
Abb. 1. Der Hauptbau tier Burg- 

anlage jetzt, von der Burgallee 

her gesehen. Links der Ostgiebel, 

hinter dem im Obergeschojl die 

Burgkapelle lag

Illo Buflmeyer

DIE BURG ZU HAGEN IM BREMISCHEN

Die Landschaft, in der der Bremer Erzbischof Hartwig II. 

von Uthlede (1185—1207) um die Wende zum 13. Jahr- 

hundert eine Wasserburg in Hagen anlegen liefi, war Ur- 

stromtal der unreguliert der Nordsee zustrbmenden Weser, 

durch deren Marschrander, durch Moorflachen, Bruchwald- 

gebiete aus Schwarzerle, Weide und Birke sowie durch Kie- 

fernwalder auf sandiger Geest gepragt. Bache durchzogen 

in breiten Talauen eine Tiefebene mit geringem Relief. 

Der streitbare Herr kannte die Gegend genau: Er stammte 

von dort; Uthlede gehbrt heute zur Samtgemeinde Hagen. 

Wassernahe brauchten zu jener Zeit immer siedelnde Men- 

schen, fiir sich, fur Pferde und Vieh. Das bestimmte auch 

in Flagen die Platzwahl fiir die Burg in den nassen Wiesen 

iiahe der Drepte, die seitab auch durch ein Miihlenstau- 

wehr nutzbar gemacht wurde. Flieftendes Wasser war 

lebenswichtig; aber gegen die Gewalt grofiflachiger Uber- 

schwemmungen hatte man schon 200 Jahre vorher mit der 

Eindeichung bauerlicher Siedlungen beginnen miissen. 

„Dammhagen“ und „Dorfhagen“ unterschied man, als zwei 

Ritter namens Gerung aus Hagen 1080 und 1159 als Ver- 

wandte und Dienstmannen bremischer Bischbfe bei Rechts- 

vorgangen Mitzeugnis leisteten.

Ihr Sitz wurde betreut von der nahen Sendkirche Bram

stedt, die den Raum nach Norden (in Richtung auf das 

heutige Bremerhaven zu, mit Kirchen in Sandstedt und 

Dedesdorf) und Westen in das kritische Gebiet altfreier 

Bauernschaften der Osterstader und Stedinger zu missio- 

nieren und im christlichen Glauben zu festigen bemiiht 

war, der in die harten Bauernschadel wohl nur schwer 

einging: Glaube war mit Abgaben verbunden!

Mit Vorsitz der Grafen von Stotel wurde seit Alters her 

in Hagen von einem Volksgericht unter der „Staleeke“ 

Recht gesprochen, einer schliefilich wohl lOOOjahrigen 

Eiche, die oft auch Beurkundungen erlebte und erst in 

unseren Tagen gestiirzt ist.

Der Rittersitz derer von Hagen war Verwaltungs- und 

Grenzposten erzbischoflichen Territorialstrebens, und Vogt 

Thidericus (urk. 1206) blickte aus seinem sicherlich pali- 

sadenumwehrten, noch aus starkem Holz gebauten festen 

Haus auf ein unsicheres Umland. Bereits 1212 berannten 

aufstandische Osterstader und Stedinger die Burg, nach- 

dem sie die Stoteler Grafenburg und den Ringwall der 

Monsilienburg (Burg Monzouve) erobert und verwiistet 

hatten. Hier in Hagen bleibt ihr Erfolg im Dunkel,

— ungewifi fiir uns auch die Frage des genauen Stand- 

orts dieser ersten bedeutenderen Befestigung, der nicht 

identisch gewesen zu sein scheint mit dem Katasterumrifi 

des heutigen Burghiigels.

Seit 1229 wurde durch Erzbischof Gerhard II. (1219—1258) 

ein systematischer regionaler Kreuzzug begonnen und nach 

anfanglicher Niederlage der Bischbflichen endlich 1234 bei 

Altenesch unter Mithilfe verbiindeter Fiirsten ein Sieg er- 

fochten, der das Erzstift endgiiltig zum Herrn liber Oster- 

stade machte.

