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DIE HEXENKARRIERE EINES BERGES:

BROCKEN ALIAS BLOCKSBERG'

EIN BEITRAG ZUR SAGEN-, HEXEN- UND
REISELITERA TUR

INES KOHLER-ZULCH
Fllzvk/opddie des Miirchens, Go"tlingen

"I-Iexenchor:
Die I Icxen Z1I dcm Brockcn ziehn,
Die Stoppel ist gelh, die Saat ist griin.
Dort smnmelt sich der groHc Ilauf,
I Icrr l Tn'ill sitzt obenauf."

.Tohmm\Volfgang von Goethe,
Faust I, \Valpurgisnacht (llarzgcbirg, Gegcud von Schierkc und Elcnd),

In diesem Artikel wird dcr Vcrlaur der lIexenkarrierc des Brockens,
seit dem 15, lahrhunderl geschilder!. Die Brockenhexe im I-Iarz ist
hcule sozusagen ein \larken/eichcn dcs gesamlen I-Iarzes gewordcn.
Die Autorin grcirt lwci Faktoren allS der Karrierc des Berges hcraus:
die Nomcnklatur rUr Schcnswlirdigkeitcn auf dcm Brockcnplateau
lind cine Theorie zlir Enlslehul1g der Sage. Sie bringl <lllch die aus-

I Zur Erinnerung an F;.;kursionctl in den Harz, an Hcxen- lind Werwolfdiskussioncn ll,a.

im Schicrker Bahnhofsrcstauranl :t..11 Uber C. C;inlburg (Die 13cnandanli. Feldkulte und
Ilexcnwescn im 16. lind 17. Jahrhllnderl. Frankfurt I ()XO; id .. llexcnsahhat. l::ntziffc-
rllng einer n~ichtlichen Geschichtc. Berlin 1990) anhand von ~lBoskovic-Stulli:
Kresnik-Krsnik, cin Wescn aus del' kroatischcn Lind slovenischcn VolksUherlidcrullg_
In: Fahula 3 (1960) 275-298 lind den Diskllssionsbcilragen in der Zeitschrift fUr
Volkskundc 82 (19X6) 20()-226, lind zur Erinneruflg an kroatischc Lcktilrcslunden mit
lloskovic-Stlilli, !'vi.: Predaje 0 vjdticama i njihovi progoni 1I Ilr\'alskoj. In: cad.:
Pjcsme. price, fantastika. Zagreh I()<)] , 124-1 :)9.
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flihrlichen Informationen tiber die zahlreichcn HarzreisebUcher, die
meistens am Ende des 19. Jahrhunderts enslanden_ Die I3rocken1ite-
ralur hinsichtlich der H10cksbergsage bidet sich aber auch al~ ein
cxakter Indikator fUr die jeweils zeitgenossischen wissenschaftli-
chen Erkcntnisse und die nachfo1genden Lmsetzungsproze~sc an.

I Walpurgisnacht 1990

n Auf dem Brocken ist der Teufel los", "Katastrophe zu \\laJpurgis" oder
"Walpurgisnacht: llexen unter sich", so lauteten die Schlagzeilen zur Nacht
vom 30. April zum I. lvIai 1990 in einer delltschen Zeitung-' Die Nach-
richtenmeldungen galien der 'altcn' Vorstellung, daR zur Walpurgisnacht
die Hexcn auf Besen, Heugabeln, Tieren etc. I.lIm Bracken ziehen, lim sich
mit dem Teufel ein Stelldichein zu geben.

Dcr Brocken,3 mit 1142 m die h"chste Erhebung des mittel-
deutschen Gebirges Harz, liegt an der ehemaligen dcutsch-deutschen
Grenze, und zwar auf der "stlichen Seite, und war von 1961 his zum Oe-
zember 1989 absolutes Sperrgebiet, also nur durch ostdeutsche und sowje-
tischc NliliUirpersonen Zli bctreten. Ocr Berg ragt zum Norden hin nur
durch wcnige Vorbcrge umgcbcn rclativ uIl\'Crmitteil aus der Ebcnc he-
raus, seine platte Kuppc liegt oberhalb der Baumgrenze, schnell wech-
selnde Extreme kennt.eichnen srin Klima.

1990 hatte also der Brocken als Schauplatz zur \V al purgisnacht nach
dcr lX)litisch verordneten Zwangspause cine Art Premiere. Der 7.eitungs-
Icscr in der Uni\'ersit~itsstadt G(jllingcn wurde am Tag zuvor darUber
aufgeklart, daB der "sagcnumhi.illte Bcrggipfcr' altgermanischcn Priestcrn
und Druidcn als Opferstatte fiir Odin oder Thor gedient hiitle, dall im
frtihen lvIittclalter die Kirchenviiter abcrgliiubischc Vorstellungcn wm
Teufclsspuk degradielten lind so aus weisel) Frauen, die als Ileilerinnen,
Priestcrinncn und \Vahrsagerinnen fungicrtcn, IIexcn wurdcn.4 Im glci-

2 GNtinger Tagehlatt 2R./29.04_1990 llnd 24,/25.03.1990.
3 Schroeder, CI;' Abhandlung vom Brod.:.cn llnd dcm tibrigen a1pinischcn Gchiirgc des

Harzes I Dessau 17K); Leihrock, G_A . Dcr Brockcn (Briickncrs IIar/.-I3ibliothck 1).

Goslar )R64; Jacohs, E.: Der Brockcn und scin (JehicL Wernigcrode 1871; id. Dcr
Brocken in CI-cschichte tlnd Sage. 1-l;:ll1c lX79; Schade. K (ed.): Der Brocken. Abhand-
lungcn Uber Gcschichtc und Nalur des Berges. Zusummengeste!1t von \V. Grosse
Braunschweig 1926 (!\iachdruck Braunschweig 19(1): Denncrt, r:.. CTcschichtc des
Brackens und der Brockcnreisen. Braunschweig 19:'4; Richter, \V: Dcr Brockcn - em
deutscher Berg. (19X9) Claustha1-Zellerfcld 41990; Knappe, 1-1.:Auf dem Brocken-
Ausblicke und Einsichtcn. Wemigcrode 1990; (yynz-Rckowski, G. vonlGerig, L (edd.):
Brocken: Historie Heimat Jiumor. Kbnigstcin 1991: Schmidt. 1'.: Dcr Bracken. Berg
zwischen Natur lind Technik Wernigerodc 1992.

