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STEINBRUCK IM FUHSETAL, EINE WASSERBURG DER HILDESHEIMER BISCHOFE

Die Verleihung des „statutum in favorem principum“ (1231) 

durch Heinrich VII. und dessen Bestatigung 1232 durch 

Friedrich II. gesteht den weltlichen Fiirsten die gleichen ter- 

ntorialen Herrschaftsrechte wie den geistlichen Landesherren 

Zu, denen die Privilegien schon 1220 iiberlassen wurden. In 

standigen Kampfen um die Ausweitung und Festigung der 

Territorialherrschaft entsteht im 13. Jahrhundert eine Viel- 

zahl kleiner selbstandiger Herrschaften, die sich in die hau- 

figen Auseinandersetzungen zwischen den Welfen und den 

Flildesheimer Bischofen vorteilsuchend einschalten. Gestarkt 

durch die Verleihung des Burgenbannes und durch das Recht 

auf Riickkauf der verlehnten Vogteien, sind die Bischbfe be- 

strebt, ihre landesherrlichen Interessen innerhalb des Dibze- 

sangebietes zu wahren. Jeden Vogteiriickkauf, jeden zusatz- 

lichen Landerwerb miissen sie in Gegenreaktion auf die vor- 

nehmlich von den Welfen gefiihrten militarischen Eingriffe 

verteidigen. Im Verlauf der mit aller Erbitterung gefiihrten 

Kampfe werden im Stiftsgebiet Burgen wie Sarstedt (etwa 

25 km nordwestlich von Hildesheim) und Rosenthal (bei 

Peine) 1256 sowie 1279 als bisherige Verwaltungszentren 

Ernpna (nordwestlich von Hildesheim) und Sarstedt zerstort. 

Um die Grenze des Bistums vor allem gegen die Welfen ab- 

zusichern, werden daher durch die Bischbfe Burgen errich- 

tet.

Irn Osten kbnnen die Bischbfe durch siegreich verlaufende 

Fehden und den Ankauf einzelner kleiner Herrschaften das 

Stiftsgebiet bis an die Oker ausdehnen, dessen Besitz jedoch 

nur mit grofien Schwierigkeiten gehalten werden kann. Der 

Ankauf und der Neubau von Burgen als militarische Stiitz- 

Punkte und Verwaltungssitze wird zum Schutz und zur Fe- 

stigung der Territorialherrschaft mit Nachdruck betrieben. 

Die Aufrechterhaltung oder Wiedergewinnung der Macht 

•hnerhalb des Dibzesangebietes gelingt den Bischofen nur 

durch den Ankauf bestehender Burgen des Stiftsadels mit 

dem zugehbrigen Grundbesitz nach der Zerstbrung der Burg 

Rosenthal durch den Ankauf von Burg und Grafschaft Peine 

(1258)1). Durch den Erwerb mehrerer Vogteirechte und der 

„kleinen Grafschaft am Nordwalde" wird die Grafschaft 

Peine vergrbfiert2) und der EinfluB im Norden des Bistums 

verstarkt. Innerhalb des etwa die Hiilfte des Bistums aus- 

machenden Stiftgebietes entstehen neue Burganlagen wie 

Ruthe, Gronau und die Liebenburg. Dariiber hinaus wird 

seitens der Bischbfe der Versuch der Ausweitung des Macht- 

einflusses sofort unternommen, wenn die politische Konstel- 

lation hierzu die Mbglichkeit bietet. Gelegenheiten ergeben 

sich im Westen der Dibzese zwischen Leine und Weser im 

Bereich der kleineren Herrschaften der Spiegelberger, Ever- 

steiner, Homburger und Hallermunder, die im 13. Jahrhun

dert durch das Vordrmgen der Welfen erfolglos bleiben. Da- 

gegen mu8 der Ankauf von Burgen mit ihren zugehbrigen 

Gebieten in entlegenen Bezirken der Dibzese als vorsichtiges 

Vordringen zur Schaffung einer Pufferzone gegen die Wel

fen verstanden werden. So bleiben Burgdorf und Depenau 

im Norden kaum gesicherte Vorposten und die Burg Lauen- 

rode vor den Toren Hannovers mit der „kleinen Grafschaft" 

wird durch die notgedrungene Verlehnung an die Welfen 

dem Bistum bald entfremdet.

Seit der Teilung des welfischen Gebietes (1267) in die Her- 

zogtiimer Braunschweig und Liineburg wird ein Teilgebiet 

des Salthga (Salzgau), den Bischof Otto I. (1261 —1279) zu 

Beginn seiner Amtszeit erwarb, Streitobjekt zwischen ihm 

und Herzog Albrecht von Braunschweig. Wahrend der 

Fehde befestigt der Bischof die Winzenburg neu, lafit auf der 

Burg Peine Neubauten und die Burg Lutter am Barenberge 

durch die Herren von Lutter um 1270 ausbauen3).

Die Teilung des Herzogtums Braunschweig 1285 in die Fiir- 

stentiimer Grubenhagen, Gottingen und Braunschweig fiihrt 

erneut zu Grenzstreitigkeiten mit den Hildesheimer Bischb- 

fen. Heinrich von Grubenhagen verbiindet sich mit den 

Wohldenberger Grafen und den Grafen von Schladen gegen
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den Bischof, der nach einem Streit unter den Herzogen zu- 

nachst von Wilhelm (Braunschweig) und Albrecht (Gottin

gen) unterstutzt wird. Bischof Siegfried II. (1279—1310) 

wendet sich zur Sicherung der Grenze nach Osten und be- 

lagert die als Reichsburg 1203 erbaute „Harlingeberch“, von 

der aus Herzog Heinrich das Land verwiistete. 1291 muB er 

die Burg und die Grafschaft Bocla (Buchladen) dem Bischof 

iibergeben4). Um das Gebiet gegen erneute Usurpation der 

Welfen zu sichern, errichtet Siegfried die von den Herzogen 

schon wahrend der Bauzeit vergeblich belagerte Liebenburg 

und beginnt auch hier durch den Ankauf von nahegelege- 

nen Gebieten5) mit dem Aufbau eines Amtes, in dem 1317 

der erste Vogt nachweisbar ist. Die Burg Lutter6) hatte Bi

schof Siegfrieds Vorganger nicht halten kbnnen; die Herren 

von Meinersen, von den Edlen von Dorstadt mit Lutter be- 

lehnt, offneten 1307 dem Grubenhagener Herzog die Burg. 

Zur Gegenwehr erwirbt der Bischof zusammen mit der Stadt 

Goslar 1307 die nicht weit entfernte Burg Neu-Wallmoden. 

Erst als des Herzogs Sohne 1323 Burg Lutter dem Bischof 

verkaufen, verliert Neu-Wallmoden fur das Bistum den 

strategischen Wert. Noch im gleichen Jahr wird daher die 

Burg verkauft und Lutter als Mittelpunkt eines kleinen Am

tes ausgebaut.

Der Gewinn zusatzlicher Gebiete an den Grenzen des Bi

stums zeigt deutlich die Systematik der bischoflichen, auf 

Ausweitung der Landesherrschaft zielenden Burgenpolitik. 

Sobaid die Moglichkeiten der Machtentfaltung auch gegen- 

iiber dem eigenen Stiftsadel iiberschatzt werden, sind Erwer- 

bungen jedoch auf die Dauer nicht zu halten. Bis zum Jahre 

1330 ist der Umfang des Stiftsgebietes ausgebildet und durch 

acht Amtsburgen (Peine, Ruthe, Poppenburg, Gronau, Win

zenburg, Wohldenberg, Lutter und Liebenburg) in den 

Randgebieten gepragt, die durch Geraden miteinander ver- 

bunden, eine Flache abgrenzen, in deren Innern es keine 

fremde Burg mehr gibt7). Die weitere Entwicklung des Stif- 

tes ist charakterisiert durch die standigen Auseinandersetzun- 

gen mit den die Landeshoheit bedrangenden Welfen und 

dem aufsassigen Stiftsadel, die auch Burgenneugriindungen 

der Bischbfe im Stiftsgebiet notwendig macht.

Um die stark gefahrdete Ostgrenze zu sichern, erwirbt da

her 1341 Bischof Heinrich III. (1331 —1362) die um das 

Jahr 1292 neu erbaute Burg Wiedelah mit dem zugehbrigen 

Bezirk, 1353 von den fruiter den Braunschweigern nahege- 

standenen Grafen von Schladen Burg und Grafschaft Schla- 

den und fiigt das Gebiet als eigenstandigen Amtsbezirk dem 

Stift ein. Unter Bischof Gerhard (1365—1398) kommt im 

Osten Burg und Amt Vienenburg durch Kauf zum Bistum, 

das nun mit dem Amt Wiedelah Briickenkopf im Gebiet der 

Halberstadter Diozese wurde.