So „schbn“ sich weitere Nachrichten uber „die Burg zu 

Hagen im Bremischen" auch in Abstanden aneinander- 

reihen, — es mull kommenden exakten Untersuchungen 

iiberlassen bleiben, festzustellen, wann die zweite Burg- 

anlage auf kiinstlichem Hiigel entstand, deren Baubestand 

gegenwartig Gemeinde, Landkreis, eine Gruppe von For- 

schern und Ingenieuren und den 1978 von Biirgern ge- 

griindeten Burgverein beschaftigt. Eine Burg zu Hagen hat 

weiterhin bestanden. Aber welche? Noch die erste, wieder 

instandgesetzt nach dem Sieg, oder nun bereits die zweite

— unsere — als massiver Backsteinbau, neben, nahe bei 

der alten?

In Wirren, deren nahere Zusammenhange uns kaum mehr 

erfafibar erscheinen, miissen aufstandische Stiftsritter 1307 

handgreiflich durch Kampf aus der Burg geworfen wer- 

den. 22 Jahre darauf sucht man unzufriedene Untertanen
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Abb. 2. Das Erzbistum Bremen beiderseits von Elbe und Weser 

um 1180 (Sturz des Sachsenherzogs Heinrich des Lowen')

Abb. 3. Karte des erzbischoflichen Amtes Hagen recbts der We

ser nach 1648 bis 1883

Abb. 4. Der Burghiigel der zweiten (jetzigen) Btirganlage ist in 

den Katasterlinien noch ablesbar, nicht jedoch der Verlauf einer 

Wallgrabenanlage. Man hofft auf eine Infrarot-Flugaufnahme 

dazu

Abb. 3. Burg zu Hagen, Wandmalerei im Obergeschoft

mit Geld und guten Worten wieder fiir sich zu gewinnen, 

und die Burgbesatzung (!) mull durch zuverlassigere Man- 

nen ersetzt werden. Dann opponiert 1343 Vogt Liborius 

gegen die Bremer Obrigkeit. Gewaltsam wird er aus der 

widerrechtlich gescblossenen Befestigung verjagt. 1350 gilt 

schliefilich der Domdechant Moritz als Burgherr und Tra

ger der Amtsgewalt in Hagen.

Seit 1978, als die Samtgemeinde Gelande und erhaltenen 

Baubestand der zweiten Burganlage von der Justizverwal- 

tung „zur Verwertung" kauflich erwarb — nach liber 

130 Jahren der Verwendung als Sitz und Wohnung von 

Amtsrichtern leerstehend —, wird nun versucht, auch de- 

ren Baugeschichte verlafilich nach riickwarts aufzurollen. 

Nach anfanglichen Verstandigungsschwierigkeiten werden 

die intensiven Bemiihungen des Burgvereins um Bewufit- 

seinsbildung im Ort fiir den historischen Platz und um eine 

dauerhafte, adaquate offentliche Nutzung anerkannt. Ein 

Gremium aus Fach- und Amtspersonlichkeiten wurde kom- 

petent fiir Entschliisse zu Mafinahmen an der Substanz, 

und die 80er Jahre brachten nun Untersuchungsergebnisse, 

die in mehrfacher Hinsicht iiberraschten.

Hatte das Handbuch der historischen Statten Deutschlands, 

Band Niedersachsen-Bremen, das feste Haus zu Hagen 

noch als „Ersatzbau aus der Zeit nach 1550 fiir ein wie- 

deraufgebautes, 1547 belagertes, dann verpfandetes und 

verfallenes Schlofi“ angesprochen, so bewies die dendrolo- 

gische Untersuchung an Dach- und Deckenbalken nun, dafi 

die Bauzeit fiir den bestehenden Hauptbau zunachst schon 

mal um rund 50 Jahre friiher anzusetzen ist, auf kurz 

nach 1500.

Was aber fiir die Entstehungszeit der starken Aufienwande 

von Keller und beiden Vollgeschossen zu sagen sein wird,
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OBERGESCHOSS JETZT OBERGESCHOSS EINST

