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Abstract: The Decay of the Hanseatic Kontors in the „Hanseatica“ (1674) 
of the Danzig Syndic Wenzel Mittendorp
In the second half of the seventeenth Century, no one could dispute the 
decay of the Hanse. Yel the ultimate dissolution of this once famous and 
powerful alliance o f cities and towns was not inevitable. Influential poli- 
ticians in the principal Hanse towns and cities endeavored valiantly 
throughout the seventeenth Century to keep the league’s members together. 
One of these pro-Hanse politicians was the Danzig Syndic Wenzel Mit
tendorp, a Senator who had been active in the city for the better part of the 
first half of the seventeenth Century. Around mid-century he wrote a ma- 
nuscript of roughly 1000 pages, the „Hanseatica“ (,Hanseatic affairs4), 
intended as a monument to his decades of service as a Hanse politician 
and containing his principal thoughts, ideas and arguments on and for the 
league. The manuscript is a unique source for historians since it gives us a 
detailed view on the perception of the forces of decay in the league. 
Moreover, since it is principally a historical account of the league, the 
manuscript can be judged to have been one of the first scholarly attempts 
to provide a coherent narrative of the league and thus to instill a sense of 
tradition into its readers. Regarding matters from the perspective of mid- 
seventeenth Century Danzig, Mittendorp looked mostly at the Kontors and 
identified their tribulations as the root of the crisis of the Hanse. Originally 
based on the economic success of the Kontors, the league was now de- 
caying parallel to their decline. Mittendorp’s contribution was addressed

1 D er Artikel en ts tand  aufg rund  des Fundes des  M anuskrip tes  „H ansea tica“ durch  den 
A u to r  mit Hilfe von Frau Kathrin Enzel,  der G eschäfts füh rer in  de r  S tif tung  H ansea tisches  
W irtschaftsarch iv  bei d e r  H an d e lsk am m er H am burg . Ihr, sow ie  den  zwei an o n y m en  Peer-
R ev iew ern  sei für die  H inw eise  und Mithilfe gedankt.  Im Folgenden  verw ende  ich den
Plural, w enn ich von „den  H ansea tica“ spreche, dam it w ird  d em  Originaltitel g ra m m a tik a 
lisch G en ü g e  getan. Late in isch  liegt hier ein N eutrum  Plural vor, zu D eutsch lautete d er  Titel 
a lso  am  ehesten: „H an sesach en “ .
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to his fellow politicians in Danzig, in whom he wanted to inculcate a 
conviction of the value of continuing active membership in the Hanse; 
regardless of the problems of the Kontors. Tradition and advantages bey- 
ond the mere commercial constituted his principal arguments in favor of 
Danzig’s continuing membership in the Hanse. Notwithstanding his ulti- 
mate failure to achieve this goal, Mittendorp’s arguments give us an il- 
luminating insight into the self-perception of the Hanse at one of its for- 
merly principal centers at a time when the fundamental questions on the 
continuation or dissolution of the league forced its adherents to bring their 
most compelling arguments to the fore. The result was the „Hanseatica“, a 
unique source for any historian interested in the political mindset of Hanse 
politicians in the decades preceding the end of the league.

Einleitung

Der Niedergang der Hanse wird in der Literatur zumeist mit der Auflö
sung oder wenigstens dem Entzug der Privilegien der Hansekontore im 
Ausland in Bezug, bisweilen sogar in direkte Korrelation gesetzt.2 Die vier 
Kontore in London, Bergen, Brügge/Antwerpen und Nowgorod mit ihren 
verbrieften Privilegien für die Hansekaufleute waren in dieser Sichtweise 
die Pfeiler, auf denen das ganze Städtebündnis im Ausland ruhte. Ohne sie 
musste das System seinen Sinn verlieren und langfristig zerfallen. Dies 
geschah vom späten 15. bis ins frühe 17. Jahrhundert, den klassischen 140 
Jahren des „Niedergangs“ (1490-1630). ln dieser Chronologie war der 
erste Schlag die Schließung des Peterhofs in Nowgorod 1494 durch Zar 
Iwan III.3 Die Widerrufung der Hanseprivilegien in London durch

2 S tellvertre tend  für e ine w eite  Literatur: K laus-Pe te r  ZOELL.NER, S eehandel und H ande ls 
politik  der  H anse in der  Zeit ihres N iede rgangs  (1 5 0 0 -1 6 0 0 ) ,  in: Jah rbuch  für W irtscha fts 
gesch ich te  3. 1979. S. 2 2 1 -2 3 8 ;  Philippe DOLLINGER, Die Hanse, 6. erw. Aull. ,  S tuttgart 
1998, S. 4 0 1 -4 0 9 :  Ernst SCHUBERT: N ovgorod , Brügge, B ergen und London: Die Kontore 
d er  Hanse, in: C oncil ium  m edii acvi 5. 2002, S . 1-50; R o lf  H a m m e l - K ie s o w ,  Die H anse, 4. 
aktualis ierte  A ullage .  M ünchen  2008, S . 113-115.

' D as K on to r  in N ow gorod  hat e ine  deutl iche  N eubew ertung  und R ela tiv ierung  in der 
F o rschung  erfahren , n achdem  es bis e tw a  1960 als de r  „B ru n n q u e ll“ der  H anse gesehen  
wurde. Die ältere Ansich t,  dass es  das w ichtigste  K ontor war. faszin ierte  die  F o rschung  des 
späten  19. Jah rhunderts  und fand ihre elaboriertes te  B etonung  durch: A rno ld  K i e s s e l b a c h , 
Die w irtschaftl ichen  G rund lagen  d er  deu tschen  H anse und  die H andelss te llung  H am b u rg s  bis 
in die zw eite  Hälfte des  14. Jahrhunderts ,  H am burg  1907, S. 4, 4 1 - 4 5 ,  102-103 , 249. Vgl. 
h ingegen  die  Kritik von Paul JOHANSEN. D er hansische R ußlandhande l,  insbesondere  nach 
N ow gorod , in kri tischer B etrachtung, in: Die D eutsche  H anse  als M ittler zw ischen  Ost und 
West. hg. von  A hasve r  von B r a n d t  u .a . ,  Köln 1963, S. 3 9 -5 7 ;  E lisabeth  H a r d e r - G e r s -  
d o r f f .  H ansische H andelsgü te r  a u f  dem  G ro ß m ark t  N ovgorod  (1 3 .-1 7 .  Jh . ) :  G ru n d s tru k tu 
ren und Forschungsfragen , in: N ovgorod . M arkt und K ontor d er  H anse, hg. von N orbert 
A n g e r m a n n ,  Klaus F r i e d l a n d  (Q D h G  N F  53), Köln u . a .  2002 , S. 1 3 3 -1 5 1 ,  hier



Eduard VI. im Jahr 1552 nach längeren vorhergehenden Auseinanderset
zungen eröffnete einen Konflikt von über einem halben Jahrhundert zwi
schen der Hanse und England, der letztlich ungünstig für das Städtebünd
nis verlief.4 Der 1560 vom dänischen König erlassene Rezess von Odense 
wiederum schwächte das Berger Kontor außerordentlich, wenn auch die 
Hansestädte in dieser Phase von guten Beziehungen Lübecks zur däni
schen Krone eine günstige Behandlung ihrer Schiffe im Sund erreichen 
konnten." Verheerend wurde dann nach 1566 der aufflammende niederlän
dische Aufstand für den Handel des jüngst mit hohen Kosten nach Ant
werpen verlegten niederländischen Kontors. Die in den kommenden Jahr
zehnten verstärkte Verödung des Platzes und der damit korrespondierende 
Aufstieg Amsterdams bedeuteten für die wendischen Hansestädte, deren 
klassische Konkurrenten die Holländer waren, einen schweren Verlust.6

An einer auf das Politische konzentrierten Gesamtsicht wurde in den 
vergangenen Jahrzehnten deutliche Kritik geübt. In der Forschung über
wiegt heute vor allem die Betonung des strukturellen Wandels weg vom 
mittelalterlichen, einengenden Kontorsystem hin zu einem ausgefeilteren 
Handelssystem mit komplexeren Wirkmechanismen.7 Aus dieser Sicht

4 Die Konflik te  zw ischen  der H anse und  England im 16. Jahrhundert  dürf ten  zum  bester
forschten  T h em a  der  H ansegesch ich te  gehören: R ichard  E h r e n b e r g ,  H am burg  und England  
im Z eita lte r  d e r  K önigin  E lisabeth . Jena  1896; L u d w ig  BEUTIN, H anse und R eich im h an
delspolitischen  E n d k am p f  gegen  E ngland . Berlin 1929; Nils J ö r n :  ..Witli m oney  and 
b lo o d e“ . D er L o n d o n er  S ta lh o f  im Spannungsfe ld  der eng lisch -hansischen  B eziehungen  im
15. und  16. Jah rhundert  (Q D h G  N F  50). Köln u . a .  2000 ;  zu den w eiteren , b is lang  recht 
unerfo rsch ten  Kontoren  in England: Terence H enry L l o y d , Eng land  and the G erm an  Hanse. 
1157-161 I: A S tudy  o f  their Trade and C o m m erc ia l  D ip lom acy , C am b rid g e  1991, S. 277.

5 Vgl.: Johan  S c h r e i n e r , H an sea ten e  og  N orge i det 16. A rhundre ,  O slo  1941; Klaus- 
Peier Z o e l l n e r . Zu den hans isch -dän isch-norw egischen  B eziehungen  am  A usgang  des  M it
te lalters (1 5 5 0 -1 6 0 0 ) ,  in: N ordeu ropa  2, 1967, S . 115-127 ; Jan  K a n s t r u p , Svigag tig  angi- 
velse. 0 re su n d s to ld e n  i 1700-tallet, in: Tolden i Sundet. Toldopkrsevning, politik og  skibsfart 
i 0 r e s u n d  1 4 29-1857 . hg. von Oie D e g n , K openhagen  2010, S. 371—454. Ü ber  das  K ontor 
in B ergen sind derzeit  in tensive F orschungen  und K ontroversen  zu verm erken , vgl. m it der 
dort  angegebenen  Literatur: A rnved  N e d k v i t n e . D as B ergener  K ontor im M ittelalter, in: 
HGbll. 131. 2013, S. 145-188 ;  M ike B u r k h a r d t . E n tg eg n u n g  a u f  N edkvitne . Das B ergener 
K ontor I, in: HGbll. 131, 2013, S. 189-192; Jus tyna  W u b s - M r o z e w i c z , E n tg eg n u n g  au f  
N edkvitne , Das B ergener  K on to r  2, in: HGbll. 131, 2013, S . 193-194.

6 Hierzu sind im m er noch  die  älteren D arste llungen  g rund legend : L eonhard  E n n e n , Z ur 
G esch ich te  der  hansischen  H äuser  zu Brügge und A ntw erpen ,  in: HGbll. 3, 1873, S. 3 9 -7 4 ;  
W alter EVERS, D as hansische K ontor  in A ntw erpen . Kiel 1915. Vgl. auch: Volker HENN, Das 
B rügger Kontor, in: Die Hanse. Lebcnsw irk lichkeit  und M ythos, 2. verbesserte  A uflage des 
Textbandes, hg. von Jörgen  B r a c k e r  u . a., Lübeck  1989, S. 2 1 6 -2 2 2 ;  Ders., „ . . .  dat wie up 
dat gem elde  kun thoer  tho B rugge . . .  eyn kleyn upm crcken  gehat und noch hebben N eue 
F orschungen  zu r  G esch ich te  des B rügger H ansekontors,  im vorliegenden  Band.