AnlaB zum Bau der Burg

Es erscheint nur naturlich, dafi die Nachbarn diesen Gebiets- 

und Einflufizuwachs des Bischofs nicht hinnehmen. So muB 

Bischof Gerhard das Stift gleich zu Beginn seiner Amtszeit 

gegen Herzog Magnus d. A. von Braunschweig und seine 

Verbiindeten, den Erzbischof von Magdeburg, den Bischof 

von Halberstadt, Graf Waldemar von Anhalt und weitere 

Grafen und Ritter verteidigen. Aufierer AnlaB des Krieges 

sind die Raubziige der Stiftsadligen von Schwicheldt und 

von Oberg, die sie von der Burg Wallmoden aus in die Nach- 

barlander unternehmen. Im August 1367 fallen die feind- 

lichen Heere von der Grafschaft im Papenteich von Osten 

in das Stiftsgebiet ein und ziehen vor die Stadt Hildesheim. 

Mit eilig zusammengerufenen Fufitruppen kann sich der Bi

schof in der Schlacht bei Dinklar gegeniiber der zahlenmafiig 

dreifach iiberlegenen Heeresmacht der Verbiindeten erfolg- 

reich behaupten8).

Nach dem Sieg bei Dinklar bemiiht sich der Bischof, mit ei

nem Teil des Lbsegeldes fur den Braunschweiger Herzog, 

den Halberstadter Bischof und andere Gefangene das Bis

tum im Nordosten durch den Bau einer Burg zu schiitzen. 

An der gefahrdetsten Stelle, am Ubergang der Ost-West- 

StraBe iiber die sumpfige Niederung der Fuhse, etwa 2 km 

nordbstlich von Hoheneggelsen, wird um 1370 mit dem Bau 

der Wasserburg Steinbriick begonnen, der Stiftsmarschall 

Ritter Hans von Schwicheldt mit der Durchfiihrung beauf- 

tragt.

Die erste urkundliche Erwahnung der Burg findet sich 1383 

in der Aussbhnungsurkunde zwischen den Herzogen Otto
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dem Quaden und Friedrich, in der erklart wird, dab die 

Burg Steinbriick dem Bischof von Hildesheim verbleiben 

solle9). 1394 erhalt Hans von Schwicheldt, der damals im 

Besitz der Liebenburg war, fur seine Auslagen bei dem Bau 

der Burg Steinbriick eine Schuldverschreibung uber 100 Mark 

Silber10). Am 1. 11. 1394 iiberlafit der Bischof dem Dom- 

kapitel Steinbriick als Pfand fiir 200 Mark Silber und ver- 

pflichtet sich gleichzeitig, 160 Mark fiir Baukosten an Stein

briick dem Kapitel zu erstatten, wahrend dies die Fortfiih- 

rung desBaues mitGeld undDiensten zu unterstiitzen hat11). 

Aus der Urkunde wird deutlich, dafi der Bau noch nicht 

vollendet war.

Geschichtliche Entwicklung

Da der Bischof seine Zahlungsverpflichtung gegeniiber dem 

Domkapitel nicht einhalten kann, macht dies entsprechend 

dem Schlofibrief von 1394 im Jahre 1400 in beschranktem 

Umfange von der Mbglichkeit der Weiterverpfandung Ge- 

brauch und vergibt die Burg an Hilmar d. A. von Oberg, 

1405 an die Briider Dietmar und Lotze von Hardenberg12). 

Nach der fiir vier Jahre angesetzten Verschreibung mul! das 

Kapitel die Burg wieder eingelbst haben. Die durch zu ge- 

rmge Pflege baufallig gewordene Anlage wird auf Verein- 

barung zwischen Domprobst und Domkapitel erneuert und 

weitere Befestigungen hinzugefiigt. Im einzelnen werden 

der Bau einer Zugbriicke und eines Bergfriedes mit genauen 

Konstruktionsangaben aufgefiihrt13). Insgesamt werden dem 

mit der Baudurchfiihrung beauftragten Domprobst 150 Rhei- 

nische Gulden gezahlt.

1422 verkauft Bischof Johann II. (1398—1424) neun Dbr- 

fer der Go Eggelsen (Sohlde, Bettrum, Hoheneggelsen, Klein- 

eggelsen, Grofi- und Klein-Himstedt, Mohne, Garbolzum 

und Feldbergen) sowie die Gerichtsbarkeit in verschiedenen 

umliegenden Orten zunachst auf Wiederkauf fiir 2 000 Rhei

nische Gulden an das Domkapitel14). Bischof Magnus (1424— 

1452) wird vor Beschwbrung der Wahlkapitulation zur end- 

giiltigen Abtretung der Burg und der seit etwa 1413 vom 

Kapitel angekauften Landereien der Umgebung von Stein

briick genbtigt. Diese mit der Go Eggelsen verbundenen Ge- 

biete gehen am 13. Januar 1425 mit „Halsgericht und allem 

Gericht" an das Domkapitel iiber. Zusatzlich verleiht der 

Bischof Stadt- und Marktrecht fiir das Weichbild, das sich 

im Schutze der Burg zu bilden begann15), jedoch vollzog sich 

hier nie der Ausbau zur Stadt.

Doch auch das Domkapitel war haufig in finanziellen 

Schwierigkeiten, die zur Verpfandung von Landereien und 

Burgen fiihrte. So vergibt das Kapitel 1437 bereits Burg und 

Go an den Domherrn Henning von Salder, der schon im 

Besitz der Burg Peine war, 1446 an Bodo und Heinrich von 

Saldern sowie an Ludwig von Veltheim. Der SchloKbrief, 

zuerst 1394 ausgestellt, wird bei jeder Verpfandung fast 

unverandert iibernommen. Danach haben die Pfandinhaber 

die Gebaude zu unterhalten und den Kriegsdienst zu leisten 

und dem Kapitel, wenn es von der Burg aus Krieg fiihren 

wollte, die Waffen zu stellen und die Besatzung zu verkb- 

stigen.

1449 wurde der Pfandbrief auf weitere zwblf Jahre verlan- 

gert, die Go Eggelsen gehbrt nun fest zu Steinbriick und es 

entsteht das Amt Steinbriick. Zu dieser Zeit wird das sicher 

seit dem Bau der Burg vorhandene und fiir Verpfandungen 

besonders interessante Vorwerk urkundlich erwahnt10). Der 

Dienst der Leute in der ehemaligen Go fiir die Burg wird 

dabei gleichzeitig auf zwei Tage aller vier Wochen festgelegt. 

Weitere Verpfandungen zu hohen Preisen zeigen deutlich, 

wie hoch der Wert von Burg und Amt eingeschatzt werden. 

Schon 1459 wird Steinbriick an den Domprobst Eckhard von 

Wenden und an Eckhardt von Hahnensee, Probst des Mo- 

ritzstiftes bei Hildesheim, verpfandet, 1461 und 1482 wie

der an den Domprobst und an seinen Bruder, Ritter von 

Wenden, fiir 4 000 Rheinische Gulden. Fiir die Erneuerung 

des Dammes in der Fuhseniederung durch Bernhard von Re

den sollen ihm bei der nach fiinf Jahren vorgesehenen Riick- 

gabe der Burg 60 Rheinische Gulden gezahlt werden.

Unter Bischof Barthold II. (1481 —1502) setzt sich der Dom

probst in der Auseinandersetzung um die Bierzese in Stein

briick fest und sichert entgegen den Vereinbarungen der 

Stadt Hildesheim die Offnung der Burg zu. Wahrend der 

Belagerung 1482 durch die bischoflichen Truppen entsetzt 

der Rat der Stadt die Burg, ohne dafi die Burg grbfieren 

Schaden erleidet. 1493 iibernimmt der Knappe Bernhard 

von Reden die Burg Steinbriick.

In der Hildesheimer Stiftsfehde (1519—1523) wird die Burg 

haufig in die Auseinandersetzungen hineingezogen. Nach

Luftaufnahme von Westen. Freigeg. 

v- Nieders. Ministerium f. Wirt- 

schaft und offentliche Arbeiten Nr. 