4 Gattinger Tagch1att 2Rl29.04.1990.
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chen Zeitungsbericht wird der Ahlauf der Walpurgisnacht "nach alten Vor-
stellungen" beschricbcn: "lIexen aus der l'mgebung schwingen sieh auf
Besensticle, urn auf der Bcrgkuppe ein ausschweifendes Fest mit dem Teu-
fel, ihrem Berm und Meister, zu feicm. Der Teufel halt vor dcr Hexenver-
sammlung einc Redc von der 'Teufelskanzel' hcrab. Auf cincm Felsen, den
man 'I Icxcnaltar' ncnnt, wird dcr Fcstschmaus angerichtet, das "Vasser dazu
licfcrt der 'llexenbrunnen'. Unter den Schiinsten der lIexen sucht sich der
Satan cine l13uhlschaft'. verfcinert die Zallberktinste seiner Untertaninnen.
Den SchluLl dcs Festes bildet tin groBer Ball, auf dem der Teufel so lange
mit jeder Ilexe tanzt, bis sic "or Erschiipfung zusammenbrich!."s

Doch die befiirchtete Katastrophe zur Walpurgisnacht - die Sorge
galt deT l\atur des Berges mit dcr spczicllen Brockcnflora6 - fand nicht
stall: Auf dem Brocken, der zu diescr Zeit nur durch cine ungenihr zwei
Stllnden lange FuBwandcrung zu crreichen \\'ar, fcierten lcdiglich etwa
200, meist junge Lcute "das traditionelle Hexcnrest ohne die ansonsten
iiblichcn Touristcnattraktioncn". lIingegen sah cs auf den nicht allein
durch die politische Grenzsituation entstandenen 'AusweichpHitzen' anders
aus:7 In Bad Grund (:Vlai 1990 noch alte IlKD) feierten 15.000 Besucher:
"rv1it Donner und Getllsc machtcn Hcxcn und Tcufcl zur BcgrUBung des
Friihlings der Ivlaikiinigin Plall.", und auf dcm lIexenlanl.platz bei Thale
(Mai 1990 noch DDR) fanden sich 10.000 '.lcnschen zusammen, !.lir
Mittcrnachtsstunde wurde ein Schauspiel zelebriert: "Dichtc l\ebelschwa-
den und glciLlcnde Lichter umhUlltcn den Tanz dcr schrecklich-sch6ncll
Hexen und fcucrzaubernden Teufel". Grcnziiberschreitcnde Wegc waren
zusiillIich frcigegeben worden und wurden in beiden Richtungcn genutz!.
Auf dcm llexcntanl.platz kam cs /.Urn Eklat: \ HillnIichen Presscvertrctern
wurde dcr Zutritt zur 'nur fUr Frauen' bcstimmten Veranstaltung "\v ir kiin-
nen nicht zaubcrn, abcr wir wollen hcxcn" vcrwchrt, die Frauen deT ~ie-
dersachsischcn Grtincn und des kurz zu\'or neugcgrtindctcn Unabhangi-
gcn Fraucnvcrbandcs der DUl<. gcmci nsam organisiert hatten. Die Zei-
tungsnlcldungen zur \Valpurgisnacht lassen cin ganl.cs I Icxcnspektrum 8

erkennen - dIe 'llcxcntypcn' rcichcn von der heidnischen Hexe tiber die

" ibid .. dicser Text ist fasl identisch mit GOllIher. F.: Aus dcm Sagcnschatz dcr lIarzlande
Hannover-Linden Leipzig 1fN3, Hum. '227.

6 Zum Thcma !\aturschUlz cr. "Hdtigc ProtCSlc gcgcn Brockcn-Wandcrungcll. Std[ungcn
der Biotope hefUrchlet" in: WilhclmshavcTlcr Zeitung 2RI2.}9X9; Richter (wie nol 3)
47-50; Voigt, \\r .. Die Naturwelt des Brockcns lind illr Schutz. In: Schade (wie not. ~)
RO-K7.

7 Gdttingcr Tagehlatt 02.05.1990.
!l cf. Harmening. I).. Hcxcnbi1dcr - Aile lind neuc Einnirhungcn. In: Hexen heute. tvfagi-

sehe Tradilionen lind neue Zutaten ed D. Harmening: \VUrzburg 1991, 9-17; Gerlach,
H. Hexc_ In: Enzykloplidic des t-.H:irchclls 6. cd. R.\\.'. Brcdnich u.a. Berlin/New York
1990, %0-992.
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christliche bis zur heutigen symbolischen lIexe - und machen verschie-
denste lntcrpretationsmodclle bis hin zu eincm fcministisch gcpr;igten An-
satz sichtbar.

Die Hexe im Harz, d.h. die Brockcnhc.\c, ist heute sozusagcn eII1
Markenzeichen des gesamten lIarzes und hat andere Wahrzeichen wic den
'Wilden ]\[ann'" zuriickgcdr;ingl. llexen rciten - jetzt ausschlielllich auf ei-
nem Resen - mit Koprtuch, l'antoffcln und gerlickter Klcidllng odeI' aber
nackt auf Ansichtskartcn, Aufklcbern, Aschenbechern, Feuerzeugcn, um-
weltvcrtraglichcn Baumwollelnkaufsbellteln, T-Shirts, I'or/ellante llern,
I-Iolzgeschnitztem etc. und als Figuren jeglichcr Gr()lk, sei es in Form yon
Anhangern, lIandpuppen odeI' lIfarionettcn.

II Blocksberg

Hexen reiten nieht erst seit Goethe zur \Valpurgisnacht auf den Brocken
und locken Besucherseharen an. DcI' Broekcn sci /.war niehl del' h()chstc
Berg Deutschlands, abel' ohne Zweifel del' herlihmtcste und heslIehtcstc,
sein Gipfel reiche nieht his zur Schnecgrctll.c, dnch dafiir "in die hi.)chsten
Regionen unserer J-iteratur hiocin", schrich einlcitend (illstm· IIeyse in del'
vierten Auflage seiner (Jesehichte del' Broekenreisen nm 1875.10 Allcr-
dings, fuhr er fort, yerdankc diesel' seioen europ~iischcn Ruf niehl ctwa sei-
ner Sch(jnheit odeI' 1'iillliehkeit, sondern allcin dem "alten, geh;issigen Gc-
rede" darilhcr, daB cr einmal im .Jahr !lallcrlci Ciiistc yon I.wcidcutigem Rufc
hci sich vcrsammlc". Doch schon fast \'Or drcihundel1 .Tahren schill): Georg
Hennings Behrens, Verfasscr der Hercynia curiosa i.e. Cu";(jser
Hartz=Wald,11 denselben Tenor an: "Diesel' Berg ist \Veit lind hreit, so \Vohl
dureh ganll Teutsch-Land, als auch auswcrtig in frcmden Landen, schr hc-
rtihmt. nicht alJein deswegen, weilen solchcr vor den hi.)chslcn in Tcutsch-
Land gchaltcn [ .. ]. sondcrn, wcil auch dic Kinder danm I.U sagen wisscn:
\Vie ncmlich aile Jahr daralll'!' d,e IIncn atlS Telltsch-Land In der \\'alpur-
gis 1'acht [... 1 sich vcrsammJcten, und daselhst mit denen bhsen Geistern
durch cinen Schmaus und Tant/., lustig machctcn!l .-\Iso selhst die Kinder,
d.h. wirklich aile Welt, \\ul\ten schon 1I111 1700 libel' den Berg und seine
Ilexen Bcscheid.