7 U lf  E w e r t . Stephan SELZER. Die N eue Insti tu tionenökonom ik  als H erausfo rderung  an 
die H anseforschung , in: HGbll.,  123 (2005). S. 7 -2 9 ;  Dies., W irtschaftl iche S tärke durch 
Vernetzung. Zu den E rfo lgsfak to ren  des  hansischen H andels ,  in: P rak tiken  des  H andels. 
G eschäfte  und B eziehungen  eu ropä ischer  K aufleute in M itte la lte r  und früher Neuzeit,  hg. 
von M ark  H ä b e r l e i n , C h ris to f  J e g g l e , K onstanz 2010, S. 3 9 -7 0 .
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heraus wendet sich die jüngere Kontorsforschung hin zu Fragen nach einer 
klareren Abgrenzung von mittelalterlichen zu frühneuzeitlichen Handels
strukturen. zu den einzelnen Händlern und ihren Operationen innerhalb 
von Kaufmannsnetzwerken und betont bei den Tendenzen zum Nieder
gang der Kontore nun weniger die Macht der Flächenstaaten und die mi
litärische Schwäche des Städtebundes, sondern die veränderten Rahmen
bedingungen im seebasierten Fernhandel.s Die Niedergangsthese verliert 
damit ihren vorwurfsbeladenen und leicht pejorativen Charakter, wenn 
auch ihre grundlegende Aussage erhalten bleibt.

Ein von der jüngeren Forschung eher ausgesparter Aspekt ist die Kom
mentierung des Niedergangs der Kontore durch die Zeitgenossen. Dies ist 
in der Hinsicht bemerkenswert, da die Frühneuzeitforschung heutzutage 
die Konstruktion von eigenen in der Tradition begründeten kollektiven 
Identitäten im 16. und 17. Jahrhundert als prominentes Analyseobjekt her
ausgearbeitet hat. Mit einer wertenden geschichts- und gegenwartsbezo
genen Eigendarstellung konnte man wesentliche Aspekte des eigenen kul
turellen Gedächtnisses, also der gemeinsamen und von einer bestimmten 
Gruppe kollektiv geteilten Perzeption und Interpretation eines Inventars an 
Symbolen und Erinnerungsorten, prägen und damit langfristig wirkmäch- 
tige Geschichtsbilder vorgeben.9 Die Frühe Neuzeit ist hierfür als eine 
Schlüsselepoche anzusehen, da hier zum ersten Mal im großen Stile ge
druckte Geschichtswerke veröffentlicht wurden und somit ein gänzlich 
neuer Grad an Verbreitungsdichte erreicht wurde. Frei nach Aleida Ass
mann könnte man hier einen markanten Übergang vom kommunikativen 
zum kollektiven Gedächtnis in der westlichen Kultur identifizieren; oder 
zumindest einen deutlichen Schub in dieser Richtung konstatieren."1 Ne-

* M argrit  S c h u l t e - B k e r b Uh l . D as N etzw erk  der H anse , in: E uropä ische  G esch ich te  O n 
line, U RL: h ttp :/ /w w w .ieg -ego .eu /de / th reads /eu ropaeische-ne tzw erke /w ir tschaft l iche-ne tz-  
w erke/m arg r it -schu lte -bee rbueh l-das-ne tzw erk -de r-hanse  (zuletzt besucht am  26 .05 .2014);  
M ike B u r k h a r d t . T h e  G erm an  H anse and B ergen -  new  perspectives  on an old subject, in: 
S cand inav ian  E co n o m ic  H istory R eview  58, 2010. S. 6 0 -7 9 .

9 Das K onzept des  kulturellen Gedächtnisses kann hier aus P la tzgründen  nicht e ingehend  
erörtert  w erden . Z u r  B edeu tung  und  jü n g e re n  A n w en d u n g  d ieses  K onzep ts  vgl. v. a.: M arcus 
S a n d l . H istorizitä t d e r  E r innerung  /  R e tlex iv itä t  des  H istorischen. Die H erausfo rderung  der 
G esch ich tsw issenschaf t  durch die ku ltu rw issenschaft l iche  G edäch tn is fo rschung , in: E rinne
rung. G edäch tn is ,  W issen . S tudien  zur ku ltu rw issenschaftl ichen  G edäch tn is fo rschung , hg. 
von G ü n th e r  OESTERLE, G öttingen  2005, S. 89-1  19. E ine  Z u sam m en fü h ru n g  und  für Europa 
überzeugende  A n w en d u n g  d iese r  Forschungsansä tze  bietet: W olfgang S c h m a l e . G esch ich te  
und  Z ukunft  der E uropä ischen  Identität, S tu ttgart 2008, S. 19-103. Die H anse  w urde  zw ar 
bereits als Erinnerungsort  dez id iert benannt,  aber nicht in d iesem  Sinne interpretiert: Dirk 
SCHÜMER. Die Hanse, in: D eu tsche Erinnerungsorte ,  hg. von Etienne FRANCOIS. Hagen 
S c h u l z e , M ü n ch en  2001, S. 3 6 9 -3 8 6 .

1(1 A leida  ASSMANN, K ollektives G edäch tn is  und  kulturelle  Identität, in: Kultur und G e-
j a . l . j . . '  i » * ................... - r*'1 • »» * •  *-• •  n  -------- ~

http://www.ieg-ego.eu/de/threads/europaeische-netzwerke/wirtschaftliche-netz-


ben dem Verweis auf die Drucktechnik sollte man andere Aspekte jedoch 
nicht vernachlässigen. Die Frühe Neuzeit war auch die Zeit einer zwar 
etwas ,subkutanen4, aber doch grundlegenden Neuschöpfung der Ge
schichtswissenschaft im Hinblick auf ihre Methode(n). Dies zeigte sich 
vor allem in einer deutlichen Entkoppelung von den Mustern der Antike, 
wenn auch noch nicht eine tiefere kritische Distanz zum historischen Stoff 
entwickelt wurde." Die zeitliche Überlappung des Beginns der Entwick
lung einer solchermaßen erneuerten Geschichtsschreibung mit dem Zeit
alter des Niedergangs der Hanse macht eine Analyse besonders reizvoll, 
da die historische Darstellung dadurch einen intensiven Impetus haben 
musste. Diese Überlegung wird für den folgenden Aufsatz leitend sein. 
Nicht die faktischen Probleme der Kontore, sondern die Wahrnehmung 
ihres Niederganges, die durch den Historiker und Tagespolitiker aufge
zeigten Lösungsmöglichkeiten und die dadurch beabsichtigte Prägung des 
kulturellen Gedächtnisses zur Hanse stehen im Zentrum der Aufmerksam
keit.

Der Aufsatz gliedert sich in drei Abschnitte. Im ersten soll die Methodik 
der Historiographieanalyse vorgestellt und ihre Möglichkeiten zur Han
seforschung mit Bezug zu einem bekannten Werk der Hansegeschichte, 
„De Rebus Publicis Hanseaticis“ von Johann Angelius Werdenhagen, auf
gezeigt werden. Der zweite Abschnitt stellt das zu analysierende Histori
enwerk der Hanseatica und deren Autor vor, im dritten wird schließlich 
auf das hier dargebotene Bild der Kontore eingegangen. Am Schluss wird 
versucht, die in der Einleitung aufgeworfenen Fragen zu Selbstbild und 
Traditionsbildung der Hanse zu beantworten.

Teil I -  Die Methodik der Historiographieforschung 
und die frühneuzeitliche Hanse

Die Erforschung der Historiographie ist ein integraler Bestandteil eines 
selbstkritischen Fachverständnisses der Geschichtswissenschaften.12 Ge
wonnen hat diese Richtung seit den 1980er Jahren durch die oben ausge
führte Öffnung hin zu den Kulturwissenschaften. In der jüngeren ge
schichtswissenschaftlichen Praxis ist die explizite Analyse von Formen

11 H ierzu grund legend : U lrich  M UHLACK, G esch ich tsw issenschaf t  im H u m an ism u s  und  in 
d er  A ufklärung . Die V orgeschichte  des  H istorism us, M ünchen  1991.

12 A uch heute noch ein G ru n d lag en w erk  gerade für die F rühe Neuzeit:  E duard  F u e t e r . 
G esch ich te  der neueren H istoriographie , 3., um  einen N achtrag  verm ehr. Aufl.. M ünchen  
1936; bereits  ein K lassiker ist d e r  Sam m elband : M ichael BENTLEY (Hg.), C o m p an io n  to 
H istoriography, L ondon 1997; e inem  noch stärker ku ltu rw issenschaftl ichen  A nsatz  folgen 
die Beiträge in: Jan  ECKEL, T h o m as  ETZEMÜLLER (Hg.), N eue  Z u g än g e  zur G esch ich te  der 
G esch ich tsw issenschaf t ,  G ö ttingen  2007.
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und Prägungen des kulturellen Gedächtnisses durch die zeitgenössische 
Historiographie nun häufiger in Qualifikationsarbeiten zu vermerken.13 
Dabei ist eine auf das Historiographische gerichtete Lektüre von histori
schen Texten natürlich nicht vollständig mit einer Analyse des kulturellen 
Gedächtnisses identisch.14 In der Tendenz kann man im Zeitalter des 
Buchdrucks von einer stärkeren Prägung des kulturellen Gedächtnisses 
durch die Möglichkeit zur massenhaften Vervielfältigung von Geschichts
werken ausgehen.

Angesichts ihrer eher schwachen inhaltlichen Qualität und der Tatsache, 
dass nur wenige zeitgenössische Druckwerke zur Hanse in der Frühen 
Neuzeit verfasst wurden, kann eine Analyse der frühneuzeitlichen Han
sehistoriographie eigentlich nur im Sinne einer auf das kulturelle Gedächt
nis zielenden Fragestellung fruchtbar sein. Der Städtebund hat nur wenige 
Geschichtsschreiber gehabt und dementsprechend existieren kaum ge
druckte Darstellungen der Zeitgenossen zur Interpretation der Schwierig
keiten der Kontore.15 Allerdings gab es in dem Jahrhundert zwischen 1570 
und 1670 vielerlei Versuche und Aufträge von leitenden Hansetagen an 
die Hansesyndici, Rezesse zu sammeln und eine historische Niederschrift 
der Hanse zu schaffen. Im Diskurs der Zeit mussten sich politische Kor
porationen, heute würden wir Völkerrechtssubjekte sagen, juristisch und 
historisch rechtfertigen.16 Der Hauptvorwurf an die Hanse von Seiten ihrer

1! Vgl. beisp ie lsw eise  in d er  N ähe d er  H anse them atik : K arljose f K r e t e r .  Städtische G e- 
sch ich tsku ltu r  und  H istoriographie . D as Bild der  Stadt H annover  im Spiegel ihrer G e 
sch ich tsdars te llungen  von den A nfängen  bis zu m  Verlust de r  s täd tischen  A utonom ie ,  H a n 
nover  1996: S usanne  R a u ,  G esch ich te  und  K onfession . S täd tische  G esch ich tssch re ib u n g  und 
E r in n erungsku ltu r  im Z eita lte r  von R efo rm ation  und K onfess iona lis ie rung  in B rem en, B res
lau, H am b u rg  und Köln (H am b u rg e r  V eröffen tl ichungen  zu r  G esch ich te  M ittel- und O s teu 
ropas 9), H am burg  u. a. 2002 ; Sascha  M ö b i u s ,  D as  G edäch tn is  d er  R eichsstad t:  U nruhen 
und K riege in d er  lübeckischen  C hron is tik  und E r innerungsku ltu r  des späten  M itte la lters  und 
der frühen  N euzeit  (F o rm en  der  E rinnerung  47), G öttingen  2 0 1 1.

