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Seit geraumer Zeit beabsichtigte die Kirchengemeinde Br�gge, das ihr geh�rende 
sogenannte "Kleine Haus" am dortigen Marktplatz (Am Markt 3) und den Kirch-
turm zu restaurieren. Im Zuge der Sanierung sollte auch das Alter der Geb�ude 
durch dendrochronologische Untersuchungen bestimmt werden. Die Ergebnisse 
liegen jetzt in einem Schreiben des Landesamtes f�r Denkmalpflege vom 7. Juni 
1995 an die Kirchengemeinde vor. Darin hei�t es einleitend, da� "am 13. M�rz 
1995 ... aus dem Dachstuhl �ber dem Langhaus der Kirche, aus dem ehemaligen 
K�sterhaus [01] und dem Glockenturm Holzproben entnommen [wurden], um an-
hand einer Analyse der Jahresringe eine Altersbestimmung vornehmen zu k�nnen." 
In den folgenden Ausf�hrungen wollen wir uns mit den Untersuchungsergebnissen 
auseinandersetzen, wobei allerdings auf das Kirchenlanghaus nicht n�her einge-
gangen werden soll.

Als Baujahr des Kirchturms wurde das Jahr 1632 ermittelt, da die darin verbauten 
Eichen in den Wintern 1630/31 und 1631/32 gef�llt worden sind und - so das 
Schreiben - "in der Regel ... im Winter eingeschlagenes Holz im darauffolgenden 
Fr�hjahr oder Sommer verbraucht" wurde. Diese Aussage wird durch das Holzaus-
weisungsregister des Amtes Bordesholm von 1630/31 best�tigt. Dort hei�t es: "Zu 
Vfffuhrung [= Auff�hrung] des verfallenen Turms [der Br�gger Kirche sind] au�-
gewiesen 40 Eichen." [02] Der Glockenstuhl wurde allerdings erst einige Jahre 
sp�ter fertiggestellt. "Vermutlich stand der 1632 errichtete Turm zun�chst w�hrend 
der Wirren des Drei�igj�hrigen Krieges ohne seine Glocken, bevor 1649 der Stuhl 
eingebaut wurde." [03] Die Fertigstellung des Glockenstuhls belegt das 
Holzausweisungsregister von 1648/49: "Zum Brugger Kirchturmb sein verbawet 4 
E[ichen].'' [04] Die weitere dendrochronologische Untersuchung ergab, da� um 
1700 erneut umfangreiche Bauma�nahmen am Kirchturm vorgenommen worden 
sind.

Kommen wir nun zum vom Landesamt f�r Denkmalpflege als "K�sterhaus" be-
zeichneten Geb�ude, also zum "Kleinen Haus". Das Landesamt gelangte in dem 
mehrfach erw�hnten Schreiben zu folgenden Ergebnissen: "Eine dritte dendrochro-
nologische Untersuchung betraf das kleine K�sterhaus im Osten der Br�gger Kir-
che, einen Wandst�nderbau, der urspr�nglich, wie genaue Beobachtungen ergaben, 
ohne Befensterung als Speicher errichtet worden war. Mit einem inschriftlichen 
(neuzeitlichen) Baudatum 1726 kann ein Umbau zu Wohnzwecken in Verbindung 
gebracht werden. Die Eichen f�r die Deckenbalken und den Dachstuhl des Hauses
wurden im Winter 1728/29 eingeschlagen, mithin d�rfte als Umbaudatum das Jahr 
1729 in Frage kommen. �berraschender war das Ergebnis der Untersuchungen der 
Balken im kleinen, �stlich gelegenen Keller und den Wandst�ndern. Hier konnten 
zwei Proben datiert werden, die allerdings splintlos [05] waren, so da� sich ein 
genaues F�lldatum nicht ergibt. Als 'terminus post quem' [06] ergab sich ein Datum 
'um oder nach 1477', was bedeutet, da� die H�lzer auch etwa um 1500 eingeschla-
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gen worden sein k�nnten. Ein genaues Baudatum kann nicht genannt werden. Die 
Konstruktion als Wandst�nderbau spricht allerdings f�r eine Erbauungszeit noch 
im 15. Jahrhundert." Tr�fe diese Datierung zu, handelte es sich um das �lteste 
erhaltene l�ndliche Wohngeb�ude Schleswig-Holsteins!