Abb. 6. Die Gegeniiberstellung der Grundrisse „einst“ und jetzt 

lii/it friihere Groflziigigkeit und eine fast hilflos erscheinende 

Kleinteiligkeit der spdteren Nutzung in beiden Hauptgeschossen 

erkennen

Oben: Das Obergeschofi, „einst“ mit Saal, Burgkapelle und den 

ursprilnglicben, kleineren Fenstern, und jetzt. Die Haupttreppe 

bier umgedreht dargestellt

Mitte: Das Erdgeschoft „einst“ und jetzt. Moglicherweise wurde 

die Haupttreppe im 19. Jhdt. umgedreht, um einen „verwege- 

nen“ Ubergang aus dem Treppenhaus in den „Kapellenteil“ zu 

erzwingen. Dabei hat man in unverantwortlicher Weise in die 

Innenschale der Auflenwand eingegriffen, was eine Starke Aus- 

beulung der Wand hervorrief. Andersherum ware die Treppe 

nicht mitten im groflen Saal ausgetreten, sondern an der Aufien- 

wand. Die Aufientreppen sind neueren Datums

Unten: Der Keller. Er war ursprilnglich nur hojseitig von auflen 

zugdnglich. Die Innentreppe an der Siidwand wurde erst spdter 

eingebrochen. Das Auflenniveau liegt zumindest im Hof jetzt 

etwas hoher als ursprilnglich

Abb. 7. Querschnitt durch den Kapellenteil mit der raumzerstb- 

renden spiiteren Treppe von unten. Auffallend die im Verhdltnis 

zu den Auflenwanden erheblich flachere Griindung der Gewdlbe- 

pfeiler sowie deren geringe Hohe. Erkennbar die Griindung auf 

einer Feldsteinlage uber versprofiten Balkenleitern und Holz- 

pfdhlen. Der Dachraum kann gut nutzbar gemacht werden, beim 

Keller wird das sehr aufwendig

kbnnte erst nach endgiiltiger Auswertung der Entdeckun- 

gen abschliefiend beurteilt werden, die wahrend der Auf- 

grabung einzelner Griindungsteile und der Freilegung alter 

Wandmalerei im Obergeschofi gemacht wurden. Schon jetzt 

scheint festzustehen, daft diese noch erheblich alteren Da

tums sind, denn unter vielen Anstrichschichten traten or

namentale Malereien zu Tage, deren spatgotischer Charak- 

ter unzweifelhaft ist und fur deren Ursprung selbst das 

14. Jahrhundert nicht ausgeschlossen wird. Vollig unbe- 

achtet, obwohl schon offen erkennbar, waren sie bis dahin 

im Bereich der alten Burgkapelle geblieben, der man durch 

die Weiterfiihrung alter Differenzstufen von einem eben- 

erdigen Nebenzugang nach oben in spaterer Zeit — wohl 

nach 1820, als Gottesdienst in der Burg aus Hannover 

untersagt wurde — und durch Aufteilung des geweihten 

Raumes mit Wanden und Holzverschlagen kurzerhand 

den Garaus gemacht hat, um ihn als „Nebengelasse“ fur 

Wohnungen zu nutzen.

Manches, was bisher iiber die Burg geschrieben wurde, 

wird revidiert werden miissen; und man wird erst zu 

festen Vorstellungen iiber das Alter des Baubestandes 

kommen, wenn auch iiber die aus Buchenbalken verzimmer- 

ten Fundamentroste, auf denen Aufienwande und Ge- 

wblbepfeiler des Kellers in unterschiedlicher Hbhe iiber 

einer Feldsteinlage aus groRformatigen Backsteinen gegriin- 

det wurden, die Dendrologen ihre Feststellungen getroffen
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Abb. 8. Burg zu Hagen, Wandmalerei im Obergeschofl

haben. Im Scheitel nur 1,80 m hoch, geben auch die Keller 

mit ihren kurzen Stummelpfeilern noch Ratsel auf. Sie 

kbnnten nur unter erheblichem Aufwand auf eine besser 

nutzbare lichte Hbhe vertieft werden. Auf Griindungshbhe 

der Aufienwand anstehendes Wasser schiitzte wohl den 

Holzunterbau, bildet aber ein technisches Problem fiir eine 

modern e Verstarkung der gesamten Griindung zugunsten 

der Standsicherheit. Davon wird wiederum auch die dauer- 

hafte Sicherung der entdeckten bemalten Innenflachen des 

Oberbaus abhangig sein, deren wissenschaftliche Wertung 

als „bisher einmalig in Norddeutschland“ in berufene 

Hande gelegt ist.