Doch \Vas hat dieses mit oem Blocksherg iU tun? Zieht man als re-
pr~iscntati\'c und ung:eHihr I.citg:cn()ssischc Quelle Zcdlcrs Grosses rollsliill-

9 Jacons, E.: Der \vilde \fann als Sinnhild des Haw.:;:;, \\·crnigcrodc S,;}

10 Heyse. G· Zur Geschichtc del' Brockcnrciscll. Nchs! Clllcm :\llhangc lTcbcrsicl1t der
Brockcn=LitcratuL Aschcrslchcn ....J,eirzig 41K75, I "4.

II Behrens. G.IL Hcrcynia curiosa, (xler Curi(iser IlarII=\\'ald. Nordhausen 1703. 136
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diges Universal-Lexi(,()!1 heran, so ist i.ibcrhrlUpt kcin I--cmma "Brocken" zu
finden, man wird yon "Brockershcrg" und "Brocksberg" auf nBlocksberg"
I'ennesen. Dieser ITl3 erschienene Artikcl he~innt:12 "Blocksherg,
Blockcrshcrg, Bioxhcrg, Brockshcrg, Brockcrsbcrg, I,al. \!ons Bructerus
odcr tv!clibocus" und hat damit keincswegs aile in l'mlauf hefindlichcn
Namcnsformcn flir den Brocken aufgcfiihrl. Es Iiellen sich ergiinzen:
Brockcnherg, Brocberg, Ilrackcnbcrg, ~lons ruptus, Brogkcn, Brockels-
bergk, Procopshcrg, .\lons ProclIllIs, Prockclshcrg, Bocksbcrg etc.13 Zwei
.lahrzehnte nach 7edlcr heillt es in .lohann Hiihners Vo/lsliindiger Geogra-
phie:'~ "lllocksherg oder llloxsilerg, Lal. \lons Bructcrus, ist Wcltbcrlihmt.
Die Einwohncr ncnnen ihn Brockcn 1.. ·1"·

Dcr Vcrwcndung des Namens llIoeksbcrg flir den Brocken und
desscn Ruf ::tIs iiberregionalcr IIcxcnbcrg haHe entschcidend Johannes
Praetorius mit dem I()()X werst erschlenenen Werk ll/ockes-I3erges Ver-
richlung15 zum Durchhruch \Trholfen. Der Titcl hiuscht hinsichtlich des
darin angekiindigtcn ausfiihrlichcn gcographischen Berichts: Gcrade 17
Scitcn betr~igt die vorangcstdltc sachlichc lIarnciscbcschrcibung cines nul'
mit Initialen genannten .-\utors alls dem Jahre I()S3; PraetDriliS schricb 30
Seiten zu anderen lIexcnhergen und ()S zlIm Blocksberg alias Brockcn,
seine restlichen 500 Seiten stell en cine Kompilation del' bis I.ll seiner Zeit
tradicI1en l-Icxcnliteratur fast ohne jcden BCIlIg 1.1Im Brockcn dar - lOsge-
samt cine Ubcr\\'~iltigcnde :\nh~iurllng nln b:t1lbeispielen alls del' Litcratur
scit der '\ntikc his zum 17. .lahrhundert in harockcr \!anier. Praetorius,
den der ZlIYOf ziticrte Behrens'" 17m unter die dummcn Schiipse "und

12 Grosses yollstlindigcs {:ni\'crsal Lexicon, 1.--1-.11alk,Lclpz\g 171J. 17(i-177

13 cf. .Jacohs IX71 (wie 110\' 1) 21':=;-2()2~ Proch 1c , II De Bructcri nominihus ct de fahul!s
quae ad eum Illontem pertinent. I)iss. \\'ernigerode IX':=;.\ siehl' allch den lingllisti-
schen Beitrag \'on K.! '- Rertau in /.eitschrift fUr deulsche Phtlologlt! 75 (1956) 355 sq

1-1I Hibner. J.: Vol1stiindigc Geographic, Driller Theil. Hamhurg H1756.l':C2.
15 Bcnutl.te Ausgabc: Practorius, J ntockcs;::::Bcrges Verrichtllng' oder AlIsfUhrlicher

Cjeographischer Bericht' \'on den hohcn trcfllich all- lind berUhmten Blockes-Berge
inglcichcn \,on der Hcxcnfahrt. und /auhcr-Sahhathc so <tuff solchcn Berge die I 'n-
holden allS gantz Teutschland,' JUhr1ich den 1 \Iai in Sanct-Walpurgis Nachte an-
stellell sollen Aus \'ic!en :\utorihus ahgefasset, [Jnt! mIt schoTlen Rariliiten angl!-
schmUcket sampl I.ugehi'lrigcll hplrell ,"chenst cincn .\ppclldice \om Blockl's-Bergc
wie allch de:-; ,\Itell RClllSle!n~ llnd der B:HIll1an:-; I1hie am Ilartl:. (Leipzig I()()<J) \'ach-

druck Hanau I()()X (m!l \'achwOft \'on 11. 1Ienn!!1g)~ cf auch id Satyru~ EIYIll(lI()gicu~

[.1 sampt dem snnderhahrcm ,\nhange del' kleine BI(}cb-lkr~ genannt. sl. 1672. ah
--1---1-5pass. (u.a. I ,cir/iger 'fe!tler HOrger' <lIs indirekll'r Informant, ElynlOlngiell, \Ial-
hrallche. /.cilgelli1s:-;ischc Fa!Ihcispielc): d, \\',llhier, II.. Johannes Pr<leloriu~ (16~O-
16XO). EIIl Barockautor lind :-;cine \Verkc. In .\fehi\' fUr Clcschichlc des Buchwescn:-;
20 (1979) 9."1-11."1 cL Will Hlfangestc1itcn RClsehericht Dcnnert (wie not. 3) 24 sq
(Hofmeister Tnhias Stcffeck von Kolodey als .\ ulnr).