14 Z um  Z u sam m en h a n g  von H is to riograph ie  und kulture llem  G edäch tn is  in der Frühen 
N eu ze it  grundsä tz lich : Susanne  R a u , Erinnerungsku ltu r .  Zu den theore tischen  G rund lagen  
frühneuze it l icher  G esch ich tssch re ibung  und ihrer  Rolle bei de r  A u sfo rm u n g  kulture ller  G e 
däch tn isse ,  in: N eue  Z u g än g e  zur G esch ich te  d e r  G esch ich tsw issenschaf t ,  hg. von Jan 
E c k e l , T h o m as  E t z e m Ol l e r , G öttingen  2007, S. 135-170.

15 Die w enigen  G esch ich tsw erk e  zu r  H anse vo r  1800 sind vo lls tänd ig  au fgefüh rt  bei: G e 
org  Friedrich  S a r t o r i u s , G esch ich te  des H ansea tischen  B undes, Bd. 1, G ö ttingen  1802, 
S . 3 3 1 -3 4 1 ;  dass d ie  K aufleu te  und Syndici d e r  H ansestäd te  unab läss ig  und genaues tens  über 
den N iedergang  d e r  K ontore  inform iert w urden , h iergegen  M aß n ah m en  ergriffen  und dies 
e ine  große  W idersp iege lung  in den handschrif t l ichen  Q uellen  findet, braucht nicht besonders  
betont zu w erden . Es sei nur als Beispiel fo lgende briefliche A nalyse  der  K ontore  eines  
S tra lsunder S ynd ikus  aus dem  Jah r  1570 herausgegriffen : Konstantin  HÖHLBAUM, D ie A d 
m iralsak ten  von P fa lzgraf  G eo rg  Hans, G ra f  zu Veldenz, in: M itthe ilungen  aus  d em  S tad tar
ch iv  von Köln 18, 1889, S. 1 -55 ,  h ier S. 8 -1 2 .

16 Vgl. den vergeblichen  Versuch des  B rem er H ansesynd ikus  H einrich  Kreffting , um  1600
die H anse als vö lkerrech ts taug liches  Subjekt zu etablieren: G eo rg  F i n k , Die rech tl iche  Stel-



Gegner war, sie besäße keine Völkerrechtspersönlichkeit.17 Durch eine 
historische Darstellung, in der möglichst viele Rechtstitel versammelt wa
ren, wollten die Eliten der Hansestädte diese Vorwürfe kontern. Der Bund 
sollte durch die Erschaffung eines gemeinsamen historischen Bezugsho
rizonts an innerer Kohärenz gewinnen. Anders formuliert: Ein Historien
werk zur Hanse sollte ihr ein Geschichtsbewusstsein verleihen und da
durch Identität stiften.18

Seit 1584 arbeitete der Hansesyndikus Heinrich Sudermann an diesem 
Werk, nach dessen Tod 1591 wurde die Arbeit von seinem Nachfolger 
Johann Domann fortgeführt. Abgeschlossen wurde die Arbeit erst 1631 
durch Johann Angelius Werdenhagen.19 Werdenhagen als Helmstedter Pro
fessor, magdeburgischer, braunschweig-lüneburgischer und später sogar 
kaiserlicher Diplomat sowie umstrittener lutherischer Schwärmer in der 
geistigen Tradition von Jacob Böhme, verfolgte mit der Vollendung dieses 
Werkes in höchstem Maße politische Interessen.20 Wenn auch das Buch 
häufig schon wegen seiner mangelnden Qualität kritisiert wurde21, so hat 
Werdenhagen die ihm eigene Agenda doch nicht ohne Erfolg durchgehal
ten. Zentraler Zweck des Buches war, neben dem Aspekt einer umfassen
den Informierung über die einzelnen Mitglieder und die Ausdehnung des 
Bundes, eine Versöhnung der Hansestädte untereinander und dieser wie
derum mit dem Kaiser und dem von ihm repräsentierten Reich. Der Autor 
zeigt in diesem Werk eine, für einen Helmstedter Absolventen nicht
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1 W ilhe lm  E b e l , Die Hanse in der  deutschen  S taatsrechts li tera tur des  17. und 18. Jah r 
hunderts ,  in: HGbll. 65 /66 ,  1940/41, S. 145-169 ; Jo ch en  R a t h , „a lß  g liedere e ines  politi
schen leibes trew lich  m e in en “ . Die H ansestädte und die Konflik te  B raunschw eigs  mit den 
W ellen im 17. Jahrhundert ,  M ü n s te r  2001. S. 158-167 ;  A lbrech t CORDES, Die R ech tsnatu r 
d er  H anse , politische, ju r is t ische  und historische Diskurse, in: HGBI1. 119, 2001, S. 4 9 -6 2 .

I!i Vgl. zu e iner  ähn lichen  Z ie lr ich tung  des Alten R eiches in den Jahren  der R eichsverd ich 
tung un ter  Kaiser M ax im ilian  I: D ieter M e r t e n s , N ationalgesch ich te  um  1500: Soziale, 
fo rm ale  und  m ater ia le  K onstituenten , in: H is to riograph ie  -  T rad itionsbildung, Identitä tsstif
tung und R aum : S ü d w es td eu tsch lan d  als eu ropäische  Region, hg. von S önke  L o r e n z  u . a. 
(Schrif ten  zur südw estdeu tschen  Landeskunde  71), S. 1-19.

19 M anfred  E i c k h ö l t e r . Die W andalia  des A lbert K rantz -  e ine  aktuelle  H ansegesch ich te  
um  1600?, in: N iede rgang  oder  Ü b e rg an g ?  Z u r  Spätzeit  der H anse im  16. und 17. Jah rh u n 
dert (Q D h G  N F 44), hg. von A ntjeka th r in  G r a s s m a n n . Köln u . a .  1998, S. 139-164 . hier 
S. 1 4 1 -145 .

•° Die b islang im m er noch beste  b iograph ische D arste llung  W erdenhagens mit dem  
S ch w erpunk t  a u f  se iner Tätigkeit  im Dienste M agdeburgs  bietet: Ernst N e u b a u e r : J. A. 
W erdenhagen , in: G esch ich tsb lä t te r  fü r  Stadt und Land M ag d eb u rg  38, 1903, S. 5 9 -1 3 0 ;  
viele w ichtige  A ngaben  zu ihm finden sich verstreut in: M arkus  FRIEDRICH. Die G renzen  der 
Vernunft. T heo log ie ,  P h ilosoph ie  und gelehrte  K onflik te  am  Beispiel des  H elm sted ter  Hof- 
m annstre its  und se iner W irkungen  a u f  das L uthertum  um  1600, G öttingen  2004.

21 G eo rg  Friedrich  S a r t o r i u s , G eschich te  des  H ansea tischen  B undes, Bd. 1, G öttingen
1802, S. 333: Karl H einz S c h w e b e l , Z ur H istoriographie  d er  H anse im Z eita lte r  d e r  A u f
k lärung  und der  R om antik , in: HGbll. 82, 1964, S. 1—20, hier S. 5.
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untypische, irenische und latent reichspatriotische Weltanschauung.22 Wer- 
denhagen entschied sich während des Dreißigjährigen Krieges für ein of
fensives Herangehen an das, gerade auch die Hansestädte betreffende 
Konfessionsproblem. Er schreibt auf über zweitausend Seiten nur ein ein
ziges Mal von „Lutheranos“, ansonsten unzählige Male von „Evangeli- 
cos“, womit er die Konflikte zwischen Calvinisten und Lutheranern mög
lichst unsichtbar machte. Auch war die in der zweiten Auflage abgedruck
te Korrespondenz zwischen Lübeck und Nürnberg aus den frühen 1620er 
Jahren explizit so gewählt, dass sie die Meriten der Protestanten zur Ver
hinderung des Religionskrieges betonte.23

Die Würdigung der Protestanten durfte sich allerdings nicht in einen 
Vorwurf gegen Katholiken wenden, da Werdenhagen der Reichsebene ge
genüber positiv eingestellt war und die katholischen Städte des Rheinlan
des in die Hanse integriert sehen wollte. Er erwähnt daher nur selten den 
Katholizismus explizit, auch wenn er auf über einhundert Seiten das Ver
fassungssystem des Reiches mit all seinen Bischöfen und geistlichen Stän
den und den vielfältigen Verknüpfungen mit dem Heiligen Stuhl in Rom 
beschreibt.24 Wenn Werdenhagen auf die Haft und Folterung von Luthe
ranern im Jahr 1532 in Paderborn eingeht, so ist hier der Schuldige der 
Kölner Erzbischof Hermann von Wied, der einerseits ohnehin auf die 
Bitten der Bürger milde wurde und die Gefangenen freiließ, andererseits 
war er jedem Leser des Buches wegen seines späteren Übertrittes zum 
Luthertum bekannt.2? Man mag hier eine Aufforderung zur religiösen Mil
de, vielleicht sogar zur Toleranz erkennen. Werdenhagen wollte offenbar 
die verschiedenen Formen von politischer und religiöser Spaltung des Rei
ches überwinden und nahm hierfür auch in Kauf, seine Darstellung in 
Richtung einer Geschichtsfälschung zu wenden. So überging er die Ent
fremdung zwischen Köln und den wendischen Hansestädten wegen der 
1616 geschlossenen Allianz mit den Niederlanden durch lobende Worte 
über die Stadt am Rhein; diese kümmerte sich angeblich weiterhin um das 
Kontor zu Antwerpen und erledigte die diplomatische Korrespondenz der 
Hanse mit der Regierung in Brüssel.26 So wirkt es, als sei Köln noch in

22 Z ur Irenik  in H elm sted t vgl.: Inge M a g e r ,  R efo rm ato rische  T heo log ie  und R efo rm a ti
onsverständn is  an d e r  U nivers itä t  H elm sted t im 16. und 17. Jahrhundert .  Jahrbuch  d e r  G e 
sellschaft für N iedersächsische  K irchengesch ich te  74 (1976). S. 11-33 ; D ie s . ,  G eorg  C alix ts  
in terkonfessionelle  K om m unika tion  im D ienste  des  K irchenfriedens, in: Das A then  der W el
fen, hg. von  Jens BRÜNING, U lrike GLEIXNER. Wolfenbtittel 2010 , S. 5 2 -5 7 .

2? Johann  A nge lius  WERDENHAGEN, D e rebus publicis  H anseatic is  ea ru m q u e  nobili con- 
federatione. Pars posterior. 2. Aufl.,  F rankfurt/M . 1641, S. 4 7 ^ -8 .

24 Johann  A nge lius  W e r d e n h a g e n ,  D e rebus public is  H anseatic is  e a ru m q u e  nobili con- 
federatione, Bd. 1, 1. A uflage, F rankfurt/M . 1631. S. 1-114.

2<; W e r d e n h a g e n ,  D e  re b u s  p u b l ic is  (w ie  A n m . 24), S. 40.
26 i ^ u - i  o  a ( \



den 1620er Jahren eine aktiv und sogar intensiv am Bund partizipierende 
Hansestadt. Rein objektiv ist dies falsch, doch mit einer solchen Wertung 
würde man Werdenhagen nicht gerecht. Seine konsequent im lobenden 
Tenor gehaltene Darstellung der Hanse, die alle krisenhaften Erscheinun
gen der Zeit eher vernachlässigte oder gänzlich unerwähnt ließ, kann man 
zwar als Geschichtsfälschung bezeichnen, wesentlich ist aber, dass es uns 
verdeutlicht, inwieweit Zeitgenossen wider besseres historisches Wissen 
versuchten, ein kulturelles Gedächtnis durch ihre Historien werke zu for- 
men.

