch Bd. 2, Cassel t 914115 8.17 
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In einer Resolution vom 15. 2. 1911 verlangte die Vollversammlung der 
Landwirtschaftskammer Kassel, den Bestand des Landgestiits urn 20 Kalt
blutbeschiiler zu vermehren und, da in Dillenburg die riiumlichen Voraus
setzungen hierfiir nicht gegeben waren, das Landgestiit an einen Ort im 
Regierungsbezirk Kassel zu verlegen , in dem einschlieBlich Waldeck ohne
hin 84 % der Hengste stationiert seien. Das preuBische Ministerium lehnte 
aus Kostengriinden ab, stellte dagegen die Unterstiitzung neu zu bildender 
Hengsthaltungsgenossenschaften durch Staatsdarlehen fiir die Erstbe
schaffung der Hengste in Aussicht3l . Dennoch kam die Zahl der privat 
gehaltenen Hengste nicht iiber 10 hinaus. Das iinderte sich erst nach dem 
ersten Weltkrieg. 

Die schweren Kiimpfe bra ch ten auch den eingesetzten Pferden groBte 
Verluste. Der Pferdebestand im Deutschen Reich, der von 1872 bis 1914 
von 3,4 Millionen auf 4,4 Millionen Tiere gestiegen war, bet rug Ende 1918 
nur noch 3,3 Millionen. Nach Kriegsende muBten viele jiingere Zuchtstu
ten als Reparationsleistungen an die westlichen Gegnerliinder abgegeben 
werden. Der groBe Pferdemangel fiihrte dazu, daB jede Stute zum Hengst 
gebracht wurde. 1920 wurden von den Landbeschiilem 8722 und von rd. 
100 im Privatbesitz befindlichen Hengsten 1942 Stuten gedeckt. Bei letzte
ren handelte es sich urn Hengste aller europiiischen Rassen , die bei der 
Demobilmachung der Armee ins Land gelangt waren. Sie wurden bei den 
Korungen teilweise wieder ausgemustert. 1924 waren noch 76 Privatheng
ste (65 Kaltblut und 11 Warmblut) im Zuchteinsatz. Ihre Zahl ging aber 
schlagartig zuriick , als ab 1925 ein volliger Preisverfall auI dem Pferde
markt erfolgte. Die Massenvermehrung nach dem Krieg fiel zusammen mit 
den durch Zollbarrieren fast ungeschiitzten Massenimporten besonders aus 
dem Osten. Beste Fohlen gingen zum Schlachten. 1929 wurden nur noch 13 
Kaltbluthengste zur Korung angemeldet. Die verbleibenden Ziichter 
waren froh , daB wenigstens die staatliche Hengsthaltung bei ertriiglichen 
Deckgeldsiitzen erhalten blieb. 

Die ziichterische Lenkung der Pferdebestiinde in Kurhessen, die wieder 
beim PferdezuchtausschuB der Landwirtschaftskammer und dem Landge
stiit lag, wurde nach dem Krieg bestimmt durch den "Verband Kurhessi
scher Kaltblutzuchter, angeschlossen der Landwirtschaftskammer fiir den 
Regierungsbezirk Kassel e. V." Dieser am 24.10.1921 in das Vereinsregi
ster eingetragenen Organisation iibertrug die Kammer die Fiihrung des 
Stutbuches, die Korung von Hengsten und die Durchfiihrung von Forde
rungsmaBnahmen. Der neue Verband trug wesentlich zur zuchterischen 
Selektion und Konsolidierung der Zucht bei . Er erfaBte auch in einer 
besonderen Abteilung den kleinen Bestand an Warmblutstuten. 

Besonders erfolgreich war er aber in der Zuchtung eines nur mittelrahmi
gen und doch kriiftigen Kaltblutpferdes, das dank seiner Leichtfuttrigkeit, 
seines ruhigen Temperaments und groBen Leistungsfiihigkeit eine einma
lige wirtschaftliche Typpriigung fand , die im ganzen Reich hochste Beach
tung fand. Wiihrend in anderen deutschen Zuchtgebieten das groBe iiber
schwere, auf die Verhiiltnisse der Zuckerrubenbetriebe zugeschnittene 
Kaltblutpferd Vorrang hatte, waren die kurhessischen "Ardenner-Typen" 

31 Kurhessisches Stulbuch Bd. 2, Casse1191 41 15 S. 15, 16 
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besonders fur den biiuerlichen Halter geeignet. Viele Ausstellungserfolge 
auf iiberregionaler Ebene unterstrichen die hohe Wertschiitzung dieser 
Tiere. 