16 Behrens (wie !lOt. II) I~g.
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zwar in superlativo gradu" rechnete, war ein belesencr Mann, Universitiits-
lehrer in Leipzig und konnte sich fiir die Olcichsetzung von Brocken und
Hexenberg bereits auf andere Autoren stiitzcn. So zitierte er z.B. aus dem
1632 erschienenen ltinerarillm German;ae nov-antiqllae, Teutsches ReyjJ-
bueh [",j von Martin Zeiller, der vor allem durch seine Zusammenarbeit
mit dem Kupfcrstecher Matthiius Merian beriihmt \Vurde: 17 "Fiinff Meil
von Halberstadt lieget der Brocksherg, den die Leutc heriimb den Blocks-
barch nenncn [.,,]. Er wird vor den hochsten Berg in Teutschland gehal-
ten, daranff die Zanbercr ihren Sabbath halten sollen". Weder ist, wie
Zeillers "Blocksbarch" vermuten lieBe, der Begriff B10cksberg von Praeto-
rius quasi autorisiert durch die regionale Bevolkcrung fiir Brocken einge-
setzt worden, noch ist bei allen umlaufendcn fllocksbcrgfahrten von
Hexen eindeutig erkennbar, ob es sich wirklich urn Fahrten auf den
Brocken handclt.

Zurn einen sind Berge irn europ~iischen Raurn allgernein als Hexen-
versammlungsortc bekannt, z.B. sollen sich kroatischc Hexen, wic Maja
Boskovic-Stullil8 anfiihrte, den HcxenprozeBakten und Volksiiberlieferun-
gen nach oft auf dem Berg Kick in Kroatien treffen. !'raetorins, del' doch
den Blocksberg im Harz durchsetl.cn wollte, hattc noch mit dcm Brocken
als Hexentanz- und Sabbatsort konkurrierende Berge angefiihrt. Zum an-
deren - cbenfalls in ProzeBakten nnd sp;iter aufgczeichnetcn Sagen - wur-
de spcziell die Bezeichnung Blocksberg vor allem in niedcrdcutschen Gc-
bieten (Schleswig-Holstein, Mecklenburg, l'ommern, \[ark Brandenburg)
als Hexenbcrg genannt, und zwar in dreicrlei Weise: (I) [)cr \lame wurde
an Erhebungcn der jcweiligen l'mgebung gckniipft, (2) cr wurde iiber-
haupt nicht lokalisiert odeI' (1) auf den Brockcn bezogcn. Slocksberg ist
also zumeist - \Vie das schwedische fllakulla - ein Gattungsname, ein \lame
der 'mythischen Geographie' nnd kein geographischer Eigenname19

Bereits Ednard Jacobs, "GrafJ. Stolb.-\\'crnigerl\d. Archivar nnd 13i-
bliothekar" ,20 ein exzellenter Kenner del' Region - del' Brocken gehdrte
zur Grafschaft Stolbcrg- \Vernigerode - zog nach Bcnutzung cines auBeror-
dentlich reichcn Quellenmatcrials von lTrkundcn iiber IlexcnprozcBakten
bis hin zu Rechnungsbtichcrn sowic allgcmeinercr Litcratur lum Thema21

17Praetorius )669 (wic not. IS) 7'2 sq.
18 Boskovie-Stulli 1991 (wie not. 1) 13.5
19 Peuckert. W-E.: Der Blockshcrg. In: Zeitschrift fUr Lleutsche Phi101ogie 75 (1956) 347-

355. Pellckert (352) wies darauf hin, daB der aus Ller Altmark slammcndc Practorius
aus dem Zentrum der Vorstellung von B10ckshergen kame.

20 Jacobs 187} (wie not 3) Titclblatt.
21 Jacobs 1871 (wie not. 1) benu!7.te z.B. die 1843 /.Uerst crschiencnc Geschichtc Ller He-

xenprozcssc von W.G. Soldan (ef. Soldan. WG.iHcppc, t-.1.. Gcschichtc der Hcxcnpro-
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das Fazit:" "[...] die Nennung einzclncr bestimmter [... J Gebirgsgipfel als
Versammlungsorte fUr gri1l3ere 'Unholdensprengsel' scheint [... J als spate-
re, durch die fortgcschrittenc geographischc Uebersicht und die Gelehr-
samkeit vermittelte Sagcnbildung bezeichnet werden zu miissen [...J". ZU
bctonen is!: Geographischc Kcnntnissc und kulturhistorische Interpretatio-
nen sind auf das Engste verkntipft. Als ein Indiz dafiir, daB Vorstellungen
tiber den Brockcn als Hexcnlreffpunkt nicht von dicsem Berg ausgingen,
sondern umgekehrt dn ihn herangetragen \\'urden, rnachte Jacobs untcr an-
dcrem darauf aufmerksam, daB sich bei der unmittelbarcn Anwohnerschaft
des Brockens nicht etwa hiiufigerc Zeugnisse findcn lieBen, sondcrn im
Gegenteil, in den Wernigeroder ProzeBakten sei (I) der Name Blocksberg
ftir den Brocken nur vereinl.clt anwtreffen und (2) seien tiberwiegend an-
dere Versammlungspliitze genannt worden, wie z.B. die - ebcnfalls allgc-
mein europiiisch verbrciteten - Krcuzwegc odcr Treffpunkte unter be-
stirnrntcn Baurncn.23

Sowohl fiir Theoriediskussionen iiber die Entstehung der Sage yom
HcxenOug zum Blocksbcrg als auch fiir die Olcichsetzung von Brocken
und nichtlokalisiertcn Zauberbcrgcn in friihen Quellen ist cs notwendig,
verschiedenc Glaubcnsvorstellungcn24 zu unterschciden: Wurde zunachst -
z.B. im vielzitierten Nachtsegcn (um 1300)25 - von den Nachtfahrten my-
thischer 'Vescn unter andcrcm zurn !tbrochelsbcrgclt bcrichtet, odcr abeT
sole he Nachtfahrten als nur in der Einbildung gcschchen betraehtct, so an-
derte sich die Situation cntscheidend nach Erschcinen dcs beriihmt bc-
riichtigten Hexenhammers, dem Malleus maleficarum (1487)26 Einerseits
soli ten nun reale i\!cnschen, vor allem Frauen, solehe l\achtfahrten unter-
nehmen, und andererscits wurde in lIc:\enprozessen nieht mehr wegen
Schadcnzaubcrci, sondem lVegcn teufclsbtindnerischer Magie verurteilt.
Einc Hcxc, in \Vernigeroder Akten "Zauberschclt oder "Drachenhurc" ge-
nannl,27 war durch IIexentlug und Tcufelspakl definie.t. Die IIcxenvcrfol-
gungen randen konfessionsiibergrcifend in kalholischcn wie protcslanti-

zesse 1-2 [t--Wnchcn 31912J !\'achdruck Darmstadt 1972), setzle sich mit J. Grimm
(Deutsche Mytho1ogic. Gbttingen 1835) auseinander elc

22 Jacobs 1871 (wie not. 3) 217.
23 ihid., 250, 264.
24 Harmening. D.: Zauherci im Ahcndland Vom Anteil der Gelehrten am Wahn der Leutc.