851/45 am 12. 10. 1971 (Quelle: 

Meyer-Roscher, 1971)
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der Schlacht bei Soltau fallt Herzog Heinrich d. J. von 

Braunschweig noch wahrend der Verhandlungen der Fiir- 

sten im Oktober 1519 im Amt Steinbriick ein, erobert und 

plundert die Vorburg und zieht weiter in das Amt Wohl- 

denberg17). Mit der Durchfiihrung der Acht an Bischof Jo

hann IV. (1503—1527) beauftragt, zieht Herzog Heinrich 

nut Erich von Calenberg zwei Jahre spater (1521) vor Stein- 

briick und wirft einen Wall um die Burg auf. Am 23. 9. 

1521 wird die Vorburg eingenommen und die Schanke ange- 

ziindet. Durch die starke Rauchentwicklung geschiitzt, wer- 

den zwei grofie Geschiitze vor dem Zugang zur inneren 

Burganlage ausgerichtet. Die geringe Besatzung von acht 

Bittern und 46 Bauern unter dem Burghauptmann Hans 

Barner ist bereit, sich zu ergeben, doch werden fast alle Ver- 

teidiger von den Angreifern getotet18). Mit Beendigung der 

Stiftsfehde geht Steinbriick im Quedlinburger Rezefi (7. 3. 

1523) durch Aufteilung des Grofien Stifts unter die siegen- 

den Welfen an Herzog Heinrich d. J. Steinbriicks Befesti- 

gungsanlagen werden ausgebaut, die Besatzung der Burg 

verstarkt und der Wirtschaftsbetrieb erweitert und verbes- 

sert. In dieser Zeit halt Heinrich den lutherischen Biirger- 

nieister von Lubeck, Jurgen Wullenwever, 1535—1537 bis 

zu dessen Hinrichtung in Steinbriick gefangen. 1541 erlafit 

Heinrich eine Amtsanordnung10), die die Belastung der Un- 

tertanen durch Dienste fast ins Unertragliche steigert. Zwei 

Tage in der Woche miissen sie fiir den Herzog Dienste lei- 

sten und dazu die Weidung seines Viehes und zusatzlich Burg- 

festen iibernehmen.

Im Schmalkaldischen Krieg iibergibt Herzog Heinrich die 

Burg zwar kampflos den protestantischen Fiirsten, deren 

Kommission 1542 zur Visitation in das Amt kommt, doch 

gelingt es dem Herzog 1545, die Burg und das Land fiir 

kurze Zeit einzunehmen, er mull sich aber im Kampf bei 

Hbckelheim (21. 10. 1545) dem Landgrafen Philipp von 

Hessen unterwerfen. Zu Beginn des nachsten Jahres erobert 

Philipp von Hessen Steinbriick und lafit die Walle und Boll- 

werke durch die Biirger von Braunschweig, Helmstedt, Mag

deburg, Goslar, Hildesheim und Hannover abtragen und 

die Graben auffiillen. Als sich 1547 die Besatzung der 

Schmalkalder Bundesgenossen aus Steinbriick und Wolfen- 

hiittel zuriickzieht, iibernimmt Herzog Heinrich nach seiner 

Freilassung noch im gleichen JahrBurg Steinbriick. Er zwingt 

die Stadt Hildesheim, wegen unterlassener Hilfeleistung 

Siihnegeld zu zahlen und verpflichtet die Untertanen des 

Rates im Amt Peine, bei der Wiederherstellung der Festungs- 

'•verke zwei Tage Dienst zu leisten.

In den weiteren Auseinandersetzungen zieht Graf Volrad 

von Mansfeld 1552 pliindernd durch das Amt Steinbriick 

und nimmt am 28. 10. 1552 die Burg ein, doch kann Herzog 

Heinrich ein Jahr spater nach dreitagigem Gefecht das Amt 

und am 23. 5. 1553 die Burg zuriickerobern.

Sein Sohn Herzog Julius lafit die Befestigungen verstarken 

und erbaut 1573 den Zwinger an der Westseite der Burg

anlage.

kVie wichtig fiir die Kontrahenten die Burg auch in den fol- 

genden Zeiten ist, zeigt die haufige Belagerung. So wird 

Steinbriick im Dreifiigjahrigen Krieg mehrfach umkampft. 

Im Mai 1626 brennen die Hauptgebaude durch ein auf dem 

Vorwerk gelegtes Feuer aus. Nach der Schlacht bei Lutter 

am Barenberge (27. 8. 1626) belagert der siegreiche Tilly 

schon am darauffolgenden Tag die Burg, deren Besatzung 

sich am 15. 9. 1626 ergibt. In den Kampf um die Burg schal- 

tet sich nun auch der Bischof von Hildesheim ein. Er fordert 

die Riickgabe der in der Stiftsfehde verlorengegangenen Burg 

und erreicht durch Beschlufi des Reichskammergerichtes in 

Speyer am 17. 12. 1629 die Ubergabe Steinbriicks. Bereits 

am 8. 1. 1630 ist das Domkapitel wieder im Besitz der Burg. 

Im Marz desselben Jahres tritt der Braunschweiger Herzog

Der Palas vom Innenhof aus gesehen. Die Zeichnung bei Lilntzel 

(1851) zeigt den 1845 abgebrochenen Treppenturm

nochmals als Besitzer auf und verhandelt iiber den Wieder- 

aufbau der bei Tillys Abzug von Steinbriick 1626 abgebrann- 

ten Miihle. Doch schon bald wird die Burg von den kaiser

lichen Truppen besetzt. Im Januar 1632 belagern die Schwe- 

den die Feste, ziehen sich nach vergeblichen Versuchen, die 

Burg einzunehmen, zuriick und erreichen erst im Juni deren 

Ubernahme, als Pappenheim seine Besatzung nach Wolfen- 

biittel abzieht. Nach der Eroberung der Stadt Hildesheim 

durch die Braunschweiger wird auch Steinbriick von ihnen 

eingenommen. Sie miissen jedoch aufgrund des Restitutions- 

rezesses 1643 das Grofie Stift und damit auch Steinbriick an 

das Bistum Hildesheim zuriickgeben.

Nach den vielen Kampfen und der Zerstbrung der Vertei- 

digungswerke besitzt die Burg nur noch geringe militarische 

Bedeutung. Mit der Wiedereinfiihrung des katholischen 

Glaubens wird 1652 die Burgkapelle in eine Pfarrkirche 

umgewandelt. Die Brauerei wird 1659 wieder in Betrieb 

genommen und im Vorwerk vier, unter einem Dach zusam- 

mengeschlossene, kleine Hauser fiir die Brauleute erstellt 

und neue Wirtschaftsgebaude errichtet. Die oberen Geschosse 

des miichtigen Zwingers werden 1660 abgebrochen und 1667 

mit dem fortschreitenden Ausbau des Okonomiehofes ein 

Teil des Grabens mit den Resten des Walles aufgefiillt und 

als Obstgarten genutzt. Das bisherige Vorwerk wird erheb- 

lich vergrbfiert, so dab seine urspriingliche Form heute nicht 

mehr erkennbar ist. 1682—1685 wird ein grofies, massives 

Schweinehaus erbaut und mit 32 000 Dachziegeln gedeckt, 

1692 wird die Gerstenscheune und 1702 das Amtmannhaus, 

1715 die Roggenscheune und 1716 der mit dem Stiftswap- 

pen versehene Schafstall errichtet.

Da bei der Ubernahme der Burg wohl das ganze landwirt- 

schaftliche Inventar fehlte, verpachtet das Domkapitel zu- 

nachst die Landereien an Eingesessene des Amtes. Spater 

erhalt der Amtmann die Landwirtschaft zunachst auf vier,
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dann auf zwblf Jahre in Pacht. Findet sich kein Pachter, 

iibernimmt das Domkapitel in der Folgezeit die Okonomie 

und setzt einen Verwaiter ein.

1711 will Hannover eine gerechtere Behandlung der Pro- 

testanten vom Domkapitel erzwingen und besetzt fur kurze 

Zeit Steinbriick, bis durch ein am 11. 7. 1711 geschlossenes 

Abkommen das Kapitel wieder in den Besitz der Burg 

kommt. Wahrend des Siebenjahrigen Krieges wird Stein

briick zweimal Hauptquartier der kriegsfiihrenden Heere, 

1757 Quartier der Franzosen und 1761 des Corps des preu- 

fiischen Generals Graf Luckner. Nach den Kriegswirren muB 

die Bbttcherei neben dem Braukeller wegen Einsturzgefahr 

abgebrochen werden.