Unmittelbar nach seiner Veröffentlichung löste das Werk eine umfas
sende Polemik innerhalb der Hansestädte und der Gelehrtenwelt aus.28 
Eine Stadt wie Hamburg sah sich herabgesetzt und antwortete mit einem 
Verbot des Buchs in der Stadt.29 Da Werdenhagens Arbeit jedoch ohne 
Gegendarstellung blieb, wurde sie in der nationalen und vor allem inter
nationalen Literatur über Jahrhunderte hinweg aufgegriffen und bestimmt 
noch heute als eine, wenngleich weitgehend unsichtbar gewordene Wurzel 
das Geschichtsbild der Hanse.30 Der konfessionsübergreifende Referenz
punkt zum Hansebund war damit dauerhaft gegeben und mit dem damit 
einhergehenden, erstmaligen Abdruck von vielfältigen Statuten, Verträ
gen, Privilegien, etc. war ein öffentlich zugänglicher Wissensbestand um 
die Hanse geschaffen worden.31 Das Werk Werdenhagens sollte der ent
stehenden Dreiergemeinschaft Lübeck, Bremen und Hamburg durchaus 
noch für Jahrhunderte ein gewisses Traditionsfundament verleihen.32 Dass
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27 Die inter- und transkonfess ionellen  Vorgänge und K oopera t ionen  sow ie die im n o tw en 
digen  Fall recht häufig  geschehene  U nsich tbarm achung  des R elig ionskonfiik tes  im konfes
sionellen  Z eita lte r  sind inzw ischen  ein w ichtiges T h em a  der F o rschung  gew orden , vgl.: Scott 
DlXON u . a. (Hg.), L iving w ith  R elig ious Diversity in E arly -M odern  Europe . A ldershot 2009; 
K aspar von GREYERZ u . a. (Hg.). Interkonfessionalitä t -  T ranskonfessionali tä t  -  b in n en k o n 
fessionelle  Pluralität. N eue Forschungen  zur K onfess iona lis ie rungsthese ,  G ö ttingen  2003; 
Cornel ZwiERLElN u. a. (H g.), Forgetting  Faith? C onfess ional N egotiations in Early M odern  
Europe . B erlin /N ew  York 2012.

2* Paul Z i m m e r m a n n , W erdenhagen , Johann A nge liu s  (v . ) ,  in: A D B  41. 1896, S. 7 5 9 -7 6 2 .
29 W erner L a p p e n b e r g , Das Verbot von W erdenhagens hansischer  G esch ich te , in: Z H G  4, 

1858, S. 3 2 8 -3 3 3 ;  R ainer POSTEL, C u m  ira et studio. Z u r  H ansegesch ich te  des  Johann  A n 
gelius  W erdenhagen , in: H anse und  Stadt. Festschrif t  fü r  R o lf  H am m el-K ieso w  zu m  65. 
G eburts tag ,  hg. von M ichael H u n d t , Jan L ö k e r s , Lübeck  2014, S. 135-150.

Die Arbeit von W erdenhagen  fand in der englischen  handels-  und rech tsgeschich tl ichen  
L itera tu r des  18. und 19. Jah rhunderts  einige A ufm erksam keit ,  so be isp ie lsw eise  bei e inem  
berühm ten  eng lischen  W irtschaftshistoriker: A dam  A n d e r s o n , Historical and  C hrono log ica l 
D eduction  o f  the O rig in  o f  C o m m e rce  from the Earliest A ccoun ts  to the Present T im e, 
con ta in ing  a H istory  o f  the G reat C om m ercia l  Interests o f  the British Em pire, 2. Bde.. 
London  1762.

31 G erade  die  erste  A uflage  w a r  re lativ  pre isw ert gedruck t und  hat so eine  große  Verbrei
tung gefunden , vgl.: POSTEL, C u m  ira (w ie Anm. 29), S. 135-136.

32 So stützte sich die S taatsrechts li tera tur zu r  Hanse des  18. Jahrhunderts  deutl ich  au f



88 Magnus Ressel

die konfessionelle Frage in der Hanseforschung bis heute keine Rolle 
spielt, dürfte nicht zum geringsten eine der vielen Fernwirkungen von 
Werdenhagens Arbeit sein.33

In Werdenhagens Hansegeschichte ist die Darstellung der Kontore über
raschend kurz geblieben. In der zweiten Hälfte des zweiten Bandes der 
ersten Auflage wird auf den Seiten 1323-1337 eine kurze Geschichte der 
Kontore geboten. Angesichts des Gesamtumfanges des Werkes von 2328 
Seiten (980 Seiten für die ersten beiden, 1348 Seiten für die zweiten 
beiden Teilbände) erscheint dies eher marginal. Dies ist der Konzentration 
von Werdenhagens Werk auf die ausführliche Darstellung der einzelnen 
Städte geschuldet. Kurz sei zusammengefasst, was er zu den Kontoren 
geschrieben hat:

Nach einer grundsätzlichen Beschreibung der vier bekannten Kontore, 
von denen nun das Brügger nach Antwerpen und das Nowgoroder nach 
Reval und Narva verlegt worden seien,34 zeichnet Werdenhagen die all
gemeinen Organisationsstrukturen und Vorteile der Kontore nach. Die 
Kaufleute der Hanse könnten innerhalb dieser ihre Privilegien genießen 
und ihre Jugend zu besonders hoher kaufmännischer Disziplin und Fähig
keit erziehen. Die Entscheidungsträger im Kontor werden mit ihren Rech
ten gegenüber den Kaufleuten, aber auch den Pflichten gegenüber den 
Hansestädten, vor allem Lübeck, aufgeführt. Daraufhin folgt eine histori
sche Darstellung der einzelnen Kontore, die immer von einem kurzen 
lateinischen Gedicht abgeschlossen wird. In der Reihenfolge von Bergen, 
Nowgorod, London und Brügge werden sie kurz und recht unsystematisch 
vorgestellt. Viel mehr als ein paar Namen von Herrschern, die Privilegien 
zu gewissen Zeitpunkten erstmals erteilten, verlängerten oder entzogen, 
manchen Grundstrukturen wie vereinzelten Gründungszusammenhängen 
oder markanten Daten, den wichtigsten Privilegien, Verweisen auf Kon-

W erdenhagen . u m  den  w eiterhin  als rea! und aktiv  dargeste ll ten  Bund der  drei S tädte L übeck , 
B rem en  und H am burg  schrif ts te llerisch  zu un term auern : C hris t ian  G ottl ieb  B u d e r , R eper
torium  Reale P ragm aticum  Iuris Public i Et Feudalis  Imperii R o m an o -G erm an ic i  O d e r  Des 
Heil. Röm. R eichs Staats- und  Lehn-R ech t,  Bd. 2, Von H bis Ende, Jen a  1751. S. 5 4 6 -5 5 0 .

Inw iew eit die  konfessione lle  S paltung  innerha lb  der  H anse im zerrü ttenden  S inne  wirk- 
m ächtig  war. ist noch nicht in d e r  F o rschung  herausgearbe ite t  w orden , es  deuten  abe r  doch 
ein ige  Indizien in d iese  Richtung: Johannes  L udw ig  SCHIPMANN, O sn ab rü ck  und  die H anse 
im 16. und 17. Jahrhundert ,  in: O sn ab rü ck er  M itte ilungen . 109, 2004, S. 8 7 -1 0 6 ,  hier 
S . 9 5 -9 6 .

34 Diese Verlagerung des  N o w g o ro d e r  K ontors hat nie sta ttgefunden , Reval w ar  rein fak 
tisch in de r  ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts  ein  w ich tiger  A nlaufpunkt für w endische 
H ansekaufleu te  und für N arva  galt dies ab  1559. D as K ontor in N ow gorod  w ar ab  1509 
ohnehin  w ieder benutzbar,  ver lo r abe r  im 16. Jah rh u n d er t  w e itgehend  an B edeu tung  vgl.: 
N orbert A n g e r m a n n , D eutsche K aufleute in N ow gorod  im 16. und 17. Jahrhundert ,  in: 
N ovgorod . M arkt und K ontor  der  H anse, hg. von DERS., K laus FRIEDLAND (Q D hG  N F  53),
r / u l  r» r» " i  i « r



flikte sowie Kuriositäten, wie den recht groben Aufnahmeriten im Kontor 
zu Bergen,35 erfährt der Leser im Grunde nicht. Werdenhagens Bezüge auf 
die existierende Literatur sind eher für Randaspekte reserviert.

Der Eindruck drängt sich auf, dass Werdenhagen die Kontore nicht ernst 
genommen hat. Dies mag mit seiner Karriere Zusammenhängen. Er als 
Syndikus der Stadt Magdeburg war hauptsächlich ein Experte für die The
matik des Stapelrechts auf der Elbe und für die binnendeutschen Verwick
lungen der Hanse. Die Kontore waren für ihn, wie grundsätzlich für die 
Hansestädte des sächsischen Quartiers, eher ein ferner und marginaler 
Aspekt der Hanse.36 Dies war für die Städte vor allem des wendischen und 
des preußischen, etwas weniger bereits des Kölner Quartiers, gänzlich 
anders. Diese meist direkt mit dem Meer verbundenen Städte sahen in den 
Kontoren die ,Essenz1 der Hanse und sollten mit deren Niedergang häufig 
ihr steigendes Desinteresse an einer weiteren Hansemitgliedschaft begrün
den.37 Deren Sicht, die diejenige der Mehrheit und vor allem der wichti
geren Hansestädte widerspiegelt, darf als die eigentlich dominierende und 
daher wirklich die Hanse charakterisierende gelten.

Teil II -  Die Hanseatica38

In einem noch von einem Zeitgenossen verfassten Geschichtswerk der 
Hanse hat dies seinen Niederschlag gefunden. Der Danziger Syndikus 
Wenzeslaus Mittendorp hat zur Mitte des 17. Jahrhunderts, als noch einige 
letzte Ansätze zur Erneuerung der alten Hanse unternommen wurden, ein 
Werk zum Städtebund verfasst, in dem die Kontore im Zentrum der Dar
stellung stehen. Das Scheitern der Wiederbelebungsversuche sollte nicht 
über deren Ernsthaftigkeit hinwegtäuschen, es zeigt uns, wie stark die 
Hanse von vielen Seiten in den Städten bis zum allerletzten Moment und 
sogar darüber hinaus angestrebt wurde. Mittendorps Darstellung fügt sich 
in diese Zeit mit einem spezifischen Ziel ein. Sie soll im Folgenden in 
ihren wesentlichen Zügen präsentiert und auf diesen Zweck hin analysiert 
werden. Selbst eine geringe Wirkungsgeschichte wird, trotz der niemals 
geschehenen Drucklegung, aufgezeigt werden können. Das Selbstbild und
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35 Hierzu: Ju lius von  P f l u g k - H a r t t u n g , Die Spie le  d e r  D eu tschen  in Bergen , in: HGbll. 
3, 1877, S. 8 9 -1 1 1 .

,f> Horst W e r n i c k e ,  Die sächsischen  Städte in der H anse , in: Hanse, S tädte, Bünde. Die 
sächsischen  S tädte zw ischen  Elbe und Weser um  1500, hg. von M ath ias  P u h l e ,  M agdeburg  
1 9 % , S. 2 9 -3 5 ,  h ier S. 3 4 -3 5 .

' S iehe z. B. im Falle Danzigs: Paul SlMSON. G esch ich te  der  Stadt D anzig  bis 1626, Bd. 2, 
1 5 17-1626 , D anzig  1924, S. 2 5 5 -2 5 7 .

38 Die H ansea tica  sind inzw ischen  fo lgenderm aßen  verzeichnet: S tif tung H anseatisches
W ir tschaftsarch iv  /  Safebes tand  G om m erzb ib lio thek ,  H 1/6 2° (im Folgenden: Hanseatica) .
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die Eigenwahrnehmung der Hanse und ihrer Kontore in der Zeit des end
gültigen Niederganges nach dem Dreißigjährigen Krieg können so an ei
nem elaborierten und wohl über Jahre reflektiert ausgearbeiteten Text ein
gefangen werden.