\\'urzburg 1991
25 Z.B. Jacobs JK71 (wie not. 3) 222-229; Gynz-Rekmvski. G. von/Schulze, R: Harzan~

sichten. Hislorische Poslkarten lITll 1900. Wernigerodc s,a., 7R
26 Sprenger. J.llnstitoris, l-I.: I)er He:<cnhammer, ed. J.W.R Schmidt. Berlin 1906 (Neu-

druck Darmstadt 1974); Harmening, IL' Die l-Iexe des Hexcnhammers - Literarische
Kombinationen. In: id. (\vie !lOt. 24) 60-69.

27 Jacohs 1K71 (wie not, 3) 161.
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schen Gcbieten statt."' Heinrich Pr(jhle, dcr auf \lal1in Luthers Geburts-
stadt, das dem Harz nahe Eislcbcn, und Luthers Glauben an Tculd und
Hexell hinwies, sah geradelu die Rcformation als fijrdernd fiir die KOIl-
lcntrierung der Biocksbcrgsagcn auf den Bmcken an." Der Brocken - cin
protestantischcr Hexcnberg?

Dcr Vcrlauf der llexenkarriere des Brockcns Hi~t sich durch einzcl-
ne Etappen skizzicren: 1m 15. .lahrhundcrt wurdc der Berg iiberhaupt erst
benannt, und es findct sich vermutlich der crstc Bcleg fiir den Ilrocken als
Hexenberg.30 Er war von \V~i1dern und SUmpfcn umgcbcn lind spielte im
Unterschied zu anderen I-1arzbergen, die eine aile Bcrgwcrkstradition auf-
wcisen, wirtschaftlich kcine Rolle: .I'iger, K()hlcr und auch Schatzsucher
waren sicher verein!.elte Besucher ge"escn. In der 7weitcn Halik des
16. .lahrhunderts, als cine erneute Welle der Ilcxcnvclfolgungen auch das
Harzgcbict beu-af (15(,0-1603) und auch erste llrockenbcsteigungen in
der Literatur tihcrliefcrt sind,11 hcgann im wcscnllichcn die \'crkntipfung
des Brockens mit Vorstcllungcn Oher llexenversammlungspliitle.32 "littc

28 Schonnann. Ci.: !-Iexenprol.csse in \'ordWCSldcutschbnd lIildcshcim 1977, hes. 45-70
(u.a. Hirslcnlum Braunschwcig- Wolfenhlitlel, St:idtc CitHtingcn, Braunsch\\'eig.
GoslarL id lIexcnpro/,cssc in Deutschland. C;{'ittingcn 19HI. I-Iexenprozesse.
Deutsche und skandinuvischc Bcilr;igc. cd. C Degnll. Lehmann,,!), Un\'crhau. Neu-
mUnster 19X3.

29 Prc)hle, H.. I3rockcnsagen, l\lit eincr :\hhandlun~ libel' den llexcnzug nach dem Blocks-
berge. I-iarzhurg IXXX,.;J.6~cf. auch zu vcrschiirften I Icxenvcrfo!gungen im /.ugc der ka-
tholisch-protcstantischcn Glauhenskiimpfc Lehmann, 1'-. Ilexenverfolgungen lind f Ie-
xenpro/,csse im Allen Reich /.wlschcn Reformation und :\ullLirung In: .Iahrbuch des
Instituts fOr Deutsche (ieschichte. UniversiUit Tcl-A \1\ 7 (197X) 13-70, hes, 31-35

30 cf. .Jacohs, E, Brockenfragen In: Zeitschrif1 des I1arl-Vel'eins fUr Gcschichte und Alter-
thumskunde II (lR7R) 4:n-.;J.75. 433-442 (Gcschichtliches lIcf\'ortrctcn des Hro-
ckens). 434 und 467-470 (Sage von der Nachtfahrt dCf Hexcn vcrhunden mit Brcx:kcn
durch cine Glossc in der sog. Erfurtcr-Leidcner Ilandschrift, einer Ahschrift dcr "Hislo-
ria de ongine Saxollum", lim 14(0).

31 cf. Dennert (wic not, 3) 17 sq.
32 Jacohs (wic not, 30) 4(17 (Aussage dl'r 'lauhcnn' C;rete \Vroistcs allS ElhingeroJe in ei-

ncm IlexenprozcH \'on 1540 Uhcr I3rockenfahrt zm \\'alpurglsnacht); id. lH7l (wie
not. 3) 265 sq, (C,leiehsetLung von I3rockcn und Blocksherg hci Fr:lJl/, Joel: De morhis
hypcrphysicis mil Anhang: Dc Judis Jamiarum in monte Brllc!erorum, quem Blocks-
berg vacant Rostock ISXO): d. auch PrtihJe (wic 110t. ::!9).;J.X-53(ha! fUr Jocl die Datie-
rung 1S(9); C;ode1manJ1, .1.(; .. Traetatlls de magis, \'ClHJiciis ct l<lllliis I I· hankfurt
1591, liher 2, cap. 3, 39 sq. ([ihn hewlll\tlose J)!l~nstma~d in \Iagdchurg, die auf dcm
"monti~ BrLlcterorLllll" gc\\'e~en sein will); KorllJllallll, II .. ~Ions Veneris {.. ,]. Frankfurt
1614. Kap. 77 (])e !\-10nle Proculo Thuringia. Von dem Prockelshcrg in Thliringenl.
379 sq. (Iateinisches (iedicht des Thliringcr Poctcn \\'cndclin Ilclh<lch), 3KO-3K1 (Cic-
dicht: "In Thiinngen ist sehr \\'01 hekanti 1:111Berg der Prockclhcrg genant. [... ] Als
Berg im Hartz und Thliringen[ ... ]"L cf. Wclzig, \\' Kornmanns \Ions Veneris. In: /',eit-
schrift fUr delllsche Phtlologic HI (1{)62) 2Ig·224~ das Ciedicht "In ThUringen ist sehr
wol hekant", das sich cindeutig auf den Brockcn he/Jehl, \crursachtc \Trmutlich die
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dcs 17. Jahrhunderts, der auch den Harz vcrwUstcndc 30jiihrige Krieg
(1618-1648) war vorUber, zeigt sich ein stciler Anstieg in der Karrierc mit
del' Publikation von l'raetonus als crstcm Hiihepunkt: die Hegemonic des
flrockens als Hcxenberg - und del' Brnckcn kam als Reiseziel in Mode.33