Hier darf nur angedeutet werden, dab sich uber einer 

ersten, altesten Schicht von Fugennachzeichnung uber ge- 

schlammtem Backstein eine zweite auf Kalkputz fand, die 

unter anderem eine in Schwarz-Weifi gehaltene Mafiwerk- 

architektur zeigt, wie sie uns als Steinmetzarbeit von goti- 

schen Dotnen her bekannt ist. Eine dritte Schicht mit veri- 

tabler „Vorhangsmalerei“ zog sich rings um den grofien 

Obergeschofisaal herum und bis in die Nischen friiherer, 

erheblich kleinerer Fenster hinein, die jetzt als Flickflachen 

bei und zwischen den spater eingebrochenen, grbfieren Off- 

nungen auffindbar wurden. Das reizt gerade zu an, sich 

in Planskizzen den urspriinglich wehrhaften Charakter 

der Aufienansicht vorstellbar zu machen, der endlich, als 

unzeitgemafi betrachtet, verfiel und seit 1497 bis 1511 als 

„castrum minus bene munitum et aedificatum" in einem 

Zustandsbericht gekennzeichnet wurde. Das Aufkommen 

schwerer Feuerwaffen hatte seinen militarischen Wert 

herabgesetzt. Als Jagdschlofi und spater Amtshaus blieb 

trotzdem Instandsetzung noch sinnvoll. So wird es gehand- 

habt worden sein, schon ehe der Junge Erzbischof Hein

rich III., Herzog von Sachsen-Lauenburg, sich — erst 

25jahrig — im Jabre 1575 auf Burg Hagen mit Anna 

von der Broich, einer Bekanntschaft aus seinen Kolner 

Studienjahren, trauen liefi. Dieses Ereignis mag in der 

Region die Erinnerungen an die Stedingermassaker abge- 

schwacht haben, die auch das alte castrum de Haghne im 

Volke ungeliebt gelassen hatten.

Die Aktivitaten fiir diese Hochzeit kbnnen zu Datierungen 

in Beziehung gesetzt werden: Sicherlich war am Tag dieses 

Festes das Haus gut gerichtet, mufi aber Heinrichs Vor- 

gangern schon als eine der drei bischoflichen Residenzen 

gedient haben, von denen sie als einzige noch steht.

Kein Bild existiert aus Zeiten, wo die Wasserburg noch 

wehrhaft umwallt war. Kaum eine Vorstellung ist zu ge- 

winnen davon, welche weiteren Gebaude etwa im Bereich 

des Burghiigels einstmals die Anlage komplettiert und auch

Abb. 9. Portrait des Erzbischofs Heinrich III., Herzogs von 

Sachsen-Lauenburg als Ausschnitt aus einem Stick anld/llich seines 

Lodes 1585 im 35. Lebensjahr. Sein Wappen ist in der Traverse 

uber dem Haupteingang in Sandstein gehauen

fiir ein herzogliches Gefolge Unterbringung ermbglicht 

hatten. Wenige Meter hinter einem recht bescheidenen, noch 

existenten Fachwerknebengebaude hat eine Zehntscheune 

gestanden, die w'Shrend der Zeit des Amtssitzes wohl noch 

nach dem 30jahrigen Krieg ihren Zweck erfiillt hat. Aus 

ihrem Eichenholz soli das jetzige Nebengebiiude aufgerich- 

tet worden sein. Aber dieses . . soil . gehbrt in den 

Bereich der mancherlei Erziihlungen, die sich um die Ge- 

schichte des Platzes ranken und nicht nachvollziehbar sind. 

Auch der unvermeidliche unterirdische Gang gehbrt dahin 

und die Mar von einer fragwiirdigen „Dacheindeckung aus 

keramischen Platten, dur ch die man hoffte, Brandgeschosse 

abwehren und unschadlich machen zu kdnnen“.

Fiir den Zeitpunkt, an dem die Klippe der Finanzierbar- 

keit iiberwunden, Standsicherheit hergestelit und iiber den 

Kunstschatz gesicherter Wandmalereien entschieden sein 

wird, bestehen schon Plane fiir ein Kulturzentrum ahnlich 

dem Beispiel der wiedererstandenen, ebenfalls bremischen 

Burg Bederkesa, die zu einem vielbesuchten regionalen 

Ausflugsziel mit sehenswerter Ausstellung von Grabungs- 

funden aus der Umgebung werden konnte. Der zu erwar- 

tende Aufwand an Zeit und Geld halt iiberstromende 

Phantasie am Boden der harten Tatsachen.
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