Wahrend der Pacht durch den Domherrn Wilhelm von 

Bochholtz (1756—1768) wird die neue RoBmiihle erbaut 

und neue Meiereigebaude aufgefiihrt. 1785 pachtet der Kam- 

merrat Kamiah aus Stederburg die Landwirtschaft fur 6 300 

Taler. In dieser Zeit wird 1786—1790 anstelle der seit 1665 

benutzten Kapelle auf der Burg aus den Steinen der Befe- 

stigungen eine neue Kirche auBerhalb des Burggelandes er- 

richtet.

Durch die Sakularisation des Bistums (1802) geht das Amt 

Steinbriick nach jahrelangen Verhandlungen in den Besitz 

PreuBens uber. 1806 dem Kbnigreich Westfalen zugeschlagen, 

wird Steinbriick 1810 von der Regierung Jeromes als Staats- 

domane eingezogen, 1812 die Burg und die zugehbrigen Lan- 

dereien an den Osnabriicker Landwirt Gustav von Giilich 

verkauft. Von ihm erwirbt der Hildesheimer Biirgermeister 

Christoph Liintzel 1818 Steinbriick fiir 125 000 Goldtaler, 

von dessen Witwe Dorette, geb. Meyer kauft die Kloster- 

kammer 1862 als Verwaltungsamt der durch die Sakulari

sation in Staatsbesitz iibergegangenen Gebiete die Domane 

Steinbriick. Wahrend des Zweiten Weltkrieges iibergab die 

Klosterkammer das Gut der Umsiedlungsgesellschaft der 

Salzgitter-Werke, die nach dem Krieg die Aufsiedlung des 

Gutes an Vertriebene und Bauern aus dem Salzgittergebiet 

vornimmt. Das Burggelande mit den seit 1818 nicht mehr 

bewohnten Gebiiuden wird 1955 Eigentum der Lutherischen 

Hannoverschen Landeskirche, die das verbliebene ErdgeschoB 

des Zwingers 1956 zu einer Kirche ausbauen laBt. Palas, 

Reste des Brauhauses und des Pforthauses sind ungenutzt 

und verfallen zusehends. Der Stumpf des Bergfrieds, der 

ebenso wie das Pforthaus 1955 gesprengt werden sollte und 

nur durch Protest der Bevblkerung vor der Zerstbrung ge- 

rettet wurde, ist durch den evangelisch-Iutherischen Kirchen- 

kreis Hoheneggelsen seitdem zu Jugendraumen umgebaut 

worden.

Geographie und topographische Lage

Die Bundesstrafie 1 entspricht noch heute dem Verlauf der 

alten Ost-West-Strafie, die Hildesheim mit Braunschweig 

verbindet. 20 km nordbstlich von Hildesheim durchquert 

die Strafie das breite Fuhsetal. Eine Insel in der sumpfigen 

Niederung neben dem schon in sehr friiher Zeit aufgeschiit- 

teten Damm wurde als Standort fiir die Grenzburg der Hil

desheimer Bischbfe gegen die Braunschweiger ausgesucht. Die 

von Siiden kommende Fuhse weicht in diesem Bereich ein 

wenig nach Osten aus und biegt, die flache Anhbhe der Burg- 

insel umflieBend, rechtwinklig nach Westen und kurz darauf 

wieder nach Nordwesten ab. Diese natiirliche Situation aus- 

nutzend, wurde das Wasser der Fuhse entsprechend den to- 

pographischen Verhaltnissen um diese nur wenig ansteigende 

Anhbhe herumgefiihrt und gleichzeitig ein doppeltes Wasser- 

grabensystem gespeist.

Gesamtanlage

Die Veranderungen im Zuge der Aufsiedlung der Domane 

Steinbriick nach dem Zweiten Weltkrieg lassen die GrbBe 

der Anlage mit der auf einer flachen Anhbhe im Sumpfge- 

biet der Fuhse errichteten Burganlage kaum noch ahnen. 

Durch einen Wall und den davor liegenden, auf einer Karte 

von 185120) noch annahernd rechteckig verlaufenden Was- 

sergraben wurde die Burganlage geschiitzt. Der Zugang er- 

folgt von Siiden durch ein erstes Tor und, ehemals durch 

eine Mauer mit ihm verbunden, durch ein breitgelagertes, 

noch in Resten vorhandenes Pforthaus. In der Mitte des etwa 

150 x 120 m grofien Areals liegt die Kernburg mit dem Palas 

in Siidwest-Nordost-Ausrichtung und siidlich davon — nicht 

ganz im rechten Winkel zum Palas — der Querfliigel mit an- 

schlieBendem Bergfried. Vom Palas zieht sich nach Westen 

ein iiberwblbter, durch Erdaufschiittungen auBerlich kaum 

erkennbarer Gang zum 1573 errichteten Zwinger, der an der 

Nordwestecke der Burganlage friiher direkt am Ufer des 

Wassergrabens stand.

Ein zweiter im weiten Bogen siidlich verlaufender Wasser- 

graben schloB die 1421 erstmals urkundlich erwahnte Vor- 

burg ein, deren Gebaude heute nicht mehr bestehen. Siidlich 

dieser Vorburg entwickelt sich seit Mitte des 18. Jahrhun- 

derts ein grbflerer Okonomiehof, aus dem der jetzige Ort 

Steinbriick entstanden ist.

Von den Wassergraben hat sich nur ein kleines Stuck des in- 

neren Grabens siidlich des Pforthauses erhalten, wahrend die 

Fuhse in einem Teil des bstlichen Grabens nach Norden ab- 

flieBt. Die Zerstbrung der aufieren Befestigungsanlagen nach 

dem DreiBigjahrigen Krieg war so stark, dafi nur noch ein 

Mauersockel von etwa 0,45 m entlang des ehemals in nord- 

bstlicher Richtung ausgehobenen Grabens siidlich der Burg

anlage erhalten blieb.

Aufschlufi uber die Grbfie der Gesamtanlage von Steinbriick 

gibt ein Gemalde von Pascha Johann Friedrich Weitsch 

(1723—1803), der seit 1757 als Porzellanmaler in der Ma- 

nufaktur Fiirstenberg tatig war21). Fiirstbischof Friedrich 

Wilhelm Freiherr von Westfalen beauftragte Weitsch, Stadte, 

Feldklbster und Amtssitze des Hochstifts zu malen; 29 von 

32 der nach 1769 entstandenen Gemalde sind erhalten22). 

Die genaue Darstellung der Gebaude liefi sich an mehreren, 

besser erhaltenen Anlagen nachweisen, so daB der Abbildung 

von Steinbriick hoher dokumentarischer Wert beigemessen 

werden kann. Weitsch malte die Burg von Nordosten; der 

hohe Palas mit dem Schornstein auf der Westseite, dem An- 

bau iiber dem Brauhaus, und der rechtwinklig ansetzende 

gleichhohe Gebaudeteil, der den Querfliigel oder den Trep- 

penturm darstellen kbnnte, sind die dominierenden Bauten 

der Kernanlage. Im Osten ist an den Palas ein zweigeschos- 

siger Bau angeschlossen, der z. Zt. Liintzels (1851) noch be- 

stand23). Die heute nur in Resten vorhandene bstliche Um- 

fassungsmauer ist mit Zinnen zur Zeit von Weitsch noch 

vollstandig erhalten und verdeckt zum Teil das im Siiden 

liegende Torhaus. Von den weiteren Befestigungsanlagen ist 

in der Darstellung nichts zu erkennen. Dagegen ist der Kern

anlage im Norden ein hoher zweigeschossiger Bau mit vor- 

gezogenem, iiber ein Ecktreppentiirmchen erschlossenem Mit- 

telteil und Zwerchgiebel vorgebaut, von dessen Existenz bis- 

her weder das vorliegende Kartenmaterial noch Ortsbege- 

hungen AufschluB gegeben haben. Gleichfalls unbekannt 

waren bisher GrbBe und Aussehen der grofien Wirtschafts- 

gebiiude im Siidwesten und der Miihle im Nordwesten der 

Burg, die aufgrund des bei Liintzel 1851 abgebildeten Pla

nes ihrer Lage nach zugeordnet werden kbnnen.

Befestigungsanlage

Die nur in wenigen Resten vorhandenen, friiher sehr stark 

ausgebildeten Befestigungen der Burg Steinbriick lassen sich 

kaum noch in ihrer Gesamtheit nachvollziehen. Die oben 

schon erwahnte Karte weist auf einen doppelten Wassergra-
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Ausschnitt aus einem Gemalde von Pascha Johann Friedrich Weitsch (1723—1803). Das Bild entstand nach 7769.

ben mit dazwischen liegendem Wall kin, ohne dal? der Wall- 

verlauf exakt beschrieben werden konnte.