Als Folge crschien im 18. Jahrhundert cine vieIniltige flroekenhcxenlitera-
tur: lOs wurden nnch Werke in der Naehrolge von Praetnrius [iber den
'Convent' odeI' 'Reichstag' der Hexen publiziert,'· flrockcn und Blocks-
hergsage wurden fester llcstandteil dcr Harzrciscbeschreihungcn sowie
spczicll dcm F3rocken gewidmeter Abhandlungen,35 und sie etablicrten
sich als TheOla in der Kunstlitcratur cinschliclllich dcs Untcrhaltungssck-
tors36 Den zweitcn Karrieregipfcl vcrdankte dcr Berg Johann Wolfgang
von Goethe: 1800 crschien sein Cedicht Die ersTe Walpurgisl1arhT und
1808 FausT I mit der Walpurgisnachtszcne auf dem Brocken." 1826 pu-

Lokalisierung des Blockshergcs in Thuringen hci Cllm:hurg 1990 (wie not I ) 14:1; cr.
allgemcin I.ehmann. II.: Ilexenglauhe und Hexcnprozesse in Europa urn 1600, In
Ocgn u.a. ("'ic not. 2R) 14-27

33 Z.B. Voigt, t-.1Ci,iFuhrmann. P.D, De Cnnventu Sagarum ad sua Sahhata. Wittenherg
1667, l32 (in montem Rructerorum); erweiterte Fassung Wittenherg ]678 (u,a. ausftihr-
hch tiber den schwcdischcn 1lcxenort 'Blokll1a'); cf. allgemein Stockinger, L.: Invidia,
curiositas und llexerci. Ilexen- und Tcurelsgiauoe in literarischcn Tcxtcn des 17. .Iahr-
hunderts. In: Degn ll.a. (wie not. 2R) 2R-45

34 Z.B. Cllrieuse Untersuchung des Sol ennen-Convents def Jlexen auf dem Brockels:::Her-
ge_ Au~ dem l...ateinischen ins l)eutsche lihersctzet \'on ~I.\tDrcsdenll.cipzig 1702;
t\1ii 11cr, L: Dissertatio de Convcntu sagarl1!ll in )\tonte Bructerorl1m, nocte ante Calcll-
das ~laji, Von der Hexen:::/,lIsammenkunrt auf den nrockcls:::[3erg in der Wal-
purgs:::Nacht FrankfurL'I.eipzig 1745

35 cr, Bib1io~raphien in Gatterer, CWJ. Anleitung den Iia!"/, und andere Rergwerke mit
Nuzen zu herei~en. 1,-3. Theil CiNtingcn 17R5-90. 4. und 5 Theil ~Urnherg J 792-93,
hier I. 2 (l78()) 90-94; lIeyse (wie not. lO) 3X-51 (his IH(Xl), 51-6~ (his 1875).

36 d. Prohlc, H: Ilarz und Kyrfhauscr in Gedichten, Schildcrungcn lind Aursatzcll (.. 1.
Harzhurg r IR691; Dennert, F' Deutsche Dichter auf clem Brocken. In: Goethe und der
Brocken. \Vcrnigerodc 192R, 5.'::;-70,59 sq, (zur Verbindung von Fauststorr lind He-
xensahhat auf dem Brockcn in.l.F Lhwens "Die ers\e \Valpurgis-Nacht [1756/); d. Die
Reise der Hexen nach dem B1ocks:::f3erge. und die dadurch herufcne Walpurgis:::i\acht,
Zllill vcrgnligten /,cit:::Vertreih mit Poctischer Feder bcschricbcn von Bcrlindo I...J, s.a.
17:19; lIexenrahrtcn lind TcufclskUnstc <Jusclem gehcllllen Ardll\' c1er Walpurgis :\ach-
te auf dem Blocksherg. Bachdad [I.eipzigl 1797 oei Beelzehuh.

l? Goethe, JW. Samt1ichc Werke I. cd. K Lih!. Frankfurt 19K7. 137. 959~ ibid. 2 (1987)
cd, K. Fihl, ()XO, 1230 sq, (Die erstc \Valpurgisnacht); (~oethes Samtliche Werke. 13:
Faust. cd. E. Schmidt, Stuttgart/Berlin [I (Xl31 Verse 3X35-4222, p. 327-335; zur Rc-
zcption in Har/,hlichern cf. LB_ Hlumenhagen, \\ \ranclerllng durch den lIarz_ Leipzig
3t IH50J, 47 sq. (Gocthes Faust wlirde auf dem Brockcn aus dcr Tasche gezogen und re-
z.itier!); Spieker, CW.· ])er I-Iau., seine Ruincn Lind Sagen. Zwei Reisen in den .Iahrcn

o
1800 lind IX50 Bcrlin "'IR57, 172 ("cine der Damen [halle] (Jbthe's Faust in ihrcr Rei-
setasche [... J, so wllrclc die gan:lc R10cksbcrgssccnc \'orgctragen lind mit vielem !lumor
kommcntirt").

55



Nar. umjet. 30, 1993. S. 47-81, I. Kohler-Zulch, Die Hexenkarriere eines Berges: Bro.keJl ...

blizicrte Heinrich Heine Die Harzreise und trug we iter zur I3ekanntheit des
I-Iarzes samt Brocken bei.'8 1m 19. lahrhundcrt wird die l3loeksbergsage in
zahllosen Harzfiihrern und -reisebeschreibungen trans portiert , von der
tvlitte des lahrhunderts an kamen popularc wie wisscnschaftliche Sagen-
sammlungen hinzu.'9 Urn 1900 gab es bereits institutionalisierte Walpur-
gisnachtfeiern40 - zunachst ohne Frauen - im Broekenhotel, in diesem wie-
derum wurde ein Zimmer als lIexenklause deklariert, das der Broekenma-
ler Adolf Rettelbuseh naeh Goethes Walpurgisnaehtszcne gcstaltete. llis
zum Zweitcn Weltkricg fuhren Sonderziige dcr Broekenbahn zur Walpur-
gisnacht, lIexcn hatten iiberall das Sagen, sclbst auf Brockennotgeldsehci-
nen in den 20er lahren41 i':ach 1945, das Broekcnhotcl lag in Schutt und
Asche, gab es Vcrsuche, diese Traditioncn we iter zu pflegen. Doeh 19("
trat ein Tiefpunkt in der Karriere cin: Dcr Brockcn wurde, mit Radar und
Parabolantennen ausgcstattct, militarisches Spcrrgcbiet, und er vcrschwand
auch in der Litcratur der DDR, sei es in Rcisebiichcrn oder auf Karten42

Lediglich zwci Faktoren aus der Karrierc des Berges grcife ich kurz
heraus: die Nomenklatur fiir Schenswtirdigkciten auf drm I3rockenplateau
und eine Theorie zur Entstehung dcr Sage.