Der Fund der „Hanseatica“ im Jahr 2012 hat kurzfristig für etwas Auf
sehen in den lokalen Medien Norddeutschlands gesorgt.39 Die Fundge
schichte sei noch einmal kurz nachgezeichnet. Bei Lektüre der Werke von 
bekannten Historikern des 19. und frühen 20. Jahrhunderts zur Geschichte 
der späten Hanse, namentlich der Professoren Friedrich Sartorius von 
Waltershausen40, Christian Friedrich Wurm41 und Dietrich Schäfer42 stieß 
ich auf die mehrfache Zitation der Hanseatica an entscheidenden Stellen 
der vom jeweiligen Autor genutzten Argumentation zum Niedergang der 
Hanse. Abgesehen von kurzen Verweisen war die Verwendung der Han
seatica allerdings bei jedem dieser Autoren nur marginal. Nachfragen in 
der Commerzbibliothek, wo das Manuskript nach Ausweis der vor 1945 
gedruckten Kataloge liegen sollte, verliefen erfolglos. Man hatte nach dem 
Zweiten Weltkrieg eher oberflächlich kontrolliert, was vom Handschrif
tenbestand nach den schweren Bombenangriffen noch vorhanden war und 
was nicht. Die noch vorhandenen Stücke wurden in dem alten Manu
skriptkatalog schlicht mit einem Kreuz an der Seite versehen. Das Fehlen 
desselben im Falle der Hanseatica galt automatisch als Ausweis, dass hier 
ein Brandverlust vorläge. Die freundliche Hilfe der Geschäftsführerin Frau 
Enzel brachte bei einer genauen Durchsuchung des Magazins das Werk 
zum Vorschein. Es mag auch sein, dass die verantwortlichen Personen der 
Commerzbibliothek in den ersten Monaten und Jahren nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges einen wertvollen Codex mit dem expliziten Her
kunftsort „Danzig“ aus Angst vor Rückgabeforderungen nach Polen nicht 
öffentlich in ihrem Bestand ausweisen wollten.43

'' Vgl. d ie  D ars te llung  des Fundes durch  die H ande lskam m er:  h t tp :/ /w w w .hk24 .de /ser-  
v icem arken /uebe r  uns/hk g ru p p e /co m m erzb ib l io th ek /U eb er  uns/Se rv iceangebo t/M eldun- 
g en /2 0 5 5 4 3 6 /W ied e ren td eck u n g  eines  S chatzes .h tm l (zule tzt besucht am  26.5 .2014).

411 G eorg  Friedrich  S a r t o r i u s , G esch ich te  des  H anseatischen  B undes, Bd. 2. G öttingen
1803, S . 7 4 5 -7 4 7 .

41 C hristian  Friedrich  W u r m ,  Eine deu tsch e  C o lon ie  und  deren  Abfall. Teil 1. in: A llge
m eine Zeitschrif t  für G esch ich te  5, 1846, S. 2 0 1 -2 7 1 .  hier S. 2 2 9 -2 3 0 ;  Chris t ian  Friedrich 
W u r m .  H ansa, in: Das S taats-L ex ikon . E ncyk lopäd ie  der  säm m tlich en  S taa tsw issenschaften ,  
Bd. 7, hg. von Karl von RoTTECK, Karl W e l c k e r ,  Leipzig  M862, S. 4 7 5 -5 0 1 ,  hier 
S. 4 9 4 -4 9 6 .

42 D ietrich S c h ä f e r .  Die H ansestäd te  und  König W aldem ar von D änem ark ,  Jena 1879. 
S . 2 7 2 -2 7 3 .

4i Es sei a u f  die von den Briten d u rchgeführte  R ü ck g ab e  von vielen ausge lagerten  B estän
den des  D anziger  A rch ives  im Jah r  1947 verw iesen: C zes law  B i e r n a t ,  S tephan  N i e d e r 
m e i e r .  Staatsarch iv  D anzig  -  W egw eiser durch die  B estände bis zu m  Jah r  1945, M ünchen
/‘> n n n  o  A n  < o

http://www.hk24.de/ser-


Der Grund, weshalb dieses 1000-seitige Manuskript nach seiner Fertig
stellung im Jahre 1674 in Danzig nach Deutschland kam, ist nicht bekannt. 
Auf der Titelseite heißt es: Mittendorpii (W.) Secret. Gedan. Extract der 
Hansischen Recesse von A(nn)o 1361-1601. I. Theil, II: Ejusdem. II. 
Theil, III. Hänßische Statuta und Privilegia, Sum ex Libris Anthonii Lu- 
dovici. Wer dieser Anton Ludwig war, lässt sich derzeit nicht feststellen, 
wahrscheinlich jedoch war er es gewesen, der das Stück aus Danzig ver
kauft hatte. Sicher ist, dass die Hamburger Commerzdeputation das Ma
nuskript am 16. November 1818 bei der Auktion der berühmten „Fürstlich 
Palmischen Bibliothek“ in Regensburg erwarb.44 Es erscheint nicht un
wahrscheinlich, dass einer der Nachfahren des Autors im letzten Drittel 
des 18. Jahrhunderts den Folianten an die Familie von Palm verkaufte. 
Diese Familie wiederum geriet zu Beginn der Französischen Revolution 
selbst in finanzielle Schwierigkeiten.45

Bevor eine eingehendere inhaltliche Analyse des Werkes vorgenommen 
wird, sei der Autor vorgestellt. Über diesen, den Danziger Syndikus Wen- 
zeslaus Mittendorp, lässt sich jedoch leider nur wenig sagen, ln den Han- 
seatica kommt ein Wenzeslaus Mittendorp, höchstwahrscheinlich der Au
tor, auf einem Hansetag oder Verhandlungen zu hansischen Angelegen
heiten, und zwar in den Jahren 1604 und 162446 vor. Auf der zweiten 
Titelseite der Hanseatica wird explizit geschrieben, dass das vorliegende 
Manuskript eine Abschrift des Originals darstellt, dessen Entstehungsda
tum ist somit offen.47 Die letzten Eintragungen datieren aus den 1640er 
Jahren;48 diese mögen noch von dem mindestens in den Jahren 1604-1624 
aktiven Politiker verfasst worden sein. Er hatte wahrscheinlich eine 
Drucklegung des Textes vor, zu dieser ist es aber nie gekommen.
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44 Carl T h eo d o r  GEMEINER, Verzeichniß  von B üchern  aus d em  Fürstlich  P alm ischen  B ü 
cherscha tz ,  w e lche  zu R eg en sb u rg  den . . .  versteigert w erden  sollen. Des Fürstl. Palm . B ü
che r-V ers te igerungs-C a ta logs  neunte A btheiking, R egensburg  1818, S. 9. W ährend  und nach 
den napo leon ischen  Kriegen fanden in D eutsch land  häufig  große  B ücherauk tionen  statt, vgl.: 
Sebastian  VOGLER: „A ngekauft  T in iussche  A uction in L eipz ig  B ücher  aus der  B ib lio
thek e ines  verm ein tl ichen  M ö rd e rs  in d er  T hüringer  U niversitä ts-  und L andesb ib lio thek  Jena, 
in: A rchiv  fü r  G esch ich te  des  B uch w esen s  67, 2012, S. 125-144 , h ier S. 129.

45 Z u m  G esch lech t  de r  A de lsfam ilie  Palm: Gert K ollm er von O h e i m b - L o u i n  Palm, von, in: 
N D B  20, 2001, S. 19-20.

46 H anseatica ,  Teil II, fol. 40, 101.
17 H anseatica, Teil 1, fol. II: „A utore  W. M ittendorp io  quo n d am  S ecretario  C ivitatis  Ge- 

danensis .  Tractactus hic descrip tus  est ex  A uthographo  M an u sc r ip to  O rig inalis ,  qu o d  asser- 
vatur G edani in A rch iv io  S enatus  A(nn)o. 1674“ .

4S H anseatica ,  Teil II, fol. 264. Laut Christian F riedrich  W urm  w urden  die H anseatica  im 
Jah r  1648 fertiggestellt,  hierbei verw eist er a u f  den angeblich  in d iesen  en tha ltenen  Satz: 
„neulich  anno  1648 bei K rönung  K önigs Friderici III", siehe: W u r m ,  Eine deu tsche C olon ie  
(w ie A nm . 41), S. 230. D iesen Satz  konnte  ich jed o ch  in den H anseatica  nicht finden.
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Die „Hanseatica“ sind in drei Teile untergliedert. Der erste Teil trägt den 
Titel Exlruct der Hansischen Receße in Nennt Capita g e th e i l e t Der zwei
te Teil ist als Extract Auß den Hansischen Recessen und anderen Schriff- 
ten die uhralte deutsche Union und Verbündtnis betreffende bezeichnet. 
Der dritte Teil ist eine handschriftliche Fassung der Im Jahr 1612 revidier
ten Schiffsordnung.

Teil 1 hat einen Umfang von 441 Folioseiten, Teil 2 344 Folioseiten und 
Teil 3 254 Folioseiten, insgesamt sind es also 1039 Folioseiten. Der erste 
Teil lässt sich auch in anderen Archiven, namentlich Lübeck49, Bremen511 
und Braunschweig51 finden. Der Autor war laut Ausweis des im Bremer 
und Lübecker Archiv vorhandenen Exemplars der Bremer Syndikus oder 
Offizier Johannes Offlen, es mag aber auch der Braunschweiger Syndikus 
Johann Cammann (gest. 1649) gewesen sein.52 Es handelt sich hierbei um 
eine Sammlung von Extrakten aus Hanserezessen von 1361-1601. Diese 
sind in folgende neun Kapitel geteilt: 1. Von der Städte Confoederation 
und Verbiindnissen 2. Miscellanea von allerhand Sachen au f den Hanse- 
Tagen vorgelaufen 3. Londische Comtoir und Englische Sachen 4. Brü- 
gische Comtoirs, Niederländische und Schoßsachen 5. Bergische Comtoir 
und Dänische Sachen 6. Naugartische Comtoir und Moscowitische Sachen 
7. Von Hansischen Statut is und Ordnungen und waß in specie wieder die 
Außerhansischen Item waß wieder die contumaces und außbleibenden 
Städte statuirt 8. Von der Contribution und erfolgten Assistenz. 9. Von der 
Schiffarth und Lieferung der Wahren. In diesem Teil folgt auf eine kurze 
historische Einführung eine sehr lange und ausführliche Charakterisierung 
der Hanse durch Kurzfassungen der wesentlichen Entscheidungen der 
Hanse-Rezesse. Der Inhalt ist reichhaltig und zeugt von einem gründlichen 
Aktenstudium. In den Hanseatica findet sich zum Schluss ein Register, in 
der Bremer und Lübecker Fassung eine Zeittafel der Rezesse.

Der zweite Teil ist eindeutig eine genuine Leistung des Autors Wen- 
zeslaus Mittendorp. Dieser Abschnitt hat den Charakter eines sehr langen 
zeitgenössischen Kommentars eines altgedienten Hansepolitikers zur Han
se und ihrem Sinn. Der Text ist eher wenig strukturiert, folgt aber einer 
gewissen chronologischen Ordnung. Nach einer eher auf die Frühzeit kon
zentrierten Einleitung mit einigen wenigen Abschweifungen in das frühe 
17. Jahrhundert konzentriert sich die Schrift ab Folio 24 fast nur noch auf 
die Geschichte des Bundes im 16. und 17. Jahrhundert. Wichtig ist Mit
tendorp. immer wieder Akte der Anerkennung von außerhalb aufzuführen.