Der bei Mithoff 1875 abgebildete Grundrifi zeigt einen fast 

kreisrunden Wassergraben, der vermutlich nur vereinfacht 

gezeichnet, den verschliffenen Zustand widergibt24).

Aus der ersten Phase des Ausbaues, nachdem die Anlage 

dutch Pfandschaften fast baufallig geworden ist, hat sich ein 

Rezel? von 1421 erhalten, in dem das Domkapitel den Dom- 

probst mit der Herstellung folgender Bauten beauftragt: Ein 

Holzwerk von 8 Spannen Lange auf das Steinwerk zu er- 

richten, das an die Zugbriicke schlagt. Die Stander sollen 

14 Ful? hoch sein, der Bau soli mit einem Uberhang verse- 

hen werden, ahnlich der gerade neu erbauten Konstruktion 

auf dem Hof zu Rbssing und mit Schiefer abgedeckt wer

den. Dariiber komme ein Estrichboden, neue Treppen, Fen

ster und Tiiren sind einzusetzen, neue Schornsteine hochzu- 

ziehen und ein heimliches Gemach einzurichten. Als weiteres 

Bauwerk wird ein Bergfried bei der vordersten Briicke in 

Auftrag gegeben, 3 Spannen die Ruthe und 24 Full hoch 

auf Pfahle und Grundmauern zu setzen. Der Bergfried soli 

wehrtechnisch fertig ausgeriistet mit einem halben Ziegel- 

dach gedeckt werden. Daneben soil ein „hamer“ (?) gesetzt 

werden, an den die Zugbriicke anschlagt. Die Briicke sei 

ebenso wie die abgebrannten Bauten im Vorwerk an der 

Fuhse instand zu setzen25). Danach ist der Bergfried ab 1421 

in Bau. Er bildet die siidlichste Befestigung der inneren 

Burganlage, an den direkt eine Zugbriicke heranfiihrt.

Der Bergfried ist im Westen um 80 cm vor die Aufienmauern 

des heutigen Querfliigels vorgezogen und bildet mit seiner 

siidlichen Wand die Aul?enseite der Anlage. Der auf der 

Westseite ebenfalls um 80 cm zuriickgesetzte Rest einer 

1,40 m starken Mauer scheint den siidlichen aul?eren Ab- 

schlufi der inneren Burganlage gebildet zu haben, die mit 

einer in Verlangerung der Ostseite des Palas gefiihrten 1,85 

m starken Mauer im Siidosten zusammengetroffen sein wird. 

So ergabe sich eine nicht ganz rechtwinklige Kernanlage mit 

den Aul?enmal?en von etwa 42 x 34 m mit dem Palas im 

Norden, dem Bergfried im Siidosten und Umfassungsmauern 

im Osten und Siiden. Ob bei dieser ersten Anlage im We

sten nur ein Mauerzug Palas und Bergfried miteinander ver

band oder schon ein Querfliigel bestand, ist ohne Grabungen 

nicht zu klaren. Vom Aufbau her entspricht die Grundril?- 

anordnung den Kernanlagen der ebenfalls von den Hildes- 

heimer Bischofen errichteten Wasserburgen Steuerwald 

(1310—1313)26) und Marienburg (1346—1349)27).

Der siidlich vorgelagerte aufiere Burghof wird durch ein 

zweigeschossiges Pforthaus nach Siiden hin abgeschlossen. 

Ein auf der Nordseite noch 1910 in dem Inventarband der 

Kunstdenkmaler der Provinz Hannover28) dargestelltes 

Mauerstiick konnte die westliche Begrenzung des Burghofes 

gewesen sein. Siidlich des Pforthauses findet sich noch der 

Rest eines Mauerstiickes mit grower rundbogiger Offnung, 

die den urspriinglichen Zugangsweg markiert, ohne dal? der 

weitere Verlauf dieser fast drei Meter starken Mauer exakt 

nachvollzogen werden kann.

Bei dem weiteren Ausbau der Burganlage unter den Braun- 

schweigern wird 1573 im Westen der polygonale, mehrge- 

schossige Zwinger mit einem Durchmesser von 19,50 m er- 

richtet und mit einem gewblbten Kellergang mit dem Palas 

verbunden.

Uber den oberen Abschlul? der Wehrmauern, den Verlauf 

der aufieren Ringmauer und die Obergeschosse des Zwingers 

lassen sich bei dem geringen Baubestand der Wehranlagen 

und den wenigen Quellen keine genaueren Aussagen ma- 

chen.

Pforthaus

Hauptzugang zur alten Burg war das verteidigungsfahig 

ausgebaute, heute nur noch zweigeschossige Pforthaus mit 

sauber gehauenen und miteinander verzahnten Eckquadern. 

Das massive, 20,55 m breite und 8,75 m tiefe Gebaude ist 

aus lagerhaftem Bruchsteinmauerwerk von 1,70 m Starke 

errichtet, das durch breite senkrechte Risse auf der Nord- 

und Ostwand einsturzgefahrdet ist. Das urspriingliche Ni

veau lag etwa 1 m tiefer als heute, so dal? der mittlere der 

drei Raume im Erdgeschol? mit seinen 4 m breiten rund- 

bogigen Offnungen eine Durchfahrtshohe von etwas mehr 

als 4 m gehabt haben mul?. Seitlich schliefit sich im Westen 

ein vom nbrdlichen aufieren Burghof und von der Siidseite 

her zuganglicher Raum an, der mit dem Mitteltrakt nicht 

verbunden ist. Ein kleines rechteckiges Fenster und eine 

Schiel?scharte sind in die Nordwand eingesetzt. Zwischen 

Tordurchfahrt und Tiiroffnung des Seitenraumes sind an
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Torhaus Burg Steinbruck Grundrifl EG und 1. OG

Pforthaus vom Innenhof aits gesehen. Hinter den Schiebetoren be- 

findet sich der gewolbte Durchgang. Durch den Baumbewuchs 1st 

das Gebaude stark einsturzgefahrdet

der Nordwand die Reste eines etwa 1,30 m starken Mauer- 

ansatzes sichtbar, der in Richtung Bergfried weist. Die west

liche Aufienmauer ist durch einen ebenfalls 1,30 m starken 

und bis zu einer Hbhe von 4 m reichenden Mauerrest nach 

Siiden verlangert und mufi die westliche Begrenzung eines 

Torweges bis zum etwa 25 m siidlich gelegenen rundbogigen 

aufieren Zugang gewesen sein.

Nach Osten schliefit sich an die Durchfahrt ein quadratischer, 

5,75 m breiter Raum an, der zum aufieren Burghof hin 

ebenfalls eine Rundbogentiir und ein kleines Rechteckfenster 

besitzt. Ein schrag durch das Mauerwerk, den Tordurchgang 

nach Norden hin iiberblickendes Fenster lafit hier die Wach- 

stube vermuten, auf die siidlich ein 4,60 m breiter und 9,75 

m langer tonneniiberwolbter Raum ohne Lichtbffnungen 

folgt. Von Siidwesten nur durch ein Stuck der Aufienmauer 

sichtbar, sonst durch die Reste eines Walles abgedeckt, 

scheint es sich um einen kasemattenartigen Teil der Burgbe- 

festigung zu handeln, der — wie auch das westliche Mauer- 

stiick — in Richtung des aufieren Zuganges fiihrt.

Das Obergeschofi des Pforthauses, dessen Mauern noch eine 

Starke von 1,55 m haben, ist durch zwei massive Scheide- 

wande in drei tonneniiberwolbte Riiume mit einer Scheitel- 

hbhe von 3,30 m aufgeteilt, die untereinander durch Rund- 

bogenoffnungen verbunden sind. Jeder Raum war von Nor

den her durch heute zum Teil vermauerte, gekuppelte Recht

eckfenster mit spatgotisch profilierten Sandsteingewanden be- 

lichtet. Der bstliche, etwas grofiere Raum oberhalb der 

„Wachstube“ verfiigt uber einen in der Zwischenwand zum 

mittleren Raum eingesetzten Karnin und war von Osten 

her uber eine Rundbogentiir mit Sandsteingewanden (vom 

Wall aus?) zuganglich. Erdgeschofi und Obergeschofi waren 

durch Holzbalkendecken getrennt, so dafi die innere Er- 

schliefiung anhand des heutigen Baubestandes nicht mehr 

nachzuvollziehen ist.