Der Ziichtervereinigung kommt auch das Verdienst zu, in der Zeit der 
Krise der Pferdezucht ab 1925 einen Ausverkauf des besten Stutenmate
rials verhindert zu haben. Erst 1933 lohnte sich die Fohlenzucht wieder. 
Das Uberangebot war inzwischen abgeflossen. Die Einfuhr wurde kontin
gentiert auf das ziichterisch vertretbare MindestmaB. 

Von den bald ansteigenden Preisen profitierten auch die Warmblutziich
ter, die bisher einen besonders schweren Stand hatten. lhre Zuchtprodukte 
fanden in der bald aufgebauten Wehrmacht und besonders im aufbliihen
den Reit- und Fahrsport neue Kunden. Allerdings erwies si ch bald, daB die 
von ihnen geziichteten massigen Oldenburger bei den Turnieren nicht mit 
den ausgesprochenen Reitpferderassen konkurrieren konnten. Die kurhes
sischen Warmblutziichter planten daher eine Umstellung ihrer Zuchtbasis 
auf das im Nachbarzuchtgebiet Hannover mit groBtem Erfolg geziichtete 
Pferd. Da Hannover aber Ende der 30er lahre einen wahren Boom fUr 
seine Zuchtprodukte erlebte mit entsprechend hohen Preisen, beschloB die 
am 10. 1. 1941 in Wabern versammelte Abteilung Warmblut des "Kurhessi
schen Pferdestammbuch e . V. " (seit dem 17. 11. 1934 hatte sich der "Ver
band Kurhessischer Kaltblutziichter" umfirmiert) mehrheitlich die Umstel
lung der Zucht auf das Holsteiner Pferd. Wiihrend die siidlichen Kreise am 
Olden burger festhielten, erwarben die Ziichter der iibrigen Bezirke in Hol
stein Stuten und Fohlen. Da die Gestiitsverwaltung ebenfalls an der Bereit
stellung Olden burger sowie einzelner ostfriesischer Hengste festhielt , bil
deten sich Hengsthaltungsgenossenschaften mit Holsteiner Hengsten . Das 
Nebeneinander von zwei Zuchtrichtungen hinderte bei der ohnehin kleinen 
Population schnelle Fortschritte. 

Die besseren Absatzbedingungen brachten fUr die Pferdezucht einen 
erheblichen Auftrieb. Die Bedeckungsziffern stiegen von 1932 bis 1935 im 
Reichsgebiet auf das Doppelte, im Regierungsbezirk Kassel von 4842 auf 
7904. Seitdem 1936 das Landgestiit niedrigere Deckgeldsiitze fur eingetra
gene Stuten erhob, bekam die organisierte Pferdezucht einen schnellen 
Auftrieb. Nicht wenige Stutenbesitzer erwarteten auch , daB eingetragene 
Stuten von der Einziehung durch die Wehrmacht verschont blieben. 

Die Zahl der im Kurhessischen Pferdestammbuch eingetragenen Stuten 
stkg von 1061 (1928) iiber 7422 (1938) auf 9781 (1945). Mit einem durch
schnittlichen Stutenbestand von 1,55 Stuten je Mitglied blieb der Ziichter
verband eine ausgesprochen mittelbiiuerliche Organisation. 

lm zweiten Weltkrieg gab es , anders als im ersten, keine schweren Ein
griffe in den Bestand an Zuchtpferden. Die Verluste der fast voll motori
sierten Truppe an Pferden konnten durch den Nachschub aus der Heimat 
sowie den besetzten Gebieten iiberwiegend ausgeglichen werden. 

Nach dem Krieg entstand ein zusiitzlicher Bedarf an Zugkraft, da die 
wenigen Traktoren in der Landwirtschaft, insbesondere aber die Lastkraft
fahrzeuge wegen fehlenden Treibstoffes zeitweise nicht eingesetzt werden 
konnten. Angesichts der groBen Nachfrage nach Pferden wurde, wie schon 
1919- 1922, jede Stute zum Hengst gebracht. Von 1945 bis 1948 stiegen die 
Stutenbedeckungen im Regierungsbezirk Kassel van 6872 auf 13040, die 
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groBte jemals erreichte Zahl. Neben 159 Landbeschiilern wurden 95 Privat
hengste eingesetzt. 

Manche Ziichter hofften auch, durch die gut im Preis liegenden jungeD 
Pferde ihr Vermogen iiber die zu erwartende Wiihrungsreform retten zu 
konnen. Das erwies sich aber als TrugschluB. Nach dem graBen Wiihrungs
schnitt vom 20. 6. 1948 waren andere Werte gefragt. 