49 Archiv  der Hansestadt Lübeck . A SA  Externa , H anseatica .  125.
50 S taatsarchiv  B rem en , R atsarchiv , H anseatica ,  2-A.2.C.
51 S a r t o r i u s ,  G esch ich te  (wie A nm . 40). S. 7 4 5 -7 4 7 .52 r " t -  . i
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Gleich zu Beginn setzt der Autor den Tenor mit einer fulminanten histo
rischen Rückschau, wenn auch in der indirekten Rede:

Sie [die Hanse; MR] sey wegen ihrer Macht und vielfältigen zu Waßer 
und Lande geführten Kriegen, unter allen Biindnüßen die fürnehmste und 
schrecklichste im solchen Ansehen gewesen, daß auch nur mit bloßem 
Nahmen ihrer H üljf und Beystandes, Vorgefallene Mißhelligkeiten unter 
hohen Potentaten seyn beygeleget worden, und daß auch der großmäch
tige Keyser Carolus V. für der Hänse Macht sich gescheuet habe. v

Mittendorp war ein Freund der Hanse. Er wollte sie als mächtig und mit 
einer reichen Tradition ausgestattet idealisieren, um ihr dadurch wieder 
Leben einzuhauchen. Der Hintergrund war wahrscheinlich weniger der 
angeblich allgegenwärtige Niedergang der Hanse um 1650. Eher löste in 
Danzig die Erkenntnis, dass der seit 1630 funktionale Dreierverband von 
Lübeck, Bremen und Hamburg gewillt war, seinen eigenen Weg innerhalb 
des Alten Reiches zu gehen, die Niederschrift dieses Werkes aus. Die drei 
Städte finanzierten und renovierten die Kontore in Bergen, Antwerpen und 
London, obwohl die dazugehörigen Privilegien faktisch alle erloschen 
waren. Weiterhin nahm das seit dem frühen 17. Jahrhundert begonnene 
Konsulatsnetzwerk nach dem Dreißigjährigen Krieg eine stärkere Form 
an.54 In dieser Lage Anfang der 1650er Jahre musste man sich in Danzig 
genau überlegen, was man bereit war, für eine weitere Zugehörigkeit zur 
hanseatischen Gemeinschaft zu bezahlen und was man hier für Leistungen 
zu erwarten hatte. Für die drei Städte mit weiterhin bedeutender Seefahrt 
und Seehandel in ganz Europa bis nach Nordwestitalien war die dauer
hafte Unterhaltung und sogar der Ausbau des diplomatischen Apparats 
eindeutig lohnenswert, wohingegen für Danzig, das seine Waren weitge
hend von Niederländern abholen ließ, kaum Bedarf hierfür bestand.55 
Mehr noch, mit dem polnischen Reich als einer im westfälischen System 
wenigstens äußerlich anerkannten Macht war im Zweifelsfall für die we
nigen Danziger Schiffer und Händler im Ausland wohl mehr Anerkennung 
verbunden als im klein gewordenen Städteverband der Hanse.56 Dennoch

H anseatica , Teil II. fol. 1.
’’4 M ag n u s  RESSEL, Von d er  H anse zu r  hanseatischen  G em einschaft .  Die E n ts tehung  der 

K onsu la tsgem einschaft  von Brem en, H am burg  und L übeck . In: HGbll. 130, 2012. 
S . 127-174.

55 M agnus  R e s s e l , Z w ischen  Sklavenkassen  und T ürkenpässen .  N ordeu ropa  und  die Bar- 
baresken  in de r  F rühen  Neuzeit,  Berlin 2012, S. 9 5 -9 6 ;  M aria  BOGUCKA. T h e  Role o f  Baltic 
T rade in European  D evelopm ent from  the XVIth to the X V IIIth  C enturies ,  in: Journal o f  
European  E co n o m ic  History  9.1, 1980, S. 10-11.

56 Robert F r o s t . A fter the Deluge: P oland-L ithuania  and  the Second  N orthern  W a r,  
1655 -1 6 6 0 ,  C am b rid g e  1993, S . 1-25; Z u r  Idee Polens als P ro tek to r der  Hanse: W ü r m , Eine 
d eu tsche  C o lon ie  (w ie A nm . 41), S . 2 3 3 -2 3 6 ;  Paul S i m s o n , Die O rgan isa tion  der  Hanse in 
ihrem  letzten Jahrhundert ,  in: HGBI1. 13, 1907, S. 2 0 7 -2 4 4 ,  3 8 1 -4 3 8 ,  h ier S. 422; Paul
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flössen bis 1670 noch Beiträge Danzigs zur Finanzierung des Konsulats
netzwerkes.57

Mittendorp wünschte einen durch die Hanse unterstützten Kurs der Be
wahrung der Danziger Autonomie und betonte hierfür den historischen 
Wert des Städtebundes. Er kommentiert ausführlich, zitiert weitschweifig 
die zeitgenössische historische und juristische Literatur und hält sich kaum 
mit persönlichen Bemerkungen zurück. So gewinnt das Werk den Charak
ter eines längeren aktuellen Kommentars zur Hanse und ihrer Geschichte 
durch einen ihrer wesentlichen Politiker. Insbesondere schreibt er viel zu 
Danzig und dessen Verhältnis zu Schweden und Polen, aber auch anderen 
Mächten, so dass seine Arbeit für die Forschung zu Danzig ihren eigenen 
Wert hat. Beispielsweise erwähnt er eine Verlängerung der Konföderati
onsnotul von 1624 auf weitere zehn Jahre bis 1634, bei der Danzig explizit 
Signatarpartei ist; ein der bisherigen Forschung entgangener Aspekt.58 Er 
gibt eine bislang unbekannte Liste von Hansestädten mit ihrer Kontribu
tion zur allgemeinen Taxe (in Reichsthalern).y) Sie sei hier mitsamt der 
Kommentierung für die weitere Forschung wiedergegeben:

Zur Rechten Hand

S i m s o n , D anziger  Inven ta r  1531-1591 , M ü n ch en  1913, S . 916, 940: S i m s o n , G esch ich te  
(wie A nm . 37). S. 141; Karol GÖRSKI. K önig lich-P reußen , Polen und die  Hanse. Ein Beitrag  
zu ihrer G esch ich te  um  die W ende des  15. und 16. Jahrhunderts ,  in: N eue  H ansische  S tudien, 
hg. von K onrad  FRITZE u . a., Berlin 1970. S . 3 5 9 -3 6 5 ;  Heinz D u c h i i a r d t , Die H anse und 
das eu ropäische  M äch tesys tem , in: N iedergang  o d e r  Ü bergang . Z u r  Spätzeit  de r  H anse im
16. und 17. Jahrhundert ,  hg. von A ntjekathrin  G r a s s m a n n . Köln u. a. 1998, S. 11-24 , h ier

Für den Posten  des  hanseatischen  B undes  in St. P e te rsbu rg  bezahlte  D anzig  zu sam m en  
mit den drei w eiteren  H ansestäd ten  sogar  noch im 18. Jahrhundert ,  vgl. G eo rg  FINK, D i
p lom atische  Vertretungen der  H anse seit dem  17. Jah rhundert  bis zu r  A u flö su n g  der  H an 
sea tischen  G esand tschaft  in Berlin 1920. in: HGbll. 56. 1931, S. 1 12-155 , h ier S. 134-135 .

58 H anseatica.  Teil II. fol. 40.
59 Ebd.. fol. 6 1 -6 3 .  Die zw ei Zah len  bei m anchen  S täd ten  deu ten  d a rau f  hin, dass  M itten

d orp  zw ei Listen verw andt hat und bei e iner  V eränderung  der Taxe d ies  so an gegeben  hat. 
M ittendorps Liste ähnelt w e itgehend  e iner  von Paul S im son  aus d em  Jahr  1554 angegebenen : 
S im son , D anziger  Inventar (w ie  A nm . 56), S. 857. Die Liste von S im son  hat Ü b ere in s t im 
m ungen  mit den zw eiten  bei M ittendorp  angegebenen  Z ah len ,  um fasst  ab e r  w en ig e r  Städte. 
W ir  können  dahe r  davon  ausgehen , dass die ersten  Zah len  a u f  e iner  um fassenden  Liste aus 
den Jahr(zehn t)en  vor 1554 basieren , als sich noch  weit m e h r Sltürlte vnr 7ühltf»n

Köln -  100.
Bremen -  60.
Rostock -  50. 
Stralsund — 50. 
Wismar -  25. 
Magdeburg -  40. 50. 
Braunschweig -  50.

An kl am - 1 8 .  10. 
Denunin - 1 5 .

Hameln -  20. 10. 
Goslar -  30.
Gottingen -  30. 
Kolberg — 25 
Stargard -  25

S. 16.
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Danzig -  80.
Thorn -  20.
Elbing -  20.
Königsberg -  60. 
Braunsberg -  20.
Kulm -  10.
Stettin -  40.
Hildesheim -  30.
Einbeck - 1 0 .
Hannover -  25.

Städte 33. Anlage 1073 Rthl.

Rügenwalde - 1 2 .  
Stolpe - 1 0 .  
Golnow -  8.10. 
Stade - 2 0 .  
Buxtehude -  20. 
Riga -  50.
Reval -  50. 40. 
Dorpat -  30. 
Pernau -  20.

Zur Linken Hand 
Hamburg -  80. 
Dortmund -  20. 30. 
Münster -  27. 40. 
Lübeck -  100. 
Nimwegen -  35. 
Deventer -  50. 
Zutphen -  30.
Zw olle -  23. 
Harderwijk -  30. 
Groningen -  35. 
Wesel -  20. 30. 
Duisburg - 1 4 .  
Osnabrück -  20. 30. 
Minden -  20.
Soest 23.
Unna -  24.
Lippe - 1 0 .
Bielefeld - 1 0 .

Lüneburg -  60. 
Greifswald — 25. 
Herford - 1 5 .  
Paderborn -  20. 
Lemgo -  15.
Eiborg - 1 2 .  
Staveren -  35. 
Roermond - 1 6 .  25. 
Arnheim -  30. 
Kämpen -  40. 
Bommel - 1 0 .
Tiel -  10.
Bois ward -  30. 
Venlo -  14. 20. 
Emmerich -  30. 
Warburg - 1 0 .  
Hamm -  25.

Städte 35. Anlage 974 Rthl.

Dinant im Stifft Lüttich hat mit gehöret zur Hänse: Wo sie aber verstöhret, 
ist auf f  des Bischoffs zu Lüttich lntercession den Bürgern von Dinant 
erlaubet in die Stadt Huy mit den Wohnungen zu ziehen, und gleichwoll 
sub certis Conditionibus der Hänsischen Privilegien in Engeland fehig zu 
seyn.

Hiezu werden auch gerechnet diese nachgeschriebene Städte:
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Northeim -  12. 15. Ascherleben -  15. 20.
Quedlinburg - 1 5 .  18. Helmstedt -  10. 12.
Halberstadt -  15. 20. Uelzen -  5. 8.
Hall in Sachsen -  20. 25.

Städte 7. Anlage 92 Rthl.

Die Vornehmsten Städte die Hämischen Collegii seyn 14. die geben nicht 
allein nach ihrer Taxa ein Annuum, sondern auch so offt auff den Hän- 
sischen Zusammenkünfften zu Vorfallender Nothurjft Contributiones belie
bet und geschloßen worden, ihr annuum multiplicabile, und werden con- 
tribuirende Städte genandt, alß da sind:

Lübeck -  100. 
Köln -  100. 
Bremen -  60.
H am burg -----HO.
Rostock -  50. 
Stralsund -  50. 
Wismar -  25.

Danzig -  80. 
Lüneburg -  60. 
Stettin -  50. 
Magdeburg -  50. 
Greifswald -  25. 
Hildesheim -  30.

Städte 14. Anlage 800 Rthl.

Auch viele Aspekte von kulturhistorischem Interesse wie einer Schilde
rung des Zeremoniells von Hansetagen bietet Mittendorp.60 So hat das 
Werk einen vielfältigen Wert für Hanseforscher, es kann bei manchen 
Themen wenigstens ergänzende Einblicke und Eindrücke bringen.