Oberhalb des Obergeschosses ist ein etwa 1 m hohes und 

ringsum 1,30 m starkes Stiick der Aufienmauer erhalten. Der 

heute mit Erde ausgefiillte und mit dichtem Buschwerk be- 

setzte Innenraum, der im vorigen Jahrhundert als Garten 

fiir den Pachter angelegt wurde, lafit nicht mehr erkennen, 

ob es sich hier um ein weiteres Geschofi gehandelt hat oder 

ob die Mauer der Rest eines auf dem Pforthaus aufgefiihr- 

ten Wehrganges ist.

Bergfried

Die Siidwestecke der inneren Burganlage nimmt der heute 

nur noch 11 m hohe Stumpf des im Grundrifi quadratischen 

Bergfriedes ein. Es mufi sich um den in der Urkunde von 

1421 in Auftrag gegebenen Bergfried handeln. Das block

haft gemauerte und an den Ecken quaderverzahnte Bruch- 

steinmauerwerk ist im Westen und Osten jeweils um 80 cm 

vor die Aufienmauern des Querfliigels vorgezogen. Ein eben

falls 80 cm nordlich der Ostwand ansetzendes 1,90 m brei- 

tes Mauerstiick gibt den Anschlufi der ehemaligen inneren 

siidlichen Umfassungsmauer an. Seine massiven Bruchstein- 

mauern mit einer Starke von 2,55 m bis 3,20 m schliefien 

im Erdgeschofi einen Kerker mit einer Breite von 5,40 x 

5,40 m ein, der nur durch einen 90 cm breiten und 1,90 m 

hohen schrag nach innen abfallenden Gang zuganglich war. 

Hier hielt Herzog Heinrich d. J. von Braunschweig 1535 — 

1537 den lutherisch gesinnten Liibecker Biirgermeister Jurgen 

Wullenweber gefangen. Auf sechs 0,35 m breiten Steinkon- 

solen ist die Holzbalkendecke aufgelagert, iiber der sich die 

vom Querfliigel aus zu erreichende, mit einem flachen Seg- 

mentbogen iiberdeckte, 4,10 m hohe Gerichtsstube befand. 

In tiefen Fensternischen in der West- und in der Siidmauer 

sind die mittelalterlichen Steinbanke erhalten. Aussparungen 

im Mauerwerk iiber den Banken dienten vermutlich zur Auf- 

nahme von Aktenmaterial. Je ein kleines rechteckiges Fen-
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ster in den Sitznischen war die einzige Belichtung des Rau- 

mes.

Vom ersten ObergeschoB aus fiihrt in der nordlichen 3,20 m 

starken Aufienmauer eine 1 m breite Treppe in das nur noch 

in Resten vorhandene zweite ObergeschoB, dessen AuBen- 

mauerstarken gegeniiber den beiden unteren Geschossen je

weils nur urn 30 cm verringert wurden. Zugleich ist durch 

Treppenstufenreste und eine im Mauerwerk erhaltene Rund- 

bogenoffnung auf der Nordseite ein Zugang vom Querflii- 

gel aus nachweisbar. Die AuBenmauerreste des Bergfriedes 

sind bei den seit 1957 vorgenommenen Renovierungsarbeiten 

gesichert worden. Die zwei noch vorhandenen Geschosse 

des Bergfriedes sind zu Jugendraumen ausgebaut worden.

Palas

Die Nordseite des inneren Burghofes nimmt der mit fiinf 

Geschossen dominierende Baukorper des Palas ein. Durch- 

gehendes Bruchsteinmauerwerk deutet auf gleichzeitige Ent- 

stehungszeit, obwohl im Keller und den folgenden drei Ge

schossen eine 0,90 m starke Querwand eine Zasur darstellt. 

Die Nordwest- und Nordostecke sind quaderverzahnt aus- 

gefiihrt und daher als nbrdliche AuBenmauer des inne

ren Burghofes anzusprechen, wahrend die beiden siidlichen 

Ecken erst ab dem zweiten ObergeschoB mit Eckverzahnung 

des Mauerwerks versehen sind. Im Westen geht die Giebel- 

wand nahtlos in die Aufienmauer des Querfliigels liber, wah

rend auf der Ostseite auf einer Lange von drei Metern ein 

erhaltenes Mauerstiick die Wand des Ostgiebels nach Siiden 

verlangert. Die drei Aufienmauern des Palas sind jeweils im 

Keller- und Erdgeschofi 1,90 m stark, der Ansatz der Um- 

fassungsmauern liegt jeweils bei 10,50 m liber heutigem Hof- 

niveau.

Uber die ganze Lange von 33,0 m ist das Gebaude unter- 

kellert, die ostliche Seite mit zwei Reihen von je vier Kreuz- 

gratgewblben auf freistehenden Pfeilern und einer lichten 

Hbhe von 1,60 m liber heutigem Gelande versehen. Der Aus- 

hub des Erdbodens im Rahmen der Bauaufnahme wurde bis 

etwa 1,50 m Tiefe vorgenommen, ohne daB das ehemalige 

Fufibodenniveau erreicht wurde. Die am Scheitel des der 

AuBentlir zugewandten Gewolbes eingefiigte Jahreszahl 

1589 kbnnte den Zeitpunkt der Einwolbung angeben; aus 

dem Baubestand war dies nicht zu klaren. Noch im 19. Jahr- 

hundert wurde das Gewolbe als Brauerei genutzt29). Das 

westliche, etwas kiirzere Kellergeschofi ist im westlichen Teil 

tonnenliberwblbt, mit einer lichten Hbhe von etwa 5,75 m 

liber Keller und ErdgeschoB und besitzt einen im siidlichen 

Mauerwerk eingefiigten machtigen Schornstein. Der 5,25 m 

breite, vom Hof aus zugangliche und an die 90 cm starke 

Zwischenwand angrenzende, quer durch den Palas gehende 

Raum scheint friiher als Treppenbereich gedient zu haben. 

Gleichgrofie, iibereinanderliegende gekuppelte Rechteckfen- 

ster zum Innenhof und das Fehlen von Fensterbffnungen 

auf der Nordseite weisen auf diese Funktion hin.

Alle Vollgeschosse waren durch Holzbalkendecken vonein- 

ander getrennt und hatten unregelmafiig verteilte gekuppelte 

und mit spatgotischen Sandsteingewanden eingefaBte Fenster, 

die heute zum grbBten Teil zugemauert sind. Auf der Nord

seite weisen die je Geschofi versetzt angeordneten Krag- 

steine auf die hier friiher angebauten Aborterker hin. 1845 

wurde der aufiere Teil eines achteckigen Treppenturmes auf 

der Innenhofseite abgebrochen. Ein Teil der inneren Run

dung und die gegeneinander versetzten, heute zugemauerten 

Zugange zu den einzelnen Geschossen sind heute noch er- 

kennbar. Eine Abbildung des Zustandes kurz vor 1845 mit 

der in Niedersachsen fiir die Renaissance typischen Form 

des Treppenturmes ist bei Liintzel abgebildet30). In der glei- 

chen Zeichnung ist auch ein noch 1875 vorhandener zweige- 

schossiger Anbau am Ostgiebel dargestellt, auf den ein noch 

im Mauerwerk sichtbarer Rundbogen im ErdgeschoB der 

Giebelwand hinweist. Der Ostgiebel ist im Bereich des Dach- 

raumes vermutlich erst nach dem Dreifiigjahrigen Krieg in 

Fachwerk ausgefiihrt worden. Der heute gewalmte West- 

giebel mit umlaufendem profiliertem Gesims, das auf den 

Langsseiten abrupt nach etwa 2 m abbricht, lafit sich in dieser 

Form nicht erklaren, da keine deutlich sichtbaren Mauer- 

stbrungen auf den Langsseiten des Palas vorhanden sind, 

die auf einen friihen nordwestlichen Eckturm hindeuten 

kbnnten.

Die auf Steinkonsolen aufliegenden Holzbalkendecken aller 

Geschosse sind trotz Baufalligkeit noch begehbar, die Trenn- 

wande aus Fachwerk mit Lehmschlag sind von schlechter 

baulicher Substanz. Eine Sanierung scheint hier kaum noch 

mbglich zu sein. Durch grofie Rundbogenoffnungen mit dem 

westlichen KellergeschoB verbunden, schliefit sich ein spater, 

wohl bei der Anlage des Zwingers angefiigter, mit zwei

Palas vom Innenhof her gesehen. 