Eigene archivalische Nachforschungen kommen zu v�llig anderen Ergebnissen. Es 
handelt sich bei dem "Kleinen Haus" weder um ein K�sterhaus noch um einen 
ehemaligen (fensterlosen) Speicher, es wurde nicht 1726 und auch nicht 1729 zu 
Wohnzwecken umgebaut, und die Erbauungszeit lag mit Sicherheit nicht im ausge-
henden 15. Jahrhundert. Vielmehr wurde das Geb�ude 1729/30 durch den in Br�g-
ge wohnenden Chirurgen und Barbier Christian Friedrich Hartwig als dessen 
Wohnhaus v�llig neu erbaut. Diese Behauptungen sollen im folgenden nachgewie-
sen und erl�utert werden.

Der wohl fr�heste Nachweis der in Frage kommenden Hausstelle findet sich in der 
Br�gger Kirchenrechnung von 1630 [07]. Dort hei�t es �ber die "Innahme Gelder 
van Kercken Huer" [08]: "De Capelle ... 10 M[ark].'' Die Bezeichnung "Kapelle" 
r�hrt m�glicherweise von dem seit 1451 in Br�gge nachweisbaren zweiten Geistli-
chen, dem Kaplan, her, der sp�ter als Diakon bezeichnet wurde [09]. Vermutlich 
hat die Kirchengemeinde ihm auf dem Platz des heutigen "Kleinen Hauses" ein 
Wohngeb�ude errichtet, bis er zu einem sp�teren Zeitpunkt eine andere Stelle zu-
gewiesen bekam. N�heres dazu findet sich weiter unten in der Tabelle. Mit diesem 
durch Quellen nicht belegbaren "Umzug" wurde die "Capelle" frei. Nachweislich 
seit 1630 vermietete man das Haus oder benutzte es als Alterssitz der Kaplans-
bzw. Diakonswitwe. Z.B. war die "Capelle" 1709 noch immer f�r zehn Mark im 
Jahr vermietet [10], aber bereits ein Jahr sp�ter hei�t es in der Kirchenrechnung: 
"Weil die Frau Wittbe [= Witwe] Rothbergin die Capelle zur Abschiedswohnung 
hat, wird davor [= daf�r] nichts [an Miete] gehoben." [11] Die Rothbergin war die 
letzte Diakonswitwe, die in der "Capelle" wohnte. Sie starb 1719 [12]. Die Br�gger 
Diakonstelle wurde ohnehin 1724 gestrichen.

Aus der Kirchenrechnung von 1630 erfahren wir zahlreiche Details �ber die Be-
schaffenheit der "Capelle", da im genannten Jahr umfangreiche Bauarbeiten am 
und im Geb�ude vorgenommen wurden. So hat der Mauermann Klaus Beyer einen 
neuen Schornstein hochgezogen: "Idt hefft noch ein Muerman mit Nahmen Claues 
Beier den Schorssten Schornstein] in der Capelle van nedder vp gem�ret vndt de 
Stuue Stube] mit Kalck gewittet vndt de Wende vor [= vorne] an der Stuue vp ge-
m�ret ..." Der Schornstein stand in Verbindung mit einem Kachelofen: „Noch ei-
nen P�ttker [= T�pfer] vor den Kachgelauent [Kachelofen] in der Capelle ..." be-
zahlt. Der Ofen wird sich mit Sicherheit in der D�nsch, also einer heizbaren Stube, 
befunden haben, von der auch in der Quelle die Rede ist: "... vor [= f�r bzw. um] 
den D�rnssen B�en [= D�nschboden] tho stricken [= streichen] ..." Gedeckt war 
das Haus nicht mit Stroh oder Reet, sondern mit Pfannen: "Idt sin noch von Lafren� 
Rixzen thom Kiell 100 Dackpannen gekofft vndt vp der Capellen dat Dack mit vth 
gebettert ..." Selbstverst�ndlich besa� die "Capelle" auch Fenster. So hei�t es in 
besagter Kirchenrechnung: "Noch einen Glaser mit Nahmen Petter Poppe vor 14 
nie Fenstern in der Capelle ... " bezahlt [13]. Damit ist die Behauptung des Lan-
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desamtes f�r Denkmalpflege, es handelte sich bis zum vermeintlichen Umbau von 
1729 um einen fensterlosen Speicher, eindeutig widerlegt.