Teil III -  Die Kontore in den Hanseatica

Die Meinung Mittendorps zu den Kontoren hat eine ganz eigene Attrak
tivität. Mit Mittendorp spricht quasi ein Zeitgenosse, der die Probleme und 
die tatsächliche Wichtigkeit der Kontore relativ genau bestimmen konnte. 
Prinzipiell sieht Mittendorp die Hanse auf zwei Säulen basieren, der Meh
rung des Handels und der Sicherung der städtischen Unabhängigkeit ge
genüber den Fürsten:

Sintemahl diese Hänsische Societaet zu dem Ende ist anfänglich aufge
richtet, Erstlich damit die Handthierung zu Waßer und zu Lande desto 
sicherer und richtiger möchte getrieben, den Räubern und allen anderen

60 Ebd.. fol. 7 1 -7 7 ;  Vgl. zu m  A b lau f  von H anse tagen  v. a. Jo h an n es  L udw ig  S c h i p m a n n , 
Politische K om m unikation  in d e r  H anse (1 5 5 0 -1 6 2 1 ) .  H anse tage  und w estfä lische S tädte 
(O D hG  N F  55). Köln n a  2 0 0 4  S *57-10?
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gewaltsahmen Attentaten gesteuret, und die Städte und derer Handthie
rende kauffman für Unrecht und Gewalt geschützet werden.

[...]
Fürs andere so ist auch diese Stijftung des Hänsischen Bundes dahin 

gegangen, daß durch gewiße Ordinantzen, Statuta und Gesetze, die Kauf
mannschaft möchte floriren, und die Städte z.u mehrem auffnehmen kom
men. Denn nach dem die Städte durch ihre Mänliche und tapfere Thaten, 
von vielen hohen Potentaten in ihren Reichen und Landen große und 
vielfältige Privilegia und Freyheiten, sonderlich z.u Beförderung der 
Kauffmanschafft hatten erlanget, haben sie in denen Städten zu wichtiger 
und rümlicher fortsetzung der Hanthierung, ihre Conthore und Niederla
gen fundiret und angeleget, auch gewiße Ordinantzen gemacht, nach wel
chen da in den Conthoren residirende, wie auch andere der Hanse Städte 
angehörige ab und zu reisende, sich haben mäßen reguliren, die jugend  
auch in guter Disziplin gehalten, zu Tugend und Ehrbarkeit gewelmet, und 
zur Kauffmansachafft angeführet und abgerichtet worden.™

Für Mittendorp waren die Kontore also die zweite essentielle Säule des 
Hansebundes. Sie rangieren bei ihm im Prinzip sogar höher als der Bünd- 
nis- und Verteidigungsaspekt, da er auf vielen hundert Seiten ausschließ
lich Kontorsgeschichte behandelt und sich um eine „politische“ Geschich
te der Hanse kaum kümmert. Kriege der Hanse, Bündnisse der Hanse
städte und verfassungsmäßige Problematiken des Bundes kommen in den 
Hanseatica verhältnismäßig wenig vor. Stattdessen sind die Kontore, ne
ben den Hansetagen und vielerlei Einzelbestimmungen, der Kern der Mit- 
tendorpschen Schrift. Damit spiegeln die Hanseatica die tatsächliche Ak
tenlage der vom Autor intensiv ausgewerteten Hanserezesse wider. Aller
dings sind die Kontore für Mittendorp nicht primär aus sich selbst heraus 
wichtig, sondern da sich gerade in ihnen der Aspekt der Solidarität der 
Städte am stärksten zeigt. Hier bezahlen manche Hansestädte für fremde 
Kontore ohne unmittelbaren Vorteil in der Erwartung von Reziprozität 
durch die anderen Hansestädte.

Eß kann keine Stadt zu irkeines [irgendeines] Hänsischen Conthors 
besten, zu contribuiren sich äußern. Vorwendende daß sie deßelben Con
thors sich nicht gebrauchen noch irkeinen Nutzen daher habe, sintemahl 
die Hänsische Union inßgemein auf alle 4. Conthore ist fundiret, und 
obgleich ein Stadt von einem Conthor wenig oder keinen Nutzen hat, so 
hat sie doch auß ändern Conthoren desto mehr Nutzbarkeit zu erwarten. 62

61 Ebd.. fol. 4 4 -4 5 .
62 Ebd.,  fol. 111.
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Die Kontore sind also gerade deshalb Symbole des Bundes, weil in ihrer 
Unterstützung der höhere Gemeinschaftssinn der Hanse jenseits eines un
mittelbaren Nutzenkalküls zum Ausdruck kommt. Diese Idealvorstellung 
der Kontore kann wohl als direkte Ermahnung des Zeitgenossen an Danzig 
verstanden werden, für London und Antwerpen um 1650 Gelder bereit
zustellen, damit die Weichselstadt an anderer Stelle wiederum von der 
Hilfe der wendischen, westfälischen oder sächsischen Hansestädte profi
tieren kann.

Mittendorp geht mit erstaunlicher Detailgenauigkeit auf die Geschichte 
der Kontore ein. Das Kontor in London sieht er als das älteste, 1258 
gegründet und bis 1552, dem Jahr des Entzuges der Privilegien durch 
König Edward VI. als mit „stattlichen Privilegien und Freyheiten“ verse
hen. Das nächste Kontor war seiner Meinung nach das zu Brügge, welches 
im Jahr 1262 aufkam. Mittendorp gibt dann präzise das Jahr 1488 als 
Zeitpunkt an, zu dem dieses abgenommen habe. Es sei später endlich nach 
Antwerpen verlegt worden, dort aber „durch einlagerung des Hispanischen 
Kriegs Volcks sehr verwüstet worden“. Das dritte Kontor in Nowgorod sei 
für 308 Jahre die Niederlassung der deutschen Hanse gewesen und für den 
„BrunnqueH“ aller anderen Kontore gehalten worden. Es sei unter den 
Zeiten von Johannis, dem Großfürsten von Moskau, in Abnahme geraten, 
1494 untergegangen und daraufhin nach Reval und Narva verlegt worden. 
Das einzige noch existierende Kontor sei das zu Bergen, welches jedoch 
nur von wenigen Städten, vornehmlich Bremen und Lübeck genutzt wer
de.63

Bei seinen Ausführungen ist Mittendorp jedoch etwas weniger Histo
riker und mehr Jurist, als man sich wünschen würde. Vieles ist relativ 
direkt aus den Hanserezessen kopiert oder exzerpiert und wird häufig nur 
wenig kommentiert. So findet der heutige Historiker keine Kenntnisse, die 
über den Forschungsstand von 1808, als der dritte Band von Sartorius 
großer Hansegeschichte erschien, hinausgehen. Die Stoßrichtung ist oh
nehin eine andere: Die Glorie der Kontore soll aus der Zusammenschau 
ihrer Privilegien und ihrer Statuten hervortreten. Wertvoll für den heutigen 
Historiker sind die wenigen scharfen Analysen des zeitgenössischen Po
litikers Mittendorp. Einer der aussagestärksten Kommentare ist der zu der 
Stellung der Kontore in den jetzigen Tagen:

Diese Hänsisch Conthore seyn itzo meisten theils zerfallen und bringen 
den Hänse Städten keinen Nutz. D arauf erfolget, daß das Hänsische fo- 
edus, und die daher dependirende Recesse, Schlüße und Ordinantzen, we
nig werden in acht genommen, sondern solches alles hindangesetzet, der

63 Ebd.. fol. 4 8 -4 9 .
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Eigen nutz die überhandt hat und puhlico bono praeferiret wird.M
So groß einstmals der Nutzen des Bundes an seinem Anfang zur Ab

wehr der Dänen und Schweden gewesen war, so sei durch Eigennutz und 
inneren Zwiespalt die Hanse danach niedergegangen. Der Eigennutz ist 
also die Wurzel des Übels der Hanse und auch die Ursache des Nieder
gangs der Kontore.

Der direkte Bezug vom Niedergang der Kontore zum späthansischen 
Topos des Zerfalls des Bundes durch die Hintanstellung von Gesamt- ge
genüber Eigeninteressen macht die Hanseatica zu einer zwar elaborierten, 
aber durchaus typischen zeitgenössischen Quelle. Diese Auffassung wird 
von der modernen Forschung weitgehend abgelehnt. Hier verweist man 
vor allem auf den Aufstieg der Flächenstaaten und die seefahrtstechnische 
Überlegenheit der Holländer im Ostseehandel, um den Niedergang der 
Hanse im 16. und 17. Jahrhundert zu erklären.65 Auch bei maximaler 
Einigkeit, ein ohnehin sehr vager Begriff, der wohl für die einzelnen Städ
te häufig eine selbstzerstörerische Politik bedeutet hätte, wäre der Han
sebund im 17. Jahrhundert auf keinen Fall mehr mächtig genug gewesen, 
um den Niedergang der Kontore zu verhindern.

Mittendorp reflektiert im Anschluss an seine Ausführungen zu den 
Kontoren eine Debatte innerhalb von Danzig, wenn er den Hansebund 
ohne Kontore als weitgehend wertlos für die Stadt betrachtet. Hier greift er 
die Argumentation eines reziproken Bundes, bei dem die Kontore durch 
alle finanziert werden sollen, explizit auf:

Nun hätte die Stadt Dantzig zwar wol Uhrsache, vom Hansischen Col- 
legio abzustehen, und die schwere Unkosten zu dem Hansischen Ver
schreibungen, Ordinara, Annua, und ändern beyfälligen Contributionibus 
einzuhalten, und zuerspahren, bevorab anweil es, so viel die gemeine 
Handlung betrifft, mit derselben wie auch ändern Preußischen Städten itzo 
eine andere Gelegenheit hat alß in vorigen Jahren, da in ändern König
reichen und Landen die Hämische Conthore und daher dependirende 
Kaujfmanschaften florirten, und durch starcke Handlungen in den Con- 
thoren nicht geringer Nutz den Städten zufloße, nun aber auch den Con- 
thoren ihre Privilegien und freyheiten seyn entzogen, der Nutz den Städten 
benommen, Außländische ihre Handthierung und Kauffmansgewerbe zu

M Ebd., fol. 5 5 -5 6 .
65 Vgl. exem plarisch : Friedrich  RÜLKE, D ie  Verlagerung der H an d e lsw eg e  zw ischen  1450 

und 1550 und ihre R ück w irk u n g  a u f  die  D eutsche H anse , H annover  1971; Franz M a t h i s . 
Die deu tsche  W irtschaft  im 16. Jahrhundert .  M ünchen  1992, S. 7 1 -7 5 ;  d ie  e tw as  s tä rker au f  
das  Politische z ie lenden  B egründungen  des N iede rgangs  w erden  durch  solch eine P erspek 
tive ergänzt,  d iese  sind am  besten  zusam m engefass t  bei: DUCHHARDT, Die H anse (w ie Anm . 
56); R ainer POSTEL, D er N iedergang  d er  H anse, in: Die Hanse. Lebensw irk lichkeit  und 
M ythos, 3. Aufl., hg. von Jörgen B r a c k k r  u. a., Lübeck  1999, S. 165-193.
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treiben, Waaren und Güter derer sie zu erhaltung Menschlichen Lebens 
benötiget, abzuholen, häuffig in dis Land zu unß khommen, sich theils bey 
unß häußlich niederlaßen, und also frembdte mehr Nutz, bey Unß alß bey 
ihnen schaffen können.

Mittendorp sieht klar, dass die Danziger und die Preußen keinen Eigen
handel mehr betreiben und ihre größten Profite bei geringstem Risiko 
machen, wenn sie die Waren am Hafen von Ausländern, meistens Nieder
ländern, spedieren lassen. Dies ist ein struktureller Unterschied zu Lübeck, 
Bremen und Hamburg, der wohl von zentraler Bedeutung für die Unat
traktivität der hanseatischen Dreiergemeinschaft für Danzig gewesen ist.