Auf der rechten Seite der Ansatz 

der Burgmauer. Deutlich erkennbar 

die Tiiroffnungen zum 1845 abge- 

rissenen Treppenturm
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Ansicht der Kernanlage von der ehemaligen Vorburg aus. Der 

Querfliigel liegt zwischen dem Palas (links) und den Resten des 

Bergfriedes (rechts)

Kreuzgratgewolben tiberdeckter Keller an. Die bei Liintzel 

angefiihrte und um 1763 abgebrochene Bbttcherei neben dem 

Braukeller mufi auf diesem Kellergeschofi gestanden haben, 

auf dem heute noch ein Fachwerkhaus steht.

Querfliigel

Zwischen dem Palas im Norden und dem Bergfried im Sii- 

den ist der 18,40 m lange Querfliigel eingespannt. Seine 

westliche AuBenmauer mit einer Starke von 1,90 m war zu- 

gleich aufiere Umfassungsmauer des inneren Burghofes. Die 

nur 0,50 m starke Langswand zum Innenhof ist auf einen 

spateren abermaligen Ausbau zuriickzufiihren. Haufig vorge- 

nommene Umbauten haben den Raumeindruck stark veriin- 

dert. Die auf der Westseite noch sichtbaren, zum Teil zuge- 

mauerten, gekuppelten Rechteckfenster mit gleicher Profi- 

lierung der Sandsteingewande wie die des Palas und des 

Pforthauses, weisen auf eine ehemalige Nutzung zu Wohn- 

zwecken hin. Eine Querwand scheidet zum Bergfried einen 

6,05 m breiten, in Langsrichtung tonneniiberwolbten Raum 

aus, der mit der Einrichtung des Bergfriedes zu Jugendrau- 

men renoviert wurde. Uber die ganze Lange des Querfliigels 

spannt sich heute ein 18,40 m weites Tonnengewblbe, das 

das nbrdlichste Fenster des zweiten Geschosses in der West

wand schneidet. Ein in der nur noch zweigeschossigen hof- 

seitigen Wand eingesetzter Wappenstein mit der Jahreszahl 

1705 mag die Entstehung des Gewblbes angeben. Meyer- 

Roscher vermutet im Querfliigel die ehemalige Burgka- 

pelle31), die 1652 bei der Wiedereinfiihrung des katholischen 

Glaubens im Amt Steinbriick zur Pfarrkirche umgewandelt 

wurde, so dafi danach eine Einwblbung schon vor 1705 mbg- 

lich erscheint. Allerdings wird die erste Burgkapelle wie bei 

den vergleichbaren Bauten der Hildesheimer Bischbfe im 

Palas selbst zu suchen sein.

Bei der Aufnahme Steinbrticks 1910 in den Inventarband 

der „Kunstdenkmaler in der Provinz Hannover“ wurde der 

Querfliigel als Brennerei genutzt32). Fur diesen Zweck wa- 

ren zum Innenhof neue Fenster eingesetzt worden. Die nach- 

tragliche Einwblbung mit der riesigen Tonne driickt die nur 

50 cm starke hofseitige Wand nach aufien. Zwei Zuganker 

aus Eisen sollen ein weiteres Ausweichen der Wand verhin- 

dern.

Zwinger

Von dem nbrdlich des Palas angelegten Kellergewblbe ist 

der etwa 35 m entfernte Zwinger iiber eine rundbogige Tur 

und durch einen im Wall kasemattenartigen, gewblbten, 

etwa 1,75 m breiten und 2,60 m hohen Gang zu erreichen. 

Nach einer Inschrift im Bruchsteinmauerwerk hat Herzog 

Heinrich d. J. von Braunschweig den schon damals als 

„Kehrwieder-Turm“ bezeichneten Bau 1573 errichten las- 

sen33). Mit polygonalem Grundrifi, dessen einzelne Seiten 

3,45 m lang sind, hat der Turm einen Durchmesser von 

19,50 m. Das Innere ist in fiinf Nischen, annahernd alle 

3 m tief und um 3,50 m hoch, aufgeteilt, die von einem 

6,95 m im Durchmesser groBen kuppeliiberwblbten Raum 

im Zentrum abgehen. Durch eine 1,10 m grofie Offnung war 

das Erdgeschofi mit den dariiberliegenden Raumen verbun- 

den. Die Nischen nahmen die Pulvergeschiitze auf; bis zu 

drei, sich nach auflen erweiternde Schiefischarten in der 2,45 

m dicken Aufienmauer sind in den Nischen angeordnet. In 

die Trennmauer zwischen den einzelnen Nischen sind Rauch- 

abzugsbffnungen eingebaut.

1660 wurden die oberen Geschosse des Zwingers abgebro- 

chen. 1956 richtete man in dem vollstandig erhaltenen Erd- 

geschofl eine evangelisch-lutherische „Kehrwieder-Kirche“ 

ein und schlofl den Turmstumpf mit einem Zeltdach ab.

Rekonstruktionsversuch und Datierung

Zusammen mit den schriftlichen Quellen, dem Gemalde von 

Weitsch, den 1851 verbffentlichten ersten Grundrifizeich- 

nungen des damaligen Bestandes und den zeichnerischen 

Darstellungen war die 1954 durch die ev.-luth. Landeskirche 

vorgenommene Bestandsaufnahme des Zwingers erster An- 

haltspunkt, um die baugeschichtliche Entwicklung der Burg
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Der Tnrmstumpf des ehemaligen 

Batterieturmes (Zwinger) wurde 

1956 zu einer Kirche umgebaut

Steinbriick zu ermitteln. Eine genaue Erfassung des Pfort- 

hauses und der inneren Burganlage durch die 1974 von Geor

gina Radas und Ralf Kruger durchgefiihrte Bauaufnahme 

ergab eine Reihe neuer Erkenntnisse. So soil der Versuch un- 

ternommen werden, trotz des relativ sparlichen Quellen- 

und Kartenmaterials die baulichen Veranderungen in ein- 

zelne Bauphasen einzuteilen.

1. Erbauungszeit, etwa 1370—1380:

Errichtung der inneren, fast rechtwinkligen Burganlage 

mit dem Palas im Norden, dessen Westseite moglicher- 

weise zunachst turmartig ausgebildet war. Bau einer 

1,90 m starken und etwa 10 m hohen Umfassungs- 

mauer. Die Burganlage bildete auf enter leichten An- 

hohe in der Fuhseniederung ein durch einen breiten, 

von der Fuhse gespeisten Wassergraben umzogenes 

Rechteck von 42 x 34 m. Das doppelte Wall-Graben- 

System schlofi eine trapezfbrmige Flache von etwa 150 

x 120 m ein. Ein sicher vorhandenes Vorwerk mufi siid- 

lich, durch einen Umflutgraben geschiitzt, angelegt ge- 

wesen sein.

2. Erste Ausbauphase (1421 bis etwa 1430):

Durch eine Urkunde von 1421 ist der Auftrag zum 

Bau des Bergfriedes, einer neuen Zugbriicke neben dem 

Bergfried und Renovierungsarbeiten am Palas mit dem 

Neubau von Abortanlagen belegt. Zugleich sollen neue 

Gebaude auf der Vorburg errichtet worden sein.

3. Ausbau unter Herzog Heinrich d. J. von Braunschweig 

(ab 1523 bis etwa 1542):

Nach dem Quedlinburger Rezefi wird Heinrich Stein- 

briick zugesprochen. Die Befestigungsanlagen, heute 

nicht mehr vorhanden, werden verstarkt. Nach der Nie- 

derlage Heinrichs (1545) werden Walle und Bollwerke 

geschleift, die Graben zugeschiittet.

4. Wiederaufbau der Befestigungsanlagen (etwa 1547— 

1550):

Wiederherstellung der Festungswerke, vermutlich Aus

bau des Pforthauses und Bau des Torweges zum siid- 

lichen Tor unter Herzog Heinrich.

5. Verstarkung der Befestigungen (ab 1570) und Bau des 

Zwingers (1573) unter Herzog Julius von Braun

schweig, Einwolbung des Kellergeschosses (1589)?, An- 

bau des Treppenturmes an der Siidseite des Palas?

6. Zerstorungen im Dreifiigjahrigen Krieg und Wiederauf

bau:

1626 Vorwerk und innere Burganlage brennen aus, Re- 

paraturen. 1632 Einnahme und teilweise Zerstorung 

der Burg und Befestigungsanlagen (keine genauen An- 

gaben mbglich), Ubernahme der Burg durch das Dom- 

stift Hildesheim. Ausbau der Burgkapelle im Querfliigel 

zur Pfarrkirche (1652), Einzug des Tonnengewolbes (?). 