Oem Vordringen der Vorstellungcn zum Brocken als cinem lIexcn-
tanz- und Sabbatsort folgte cine cntsprcehcnde l3enennung der 'merkwtir-
digcn Punkte' auf dem Brockcn. 1649 ist bcreits von cincm "Zauber-
Teich" und cinem "Zauber-Brunn" auf delll I3rocken die Rede, und 1656
hciBt es in eincm Bcricht tiber die Brockenbestcigung des Supcrintenden-
ten Gottfried Olearius aus Halle iiber die herumlicgendcn Fclssteine "bey
deren etlichen, als Tischen, die lIexen ihren Tanl halten sollen"" Hei
Practorius, der weder im lIar!. noch auf dem Brocken war, finde! sich 1668

38 Heinrich Heine. Historisch-kritischc Gesamtausgaoc tlcr \Vcrke 6. ed. J. Hermand. lImn-
burg [973, 8[· US. 5[8-708

39 cf. den Oberb1ick hei Gi.inther (wic not. 5) IV-VIII.
40 Von Gynz-RekowskiiGcrig (,vie not. 3) 204--210 (\\'alpurgisfciern auf dem BrockenL

Der Bracken im Harz. cd. R Schade. Halberstadt s.a. (Prospekt vom Brockcnhotel mit
Folos vom Fcstsaal dcr \Va1purgis-Nacht lind von der Ifexcnklausc sowic cincr Weroe-
anzcige fUr Walpurgisfcicr illl Brockcnhotcl; 20er .lahre 20. JahrhundcrtL cf zu ciner
Ausstellung "llcxcn - Brockcn- Walpurgisnachl" in Kniltlingcn 19RO Gerlach, II.: Ife-
xen auf Reiscn. In: Harmening (wic 1101. H) 19-.19. hier 21-24; cf. dic Schildcrung eines
arrangierten Hexentanzes der Brockcnhesucher im .lahr IH.11 hei Hans Christian An-
dersen: Reiseschattcn. In: Deneckc, R. Romanlischc Harzrciscll_ Iliideshcim 319R7.
84-110. hier 94 sq.

41 Bornemann, M.: lvlit dcr Brockcnhahn in den Harz. Clausthal-7.ellcrfcld 31990, 19-21;
Richter (wie not. 3) 57.

42 ihid., 110 sq.
43 Jacohs 1871 (wie not 3) 164, 309; lIeyse (wic not. 10) 7-9; Ahdruck der H.eisebc-

schreihung von Olcarius in: Schade (wie not. 3) 96-9R.
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hierzu kcinerlei Hinwcis, und im vorangcstelltcn Reisebericht wird ledig-
lich "ein schoner klarer und gesunder Brunnquel so gar einen guten Gc-
schmack im Trincken hat" erwahnt.44 Aber bcrcits 1740 lag die Nomen-
klatur schon fast vollstandig vor. In der Erklarung zum zweiten der fUnf
bcigefUgten Kupferstiche "Cacumcn Bructcri Maioris in plano cum suis
memerabilibus repracsentatum", einem Lageplan der BrockensehenswUr-
digkeiten, ruhrle Albert Ritter auf: Zauberbrunnen, llexentanzplatz, Zau-
berteich, Hexenaltar und Teufelskanzcl.45 Identisch mil dicser Passage ist
die Angabe in der ebenfalls 1740 erschienenen Publikation Franz Ernst
Briickmanns, einschlieBlich des Kupfers4• Rudolph Leopold lIonemann
hinkte in der Ausgabc Die Alter/hiimer des Harzes von 1754 zwar dieser
Entwicklung noch hinterher, doch er popularisierte dafiir neue Tendenzen
in der Beurteilung dcr Fclscnsteine auf dcm Brockcn: "\Vie man denn auch
noch grosse und obcn platte in der Ordnung gesctzte Steine auf dem
Brocken zcigct, \\'clche dcnen damahligcn Cnholden Sachscn zu AIHiren
gedienet haben sollen"47 Zum Ende des 18. lahrhunderts war die magi-
sche Topographic etabliert. 7um cincn zeigten sich - auch noch spiiter-
Schwankungen beim Terminus lIexen- oder abcr Teufclsaltar,4H zum an-
deren fand cine wciterc 'llexisierung' statt: /,,auberqucll, Zauberbrunnen
und Zauberteich wurdcn zu Hexenbrunnen und Ilcxcnteich, ein Hexen-
waschbccken scheint sich relali" spiit eingebiirgert zu haben. Diese 'Ilexi-
sierung' Wrdcrlc in der ersten IHi! ftc des 19. .lahrhunderts Broekcnwirt
Carl r.:duard Nehsc, untcr anderem fUgtc cr auf seiner Kartc \'om Brockcn
noch cine Hexenwiese und ein IIexenmoor hin/.U.49 Aueh die Brockenllo-
ra muBte ihrcn Beitrag lcistcn, ein ReisefUhrer von 1912 bcmerkte: "\Vic
sehr hier oben alles daIllonisiert ist, das zcigt sich sogar bei Pllanzcnna-
men; so werden die fruchtschiipfc der AneIllone alpina (Ilrockenblume)

44 Praetorius 1669 (wie not 15) Appendix, unpaginiert (9. Seile)
45 Ritter, A.: Relatio historico-curiosa de iterate itillere in Hcrcyniae montem famosissi-

mum Rructerum. IIelmstadii 1740. 56 (1. FOils der Z<luhcr=Brunn. 2. Locus saltationis,
der I1exen:;:::Tantzplatz. 3. Domus parua bpidea 4. Piscina dcr Zauhcr:;:::Teich dicta. S.
Vmago inperscrutata. 6. Ara der 1'lexcn::::Altar dicta. 7. Sacelilim regillm. K Arx regia. 9.
Silva, qua mons superior quasi corona cing.iturj; deutsche Uhersctzllng: Alhert Ritters
[ ... 1 IlistOlische Nachricht von cineI' doppeiten Reise nach dem auf dem Ilarze hclege-
nen so bertihmtcn Berge. gemeinig1ich I3tocksherg genandt \lagdehurg 17M

46 Bruckmann. FE ... Epistola Itineraria LXXXVI sistens cOfollarium ad Rclationem histo-
rico-curiosam dc itcrato itinere in 11crc),niae monlem famoslssimllm Bructcrum ad ])0-

minum, \)ominum Alhertllm Ritter. WolfenbUttcl I74(), 11.
47 I-ionemann, RL: Die AlterthOmer des I·iarzes 1. Clausthal ]75-4. 1. Tcit. p. 12.
48 Z.B. Zauberquell oder -orunnen noch hCI Zimmermann, EA. W.: Beobachtungcn auf ci-

ner Harzreise nchs! einem Vcrsuchc die I-Whe des Brackens durch das l3arometer I.U hc-
stimmen. Braunschweig 1775 und [Wagener. S.C I: Reise durch den Harz und die
Hessischen Lande. I3raunschweig 1797, R