Dennoch wollte Mittendorp den Hansebund aufrechterhalten. Damit ge
hörte er. wie oben dargelegt, zu der unterlegenen Partei in Danzig, da seit 
1670 auch die letzten Verbindungen zur Hanse gekappt wurden. Danzig 
blieb durch Verfassung, Sprache und Konfession den wendischen Hanse
städten verbunden, eine spezielle Beziehung in wirtschaftlicher Hinsicht 
bestand aber nicht mehr. Mittendorp versuchte dies aufzuhalten:

.SV; ist doch dakegenst viel mehr in acht zunehmen, daß die Hansische 
Conjunction anfänglich ist fundiret au f eine gemeine Defendion, quae jure  
naturali omnibus est concessa, und ein mächtiger fester Erhaltung ge- 
wesner, und einer ieden Stadt sonderbahren Privilegien, Immuniteten, 
freyheit und Gerechtigkeit und abwendung aller Dakegenst Vorgenom
menen Unbilligen attentaten und Vorgewaltigungen, ohne welche Defen- 
sion die Kauffmanschafft und gedeilich auffhehmen der Länder und Städ
te, nicht lange bestehen kann, sondern mäßen zu euserstem Verderben und 
endlichen Untergang geruhten, So würden wir auch das Jus legationis mit 
welchem die Stadt Dantzig zu der Krohn Pohlen getreten und continuo usu 
dabey unterhalten worden, verlieren, und Unß und unser Posteritaet in 
ewige Dienstbarkeit stürtzen, da dann nicht zu hoffen were daß foedus 
solle dissolviret und vollends zu nichte gemachet werden, daß wir oder 
unsere Nachkommen wieder dazu würden gelassen werden.

Ist demnach hochnötig daß die Städte nicht allein bey diesem foedere 
verbleibet, ieziger Zeit Verschaffenheit nach quasi sub umbra hujus fo 
ederis ab ingruentibus tempertatibus sich manuteniret, und melioribus 
temporibus sich reserviret, sondern auch zum förderlichsten sich bemühen 
/: nec enim differenda Consilia in Casum necessitatis :/ daß das Zerfallene 
Corpus Hansa der zum wenigsten die Vornehmsten Membra derselben, 
wieder mögen consolidiret, ad praesentia tempora accomodiret, ad prae- 
sentia tempora accomodiret, zu stärckerer Verfaßung gebracht und durch 
Mattheit und Treu das Band der Einigkeit befestiget und erhalten werde, 
nach der Lehre und Ermahnung des Sciluri, die Er kurtz. vor seinem Tode 
seinen achtzig Söhnen vethan. in dem  e r  e inem  ipdvm im tvr ihnan öSn
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biindel Pfuschen oder Spißruhten gegeben und zubrechen befohlen, da 
aber ein ieder derselben seiner Söhne, solch Bündel zu brechen nicht 
vermöchte, hat der Vater einen ieglichen jeglichen Pfirschen oder Spieß- 
rutten absonderlich auß dem Bündell gezogen und gebrochen, damit zu 
verstehen gebende, so lange sie ein mühtig bey ein ander würden leben 
und zusammen halten, würden sie auch sämptlich bey macht bleiben, wenn 
sie sich aber trenneten, leichtlich untergehen und zu nicht kommen wür
den. nani divisi corrnuet quiuniti alios vincere solent. 66

Auch hier sind die Sehnsucht nach dem Bund und die entsprechende 
Angst vor der Überwältigung Danzigs durch Polen, wenn man sich 
schließlich von der Hanse abgewandt haben wird, überdeutlich. Der Auf
ruf war eindeutig an die Danziger Politikerkollegen Mittendorps gerichtet. 
Vermutlich hat ein solcher, gegenüber dem polnischen König kritischer 
Absatz die geplante Drucklegung der Hanseatica verhindert. Es hätte die 
Stadt Danzig sicher in einen Konflikt mit ihrem nominellen Oberhaupt 
gestürzt. Im Gegensatz zum Werk Werdenhagens hätte eine Veröffentli
chung der Arbeit von Mittendorp jedoch weit größere Kreise angespro
chen. In deutscher Sprache geschrieben und sehr stark auf den Quellen 
basiert wäre dieses Werk für weitere Kreise von Interesse gewesen als die 
in Latein geschriebene und immer im Kuriosen und häufig sogar struk
turlos Diffusen verbleibende Darstellung Werdenhagens.

Schluss

Sein eigentliches Ziel jedoch verfehlte Mittendorp mit seinem Manuskript. 
Seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges zeigte sich bald, dass Danzig 
nicht mehr in die Hanse passte, wenngleich uns die Details der endgülti
gen Abwendung der Weichselstadt vom Hansebund mangels entsprechen
der Forschungen bislang noch verborgen bleiben. Danzig nahm noch am 
letzten Hansetag von 1669 teil, verweigerte aber dort jegliches finanzielle 
Zugeständnis, insbesondere zum Londoner Stahlhof.6 Für eine Stadt ohne 
wesentlichen aktiven Fernhandel, die dennoch hohe Profite in Zusammen
arbeit mit den niederländischen und englischen Kaufleuten und Schiffern 
machte und zugleich eine weitgehend sichere Stellung in der polnisch- 
litauischen Rzeczpospolita hatte, war die Hanse uninteressant geworden.

66 H ansea tica ,  Teil II, fol. 60. M ittendorp  beweist h ie r  nebenbei seine Vertrautheit mit dem  
H um an ism u s ,  indem  er  indirekt P lu ta rchs  Worte über  e inen  skyth ischen  König  des  ersten 
Jah rhunderts  vor C hris tu s  n am en s  Scilu rus  zitiert, vgl.: P l u t a r c h . M oralia. In Fifteen Vo- 
lum es. Bd. 3: I7 2 A -2 6 3 C .  Transla ted  by Frank C olc  Babbitt. C am b rid g e  (M assachuse tts )  
1961. S . 2 6 -2 7 .

67 A d o lf  W o h l w i l l , Die V erb indung der  H ansestäd te  und die  hanseatischen  Traditionen 
seit d e r  M itte des  17. Jah rhunderts ,  in: HGbll. 27, 1899, S. 3 -6 2 ,  hier: S. 3 ^ t3 .
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Die Hanseatica sollte man daher als einen Beitrag eines prohansischen 
Politikers zu einer zeitgenössischen, vor allem innerhalb Danzigs ablau
fenden Debatte verstehen. Dies verleiht dem Werk einen hohen Rang als 
historische Quelle, als eigenständiges Geschichtswerk besitzt sie eher mar
ginalen Wert. Hieraus ergibt sich ein realistischer Blick auf die Kontore. 
Sie waren neben dem Schutzaspekt die wesentliche Säule der Hanse ge
wesen und ihre Schwierigkeiten wurden klar mit dem Niedergang der 
Hanse in Bezug gesetzt. Dass sich dieses Denken mit den üblichen Kla- 
getopoi über die Uneinigkeit der Städte verbindet, mag zwar von der For
schung relativiert werden, aber die Perzeption der Zeitgenossen war eben 
diese. Die Kontore als zentrales Element der Hanse litten unter der Zwie
tracht ihrer Mitglieder und diese wurde als die Wurzel allen Übels ange
sehen.

Dies zu überwinden war auch der Sinn und Zweck der Niederschrift der 
Hanseatica. Einige hundert Seiten über die Kontore, fast vollständig auf 
Quellen basierend, sollten den Lesern im Danziger Patriziat die Wirk- und 
Gestaltungsmacht der mittelalterlichen Hanse vor Augen führen und die 
weitere Mitgliedschaft in der Hanse schmackhaft machen. So sind Mitten
dorps Mahnworte auch klar an seine Danziger Mitsenatoren und -Syndici 
gerichtet und beinhalten das Alternativprogramm zur gänzlichen Absage 
an die Hanse. Man sollte, wie er explizit schrieb, abwarten, bessere Zeiten 
erhoffen und den Bund für die jetzigen Zeiten erneuern. Genau dies mach
ten Lübeck, Bremen und Hamburg und sollten damit spätere Erfolge in 
Form von Handelsverträgen mit den westeuropäischen Großmächten vor
bereiten. Das Legationsrecht, von welchem die Hanseatische Dreierge
meinschaft bereits ausführlich Gebrauch machte, war für Mittendorp ein 
weiterer Köder, um seine Mitstreiter in Danzig wieder zur Hanse hinzu
führen, als Alternative drohte eine Art von Sklaverei unter der polnischen 
Krone. Dass dieses Legationsrecht als Tradition auf den Kontoren basierte 
und aus ihnen hervorgegangen war, war Mittendorp wohl klar, auch wenn 
es nicht explizit aus seinen Zeilen hervorgeht.

Das kulturelle Gedächtnis der Hanse hat Mittendorp nicht prägen kön
nen, obgleich dies die intendierte Stoßrichtung gewesen wäre. Sein Werk 
blieb ungedruckt und hatte daher nicht einmal eine marginale Diskurs
wirksamkeit. Ein Resultat der Nicht-Drucklegung ist deutlich: ln den ge
druckten Werken zur Hanse des 17. und 18. Jahrhundert wurde auf die 
Kontore kaum eingegangen, im Gegensatz zu ihrer tatsächlichen histori
schen Wichtigkeit.68 Einem Danziger Politiker der ersten Hälfte des 17.

(>!i Im S tandardw erk  zu r  Hanse des 18. Jah rhunderts  w erden  die K ontore a u f  n u r  fü n f  Seiten 
abgehandelt :  Johann  Peter W i l l e b r a n d t .  H ansische C hron ick ,  aus  beglaubten  N achrich ten
/usnm m en w M rnoen  ! lih o rk  I74X  ^ ">0—OA
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Jahrhunderts war dies hingegen klar gewesen. Seihst als Sartorius von 
Waltershausen im frühen 19. Jahrhundert sein monumentales Opus über 
die Hanse verfasste, blieb er nicht völlig von der dadurch bewirkten 
Schwerpunktsetzung frei. Auch er sah die Hanse primär als eine politische 
Organisation und erst sekundär als einen Handelsverbund/"

Dies war jedoch nicht die Meinung der in die Probleme der Hanse 
involvierten zeitgenössischen Akteure. Die Handschrift der „Hanseatica“ 
als ein überkommenes Werk von einem Hansepolitiker kann uns zwar 
nicht viel Neues zur Geschichte der Kontore selbst bringen; hierfür ist die 
in ihr enthaltene Textsubstanz viel zu gering. Die Kontorsforschung wird 
weiter auf den originalen Rezessen und den Akten aus den Kontoren selbst 
basieren müssen und nur einige kleine Notizen und Hinweise aus den 
Hanseatica nutzen können. Die Perzeption der Kontore und der Hanse 
selbst durch ihre leitenden Eliten in der Zeit ihres Niederganges tritt hier 
hingegen klar hervor. Dass Danzig selbst nach einer solch eloquenten 
Verteidigung einer weiteren Hansemitgliedschaft ihre Verbindungen zur 
Hanse kappte, zeigt deutlich, wie Recht Mittendorp in seiner zentralen 
Ansicht gehabt hat: Ohne ihre Kontore konnte die Hanse nicht bestehen.

69 Es sei dabei a u f  den wohl am  häufigsten  zitierten S a tz  von Sartorius  zur R ech tfe rt igung  
se iner T h em en w ah l  h ingew iesen : „Ein  harm loserer,  politischer G egens tand  ließ sieh aber 
nicht wohl auffinden  als  d iese  ha lbvergessene A ntiqu itä t."  In: SARTORIUS. G esch ich te  (wie 
A nm . 15), S. VI.