Die Obererzeugung an Pferden fiel zusammen mit der bald einsetzenden 
Motorisierung der Land- und Forstwirtschaft. Von vier Person en , die 1948 
in der Landwirtschaft tiitig waren, fanden in den niichsten Jahren drei in der 
aufbliihenden gewerblichen Wirtschaft einen Arbeitsplatz. Der Verblei
bende war gezwungen, mit groBer technischer Schlagkraft die fehlende 
Arbeitskraft zu ersetzen. Die Schlepperindustrie erlebte goldene Zeiten. 
Am Ende wurde jedes ausscheidende Pferd durch 50 Schlepper-PS ersetzt, 
ein unwirtschaftlicher Aufwand , der an die Substanz der Betriebe ging. Am 
Ende dieser sich iiber zwei Jahrzehnte hinziehenden Entwicklung gab es 
ganze Dorfer, in denen nicht mehr ein Pferd gehalten wurde. 

Der Pferdebestand im Regierungsbezirk Kassel verminderte sich von 
49687 (1950) auf 8257 (1970), d. h. auf 16,6 %. Ahnlich sah es auch bei der 
organisierten Pferdezucht aus, deren Stutenbestand von 8386 auf 1403 
zuriickging. 

Von dieser Entwicklung wurde das Kaltblutpferd in gleicher Weise 
betroffen wie die schweren Wirtschaftswarmbliiter. Der Riickgang wiire 
noch groBer gewesen, hiitte nicht ab Mitte der 50er Jahre der Reitsport 
einen so unerwarteten Aufschwung genommen. Einstmals in exklusiven 
Kreisen betrieben, erfaBte er als breiter Volkssport jetzt Kreise, die bisher 
kein Verhiiltnis zum Pferd hatten. AIIein die Zahl der in Reit- und Fahrver
einen organisierten Reiter stieg in Hessen von rd. 8000 im Jahr 1958 auf 
42456 im Jahr 1980. Dazu kommt die groBe Zahl der Freizeitreiter, die kei
nem Verein angehoren. 

Dem Bedarf dieser Reiter gerecht zu werden , verlangte eine Umziich
tung der vorhandenen Warmblutpferde zu einem "edlen groBlinigen, kor
rekten Reitpferd, mit schwungvollen, raumgreifenden , elastischen Bewe
gungen, das aufgrund seines Temperameotes, seines Charakters und seiner 
Rittigkeit fiir Reitzwecke aller Art geeignet ist" (Zuchtziel des deutschen 
Reitpferdes) . 

Diese Urnziichtung setzte in Kurhessen erst 1962 ein, zehn Jahre spiiter 
als in anderen deutschen Zuchtgebieten. Das Hessische Landgestiit Dillen
burg hatte noch zu diesem Zeitpunkt einen Beschiilerbestand von 76 
Warmbluthengsten, die bis auf drei siimtlich dem Wirtschaftswarmblut 
Olden burger Blutfiihrung angehorten. Erst dann kam die Gestiitsleitung 
den Forderungen der Ziichter nach, nur noch Hannoveraner und Westfalen 
neben einigen Trakehnern einzusteUen. Immerhin gelang es trotz begrenz
ter Mittel, bis 1969 den gesamten Beschiilerbestand auszuwechseln. Einige 
der neu eingestellten Hengste erwiesen sich als durchschlagende Vererber, 
so daB die Verdriingungskreuzung schneUe Fortschritte machte. Auch 
einige privat angekaufte Hengste iiberzeugten durch gute Vererbung. 

Zusiitzlich wurden von den Ziichtern im Hochzuchtgebiet Fohlen und 
Stuten angekauft, so daB der Vorsprung der "alten" Zuchtstiitten teilweise 
aufgeholt werden konnte. Die neu aufgebaute Zucht edler Reitpferde 
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konnte mit ihren Spitzenerzeugnissen in Zuchtwettbewerben auf Bundese
bene bestens bestehen. Auch die sportlichen Erfolge blieben bald nicht aus. 

Die einstmals so bedeutende kurhessische Kaltblutzucht , die noch 1948 
mit 8399 Stuten sehr umfangreich war, ist bis auf einen kleinen Restbestand 
zusammengeschmolzen. Diese Pferde werden besonders in der Forstwirt
schaft zum Holzriicken eingesetzt. Man findet sie auch beim Ziehen von 
Planwagen in Fremdenverkehrsgebieten sowie als Werbetrager in Braue
rei-Paradegespannen. 