Das "Kleine Haus" in Br�gge um 1980. Foto: Rolf Pohlmeyer, Br�gge.

Knapp hundert Jahre nach der General�berholung von 1630 war das Ende 
der "Capelle" absehbar. Im Kirchenrechnungsjahr 1722/23 wurde das Ge-
b�ude ein letztes Mal vermietet. Allerdings betrug der Mietzins nur noch 9 
Mark im Jahr [14], weil das Haus offensichtlich kurz vor dem Zusammen-
bruch stand. In der Kirchenrechnung von 1723 findet sich dann folgender 
Eintrag: "Vor [= f�r] die Capelle ist, weil sie zerfallen, nichts [an Miete] 
gehoben." [15] Diese Notiz wiederholte sich in den n�chsten Jahren, bis es 
1727/28 hie�: "Weil die Capelle herunter gefallen, und nicht wieder auf-
fgebauet, ist nichts daf�r gehoben." [16]

Ein neues Stadium der Geschichte der "Capellen"-Stelle begann mit dem 
Jahr 1729. Wiederum berichtet die Kirchenrechnung �ber das Schicksal 
des Diakonswitwenhauses: "Weil die Capelle niedergebrochen und der 
Platz erst in diesem Jahr an den Barbierer Hartwig verkaufft worden, ist 
dieses Jahr keine Grund-Hauer davon gehoben." [17] Was war geschehen? 
Wegen der Bauf�lligkeit des Hauses hatte die Kirchengemeinde am 12. 
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Februar 1729 ein "Memorial" an den Bordesholmer Amtmann von Basse-
witz geschickt mit der Frage, "ob wir die Materialien nebst dem Platze zum 
Besten der Kirchen verkauffen solten, weil sich K�uffer dazu f�nden, oder 
ob die Capelle wieder von der Gemein[d]e gebauet werden solte?" [18] Der 
Amtmann sprach sich f�r einen Neubau durch die Kirchengemeinde Br�g-
ge aus, da die alte "Capelle" zwischenzeitlich schon vollst�ndig abgetragen 
worden war. Das "Memorial" berichtet dar�ber: "Wir haben demnach ver-
wichenen Sommer, weil die Capelle geborsten war und herunterfallen 
wollte, das Mauerwerck nebst dem darin befindl[ichen] Holtze abnehmen 
und in Verwahrung bringen la�en; ... wir [sind] mit unsern 
Kirchsp[i]elleuten zusammen getreten, und haben miteinander verabredet, 
den Bau in G[otte]s Nahmen anzufangen und die Capelle wieder in Stande 
zu bringen; ... damit dieser Platz nicht l�nger w�ste liegen bleibe , .....“

Trotz des beabsichtigten Wiederaufbaues seitens der Br�gger Kirchenge-
meinde fand bald nach dem "Memorial" vom 12. Februar 1729 ein Sinnes-
wandel statt: Die Gemeinde verkaufte das brachliegende Grundst�ck an den orts-
ans�ssigen Chirurgen und Barbier Christian Friedrich Hartwig. Die wesentlichen 
Passagen des Kaufvertrages vom 17. Mai 1729 lauten: "Kund und zu wissen sey 
hiemit jederm�nniglich, da� ... zwischen denen jetziger Zeit seyenden Br�gger 
Kirchenjuraten ... an einem und dem ehrsamen Christian Friedrich Hartwig ande-
ren Theils wegen der an der Br�gger Kirchen geh�rigen sogenannten Capellen 
Stelle folgender ... Kauf beliebet und geschlossen worden. N�mlich es verkaufen, 
�berlassen und cediren [19] ... [die Br�gger Kirchenvorsteher] die an der Ost Seite 
des Kirch-Hofes, an dem gro�en Kirchenthor belegene, vorhin mit einer Capellen 
bebauet gewesenen und jetzo ganz los und ledig seyenden Haus- und Wohnstelle, 
abgemessen zu dreissig Fu� Maa� lang [knapp 9 Meter] und 22 Fu� breit [ca. 6,5 
Meter], an genannten K�ufer Christian Friedrich Hartwig ... umb und vor die ... 
gebothenen Ein Hundert und dreissig Mark L�bisch ..." [20] Am 23. Mai 1729 
wurde der Kaufvertrag durch den Landesherrn Herzog Karl Friedrich auf dem Kie-
ler Schlo� best�tigt.