Neue Einrichtung der Brauerei im Kellergeschofi des 

Palas (1659). Anbau eines zweigeschossigen Gebaudes 

an den Ostgiebel des Palas. Abbruch der oberen Zwin- 

gergeschosse.

7. Ausbau des Vorwerks zum Oekonomiehof:

1667 Auffiillung des siidwestlichen Teiles des Wasser- 

grabens mit den Wallresten, Neubau von Wirtschafts- 

gebauden aus den Steinen der Befestigungsanlagen: 

1682—85 Schweinehaus, 1692 Gerstenscheune, 1702 

Amtsmannshaus, 1715 Roggenscheune, 1716 Schafstall. 

Lage der Gebaude zueinander durch einen Plan von 

1851 bekannt.

8. Erweiterung des Oekonomiehofs zur Dorfanlage (ab 

1760):

1760—68 Neubau der Rofimiihle und der Meiereige- 

baude. 1786—90 Neubau einer Kirche.

Die innere Burganlage wird zu Wohn- und Wirtschafts- 

zwecken genutzt: Brauerei weiterhin im Kellergeschofi 

des Palas und damit verbunden 1761 Abbruch der nbrd- 

lich gelegenen Brauerei.

9. Veranderungen im 19. Jahrhundert:

1845 Abbruch des Treppenturmes, der Palas wird als 

Wohngebaude aufgegeben. Ende des 19. Jh. Ausbau des 

Querfliigels zur Brennerei.

10. Veranderungen im 20. Jahrhundert:

Anfang des Jahrhunderts voriibergehende Nutzung des
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Der norddstliche Giebel (oben) und die Auflenwand (unten) des 

Palas zeigen den bedrohlichen Verfall der Gebdude

Palas zu Wohnzwecken. Holzanbauten im Osten und 

Westen des Querfliigels, Abrifi des zweigeschossigen An- 

baus an dem Ostgiebel des Palas (bis etwa 1930). Nach 

dem Zweiten Weltkrieg Aufsiedelung der Domane Stein- 

briick, 1955 Ubernahme der Burganlage durch die ev.- 

luth. Landeskirche, 1956 Ausbau des Zwingererdge- 

schosses als Kirche und Einrichtung des verbliebenen 

Bergfriedstumpfes und eines Teiles des Querfliigels zu 

Jugendraumen. Einrichtung eines Friedhofes auf dem 

westlichen aufleren Burghof. Behelfsmafiige Sicherung 

des Palas.

Steinbriick ist die letzte von drei Burganlagen, die die Bi- 

schofe von Hildesheim nach einer nahezu identischen Bau- 

art haben errichten lassen. Bei Steuerwald (1310—1313) und 

Marienburg (1346—1349), beide knapp 10 km von Hildes

heim entfernt, bereits vorgegeben, wird die Kernburg durch 

eine etwa 10 m hohe und um 2 m starke Ringmauer zu ei- 

nem fast quadratischen Rechteck geschlossen. Der Zugang 

wurde durch einen um 0,80 m vor die Ringmauer vorsprin- 

genden Bergfried auf quadratischem Grundrifi an der Siid- 

westecke geschiitzt, der — ahnlich dem noch vollstandig er- 

haltenen Turin der Marienburg — iiber einen aufleren Wehr- 

gang zu erreichen war. Zusatzlich verfiigt der Steinbrucker 

Bergfried iiber eine in der nbrdlichen Mauer eingefiigte 

Treppe.

Dem Bergfried gegeniiber steht der mit seinen drei Aufien- 

wanden gleichzeitig die Ringmauer bildende Palas. Auffal- 

lig bei alien drei Burgen ist die Hbhe von fiinf Geschossen 

fur den Palas, dessen Form bei der 1332 begonnenen Was- 

serburg Beverungen34), Kreis Hoxter, als Landesburg der 

Paderborner Bischbfe vorkommt und im Bistum Hildesheim 

als „Moshus“ auf Burg Lutter am Barenberge, 1324 auf 

Hardegsen, Krs. Northeim, Lindau im Eichsfeld und der bi- 

schoflichen Poppenburg, Gem. Nordstemmen35).

Weitere Bauwerke innerhalb der Kernanlage sind erst mit 

dem spateren Ausbau hinzugekommen. Dies trifft fiir Stein- 

briick fiir den Querfliigel auf der Westseite zu. Die Darstel- 

lung bei Weitsch aus der 2. Halfte des 18. Jahrhunderts zeigt 

eindeutig, dafi die der alten Ost-West-Strafle nach Braun

schweig zugewandte ostliche Ringmauer keine Anbauten 

aufweist und damit der Gebaudebestand der inneren Burg 

sich auf Palas, Querfliigel und Bergfried beschrankte.

Das Mauerwerk besteht aus grbfieren, lagerhaften und mit 

Mortel gebundenen Bruchsteinen, die Gebiiudekanten wer- 

den durch geglattete, unregelmaflig tief einbindende Eck- 

quader gebildet. Die mit Sandsteingewanden eingefaflten 

gekuppelten Fenster stammen aus den Umbauten in der 2. 

Halfte des 16. Jahrhunderts. Von den urspriinglichen Fen

stern haben sich nur wenige, mit Rundbogen abgeschlossene, 

aus Werkstein gearbeitete Fenster im Erdgeschofi des Palas 

erhalten. Hier diirften an gleicher Stelle wie heute in den 

Obergeschossen — ahnlich wie bei Steuerwald und Marien

burg — fiir die representative!! Raume gekuppelte und mit 

Mafiwerk versehene spatgotische Fenster gesessen haben.

Der Zugang zu der flachenmafiig kleinen Kernburg fiihrte 

bei alien drei Anlagen iiber die in das Befestigungswerk mit 

einbezogene Vorburg, iiber deren friiheren Ausbau durch 

die Schleifung der Befestigungen und die Neubauten des 

Wirtschaftshofes keine Aussage moglich ist. Kernburg und 

Vorburg waren durch ein von der Fuhse gespeistes zweifa- 

ches Wall-Graben-System mit anschlieflendem Umflutgraben 

umgeben, deren Reste auf einem 1851 verbffentlichten Lage- 

plan noch ersichtlich sind und das im 14. Jahrhundert haufig 

angewendet wurde.

Der Bautyp der auf rechtwinkligem Grundrifl errichteten 

Wasserburgen tritt im Bereich des Bistums Hildesheim zu 

Beginn des 14. Jahrhunderts auf. Eine Ubernahme der in
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den Diozesen Halberstadt und Magdeburg bereits seit dem 

friihen 13. Jahrhundert ausgebildeten Grundrifikonzeption 

scheint nahezuliegen36). Durch den Abschlufi mehrerer Land- 

friedensvertrage und durch das Auftreten der Bischofe als 

Vermittler in den Auseinandersetzungen zwischen den Hil- 

desheimer Bischofen, deren Stiftsadel, den Stadten und den 

Welfen hat zu den benachbarten Bistiimern enger Kontakt 

bestanden. Zur gleichen Zeit begannen auch die mit ihren 

Gebieten an das Bistum Hildesheim angrenzenden Welfen 

und ihre Anhanger Neubauten (Celle ab 1292, Grohnde um 

1300) nach dem Prinzip der Rechtwinkelanlagen zu errich- 

ten, die die bestimmende Bauform des 14. und 15. Jahrhun- 

derts im Bereich des heutigen Niedersachsen wurde.

Prof. Dr.-Ing. Gerda Wangerin, Hannover
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24) Mithoff, a.a.O., Tafel IX.
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27) Vgl. Wangerin, Gerda, Die Wasserburg „castrum mariae“ im 

ehemaligen Bistum Hildesheim, in: Burgen und Schlosser 1977/ 
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31) Meyer-Roscher, Hans, Steinbriick in Geschichte und Gegenwart. 
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32) Kunstdenkmaler der Provinz Hannover, II. 3, S. 182.

33) Die Inschrift lautet:

Anno 1573

Der Kehr Wider bin ich genannt

Herzogk Julius, Herzoge Tho Braunswik Und

Luneborg bin ich bekannt

Seine Fiirstlichen Gnade haben

mich lassen bauwen

Wer mich angreifet

Konnte Em Ghereuewen

Den ich bleibe in Allem Stantfastich wie nen 

Steinern Moer.

34) Kunstdenkmaler Westfalen, Bd. 37, Kreis Hoxter. Bearb. von 

A. Ludendorff. Munster, Schoningh 1914, S. 32 u. Tafel 13.

3°) Vgl. hierzu die Ausfiihrungen bei Maier, a.a.O., Anm. 14—22.
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