Stark aufgekommen sind in der Nachkriegszeit auch Kleinpferde und 
Ponys verschiedener Rassen . Zunachst fiir die Restarbeiten neben dem 
Schlepper in der Landwirtschaft und im Gartenbau eingesetzt, dienen sie 
heute meist dem Reitsport von Kindem und Heranwachsenden. In Kurhes
sen erfreuten sich besonders die Haflinger groBer Beliebtheit. Fern ihrer 
Tiroler Alpenheimat haben si ch diese schonen Goldfiichse mit dem silbern 
glanzenden Langhaar gut eingelebt und als Freizeitpferde viele Freunde 
gewonnen. Daneben fanden in einigen Bezirken die norwegischen Fjord
pferde , die robusten Islander sowie eine Vielzahl von englischen KJeinpfer
derassen (Welsh, Connemara, New Forest u. a.) neben den kleinen Shet
land-Ponys passionierte Ziichter. Die gesamte Gruppe der KJeinpferde 
nimmt in Hessen 29 %, in Kurhessen 15 % am Pferdebestand ein. 

Einzelne kleinere Zuchtstatten ziichten Trakehner sowie englische und 
arabische Vollbliiter. Das 1965 in Altefeld auf dem Gelande des friiheren 
Staatsgestiites eingerichtete traditionsreiche Vollblutgestiit "Waldfried" 
wurde 1981 wieder aufgelost. 

Seit dem Tiefstand im J ahr 1970 mit 22106 Tieren stieg der Pferdebestand 
in Hessen bis 1980 auf 32608 an. In Kurhessen war der Zuwachs in der glei
chen Zeit von 8257 auf 11253 nicht ganz so groB. In diesem Raum leben nur 
114 der Einwohner des Bundeslandes Hessen , so daB sich das Schwerge
wicht der Pferdehaltung in den Siiden verlagerte. 

Viele bedeutende Zuchten sind aber weiter im starker agrarisch geprag
ten nordlichen Hessen ansassig. 

Am 4. Miirz 1972 schlossen sich das "Kurhessische Pferdestammbuch" 
und der "Verband der Pferdeziichter in Hessen-Nassau" zum "Verband 
Hessischer Pferdeziichter e. V. mit Sitz in Kassel" zusammen. Damit wur
den die seit iiber 400 Jahren getrennt verlaufenden Wege der hessischen 
Pferdeziichter aus Nord und Siid wieder vereint. 

Die groBere Population ermoglichte die Realisierung eines einheitlichen 
Zuchtplanes, den der Vorstand des neuen Verbandes und der vom Land 
bereitgestellte Zuchtleiter erarbeitet hatten. In der jetzt laufenden Phase 
der Konsolidierung erfolgt eine planmal3ige Leistungsauslese unter Nut
zung neuerer genetischer Erkenntnisse. 

Die Zahl der beim "Verb and Hessischer Pferdeziichter" eingetragenen 
Stuten stieg von 1972 bis 1980 von 2737 auf 4209. Weitere 1335 Kleinpfer
destuten sind im Stutbuch des "Verbandes der Ponyziichter Hessen" einge
tragen. Neben sehr guten Ergebnissen bei iiberregionalen Zuchtpferde
schauen sind auch die Erfolge hessischer Pferde im Pferdeleistungssport 
beachtlich. Ober die Leistungsfahigkeit der hier gezogenen Pferde geben 
die im Jahrbuch der "Deutschen Reiterlichen Vereinigung e. V. , Hauptver
band fiir Zucht und Priifung deutscher Pferde (F. N.)" in Warendorf regi-
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strierten Gewinnsummen einen gewissen Einblick. Zwar werden nur 
5 -10 % aller Reitpferde im Pferdeleistungssport eingesetzt - alle iibrigen 
dienen ausschlielllich der Freizeiterholung ihrer Besitzer -, aber deren 
Abschneiden auf Turnieren ermiiglicht doch Riickschliisse fUr die Selek
tion. 

Die Gewinnsumme der in Hessen gezogenen Pferde stieg von 19300,
DM (1966) auf 717703.- DM (1981). Die kurhessischen Ziichter sind an 
diesem Ergebnis in erheblichem U mfang beteiligt. In den letzten beiden 
lahren kamen von den fiinf erfolgreichsten Hessenpferden vier von kurhes
sischen Ziichterhiifen. 

Wenn auch die pferdehaltung in Kurhessen nicht mehr die Bedeutung 
friiherer Jahrhunderte hat, so bleibt die Leistung passionierter Ziichter 
auch in unseren Tagen beachtlich. 
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