Der Weihnachten 1687 geborene Christian Friedrich Hartwig stammte aus der 
Gegend um Halberstadt und hat 1720 die Br�gger K�stertochter Magdalena Ger-
trud Lukas geheiratet [21]. Er wohnte bis zur Fertigstellung des "Kleinen Hauses" 
als Inste in Br�gge. In den verschiedenen Quellen wird er mal als Feldscherer und 
mal als Chirurg und Barbier bezeichnet. Ein Feldscherer oder Feldscher war fr�her 
die unterste Stufe des Milit�rarztes. �ber Laufbahn und Aufgaben des Chirurgen 
schreibt Jutta K�rtz: Er "nahm f�her noch keine Operation vor. Das war Sache des 
Barbiers. Zwischen dem studierten Doktor, der die Kranken innerlich kurierte und 
dem Barbier, der das Amt des Chirurgen versah, war die �rztliche Wissenschaft 
geteilt. Der Chirurg hatte an den Universit�ten noch nichts zu studieren, er ging in 
die Barbierstube zum Meister in die Lehre." [22]
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Wie oben geschildert, ersteigerte Christian Friedrich Hartwig 1729 das Grundst�ck 
der ehemaligen Br�gger Kapellenstelle und errichtete 1729/30 das noch heute dort 
stehende Wohnhaus. In der Amtsrechnung des Amtes Bordesholm von 1730 steht: 
"Hartwig Friederich hat sein Kirchen Hau� zu Br�gge gebauet ..." [23] Am 2. Ja-
nuar 1773 verstarb Christian Friedrich Hartwig im gesegneten Alter von 85 Jahren 
und 8 Tagen [24]. Bereits 1769 hatte er Haus und Grundst�ck an seinen Sohn Hans 
Heinrich Hartwig �bertragen [25]. Damit w�re der Wechsel der ehemaligen Kapel-
len-Stelle von kirchlichem Besitz in privates Eigentum und der v�llige Neubau des 
"Kleinen Hauses" eindeutig belegt.

Auf die Nutzung der Stelle vor dem Verkauf an Hartwig sowie auf den Gebrauch 
des wohl 1744 abgebrannten Gildehauses in Br�gge als Witwenh�user weist das 
folgende Zitat noch einmal eindringlich hin: "F�r des Pastoren Wittbe [stand] das 
hiesige Gildehau�, f�r des Diaconi Wittbe aber die Capelle an der Kirchen" [26] 
zur Verf�gung. Die wechselnde Nutzung der verschiedenen kirchlichen Geb�ude in 
Br�gge zeigt die folgende Tabelle.

um 1700 um 1765 um 1870 um 1995

Am Markt 1: Gildehaus u. 
Pastorenwit-
wenwohnhaus

unbebaut(
wohl 1744 
abgebrannt)

privates 
Wohnhaus

privates 
Wohnhaus

Am Markt 3: Diakonswit-
wenwohnhaus

privates 
Wohnhaus

privates 
Wohnhaus

"Kleines 
Haus" im 
Kirchenbe-
sitz

Dorfstr. 6: K�sterwohn-
haus

K�sterwohn-
haus und 
Schule

K�sterwohn-
haus und 
Schule

"Magister-
0wmann-Haus" 
im Kirchen-
besitz

Dorfstr. 8: Kapellansbzw. 
Diakonswohn-
haus

Pastorenwitwe
nwohnhaus

Pastorenwit-
wenwohnhaus

Pastorat

Oberdorf 15: Pastorenhufe Pastorenhufe Pastorenhufe Schule

Ziehen wir ein Fazit: Bei dem sogenannten "Kleinen Haus" am Br�gger Markt 
handelt es sich um einen Wandst�nderbau zu Wohnzwecken mit verbretterten Gie-
beln. Es wurde in den Jahren 1729 und 1730 v�llig neu gebaut. Das konnte archi-
valisch zweifelsfrei nachgewiesen werden. Dazu pa�t die dendrochronologische 
Altersbestimmung verschiedener H�lzer mit dem F�lljahr 1728/29. Die Datierung 
einiger Eichenbalken auf die Zeit "um oder nach 1477" ist darauf zur�ckzuf�hren, 
da� diese H�lzer in Zweitverwendung eingebaut worden sein m�ssen. Woher sie 
jedoch stammen, l��t sich nicht mehr feststellen. Sie k�nnten von der alten "Capel-
le", aber auch von einem anderen Abbruchhaus stammen. Insgesamt gesehen weist 
das "Kleine Haus" einen eher kleinst�dtischen Charakter auf und ist als zweit�ltes-
tes Wohnhaus [27] im Amt Bordesholm einzigartig. 

Anmerkungen
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[01] Es handelt sich �brigens nicht um das ehemalige Br�gger K�sterhaus, sondern um das 
Wohnhaus des Chirurgen und Barbiers Christian Friedrich Hartwig von 1729/30. 

[02] LAS, Abt. 7, Nr. 3841, Holzausweisungsregister von 1630/31. 
[03] Schreiben vom 07.06.1995, S. 3. 
[04] LAS, Abt. 7, Nr. 3841, Holzausweisungsregister von 1648/49. 
[05] Der Splint sind die j�ngsten Jahresringe (mit der Borke) eines Baumes. 
[06] Der "terminus post quem" ist der fr�hestm�gliche Zeitpunkt. 
[07] KA Br�gge, Nr. 255, Kirchenrechnung von 1630. 
[08] Die "Huer" oder "H�r, Huur" ist nach Otto Mensing das niederdeutsche Wort f�r 

Miete oder Pacht. Siehe Mensing II, Spalte 972 f. 
[09] von Westphalen 1740, Spalte 432 f. 
[10] KA Br�gge, Nr. 255, Kirchenrechnung von 1709. 
[11] KA Br�gge, Nr. 255, Kirchenrechnung von 1710. 
[12] KA Br�gge, Kirchenbuch, Sterberegister. 
[13] KA Br�gge, Nr. 255, Kirchenrechnung von 1630. 
[14] KA Br�gge, Nr. 256, Kirchenrechnung von 1722/23. 
[15] KA Br�gge, Nr. 255, Kirchenrechnung von 1723. 
[16] KA Br�gge, Nr. 256, Kirchenrechnung von 1727/28. 
[17] KA Br�gge, Nr. 256, Kirchenrechnung von 1729/30. 
[18] KA Br�gge, Nr. 68, S. 174. 
[19] "zedieren" (lat.) = (eine Forderung an einen Dritten) abtreten. 
[20] GeAB (SA), Nr. 47. Das Original befindet sich im KA Br�gge, Nr. 199. Eine weitere 

Abschrift befindet sich im LAS, Abt. 106, Nr. 120, S. 457 ff. 
[21] KA Br�gge, Kirchenbuch, Trauregister. 
[22] K�rtz 1980, S. 108. 
[23] LAS, Abt. 106 AR Bordesholm, Nr. 1730, S. 83. 
[24] KA Br�gge, Kirchenbuch, Sterberegister. 
[25} LAS, Abt. 106, Nr. 160, S. 573. 
[26] KA Br�gge, Nr. 315. 
[27] Das �lteste datierte Wohnhaus des Amtes Bordesholm befindet sich in Bissee. Es tr�gt 

die Jahreszahl 1718.
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