49 cf. die Brockcnkartc Nehses von 1R49 in von Gynz-Rckowski/Gcrig (wie not. 3) J2.
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'Hexenbesen', Circaea alpina 'Hexenkraul' und L...ycopodium 'llexenmoos'
genannt. "50

Einen 'Schliissel' ZlIT J-Icxenfahrt auf den 13rockcn, "zu dem riithsel-
haften Marchen von jcnem wundervollcn J.uftritt" wollte Samuel Christoph
Wagener im erst en Brief liber scine Harneise von 1794 liefern, den cr bei-
nahe "auf dem erhabenstcn und bcrUchtigsten Granitfelsen in ganz
Deutschland - auf dem sogenannten Hexenaltar del' Brnckenspitze - ge-
schriebcnl! hatte.sl 1'\ach \Vagcncr hHtlen sich die heidnischcn Sachscn VOl'

dcm Bckehrungseifcr Karls des Grollen flir ihre (iiitzcndienste auf den
Brocken I.uri..ickgezogen und die von ihm aufgestcllten \Vachen Ubcrlistet:
Sic \",aren "in schcuBlichc Larvcnl! vcrklcidet mit HeufoTken odeI' Feuerga-
beln bewallnet den Wachtern als l-lcxcn- und Teufelsgestalten crschienen.
Besen ";iren vermutlich, da am 1. tvlai gewohnlich noch Schnee auf dem
Bracken Wge, zur Reinigung des Opferplatl.es \'onn()ten gewesen. GcrUch-
te, da[1 der Teufel scinc treucn Anhiinger durch die !.uft I.um Brocken
hinauffiihre, seien von den erschreckt gefllichtetcn Wachen sclbst
verbreitet ",'orden, oder aber dicse h~itten solchem Gercdc 1m
Eigenintcresse nicht widersprochen.52 \Vagener bcrief sich dabei auf
Honemann, del' Vorstcllungen rcferiel1e, die fUr die Zeit Karls des GroLkn
die G()tzendienste heidnisch gchliebener Sachscn, Unholde genannt, \'(H

allem aur den Brockcn verlegcn und in del' spiiteren Gleichsetzung qm
diesen linholden und IIexen den Lrsprung der Fabel sehen·" Seine
vermutlich direkte Quelle nannte Wagener hingcgen nichl 1752 wurdc die
These von den vermummten Heiden ausflihrlich in den (ieiehrlel1
Hal1l1overschel1 AI1:eiRen n10 dcm llihliothckar Johann Peter Christ.
Decker54 criautcrt.

lR24 ging Regierungsrat und Archival' Christian Heinrich Debus in
\Vcrnigcrode, ein Korresponden/.partner Jacoh Grimms, energisch, doch
crfolglos gcgcn cine \.'erhindung von Karl dem GroBen und dem
Ursprung der Sage VOl', solches gehlire "zu den Spiclercien, dem Lrhthcil
del' Halbwisscr".55 Auch noch IK71 wies Jacobs dicsc "\\ociland landHiufigc

50 \:1eyers ReisehUeher. Dcr lIarz. Kleine Au:::gahc. Lcirzig,'\\,ien 211912, :l2.

51 v..'agener (\Vic not 4X) IX. 1 sq

52 ihid., 1l'~-20.
53 Honemann (wie not 47) 12

54 Decker, .lye.: Historische \1uthmassung, \Vic alt die I:ahel von der jahrhchen /u-

sarnmcnkunft der l!cxen auf dem Bhx:kshcrgc scy IX. /ugahe zu den liannoverschen
Ciclehrten Anzeigen vom Jahre J752. 267-27(\ cf. auch Voigt, G.C r-.;och einige Be-
merkungen liher Ilcxcnproccssc und J'-olter. Ill: Berllllischc ~d()natsschrirt J (17X.:l-)
453-462, hier 461 sq.

55 Delius, C.'-I.- Brockell. in: Allgemeine Lncycloradie der Wissenschaften lind Klinste.
ed, J.S. ErschiJ.G. Gruhn 11 Theil Leipzig IX24. 62 sq" ()3 (I.ita\)
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und auch jet7.t nnch gern gchcgtc Vnrstellung" entschicden 7.urtick56-

ebcnso erfolglos wie Delius. Denn die These war inl.wischcn in die IIarz-
blicher cingcgangcn und fiihrtc ein Illuntcrcs Eigcnlchcn. Salonnihig hatte
sie Goethe gemaeht. Benn der FallSi mit der Walpurgisnachtszenc er-
schien,57 die alls Goethes Allseinandersetzung mit Kel!.er- und IIexenpro-
I.csscn, mit der gelehI1cn IIe"enlitcratur einschliclllich dcr Werke von Prac-
torills hervorging, hatte er im Jahr 1800 das Gcdicht Die ersie Walpurgis-
nacht vcr()ff cntlicht. -'isGcsangc von Druiden. heidnischcn und christ lichen
Wachtern wechscln miteinandcr, cin AlIszlIg: "Diese dumplen Pfarfen-
christen: LaBt uns kcck sie iihcrlisten!' \lit dem Teulcl, den sie raheln,
Wollen wir sic sclhst erschreckcn. Kommt' Mit Zacken lind mit Gabeln
[ .. j" 1m ('nterschicd zur Walpllrgisnachtszenc im Faust halte Goethe hicr
den Brockcn nicht genannt, cr gah keinerlci gcographische Zuordnung.

III Hexentanzplatz

174D rand sich hei den hcreits erw,;hntcn Alltorcn Ritter und Ilriickmann59

auch die Angahc zu eincm "IIcxcntantzplatz iuxta fnntcm dCIll Zauhcr-
hrunn!l auf dem Brockenplatcau. Als "I,ocus saltationis, dcr Hexen=Tantz-
platz" crscheint del' Name in del' ErkHirung zum zwciten Kupfer - und ist
dent zwischen Zauherbrunn und einem klcinen Steinhaus unterhalh des
Zauberteichs cingctragcn. His auf zusatlliche ErHilltcrllngcn Zli Ilcxcn-
tanzplatzcn ist auch die cntsprcchendc Tcxtpassagc BrUckmanns mit del'
Rittcrs idcntisch. Sethst gclchrten Literaten schien wohl die Einrichtung
cines spezicllen Tanzplatzes der lInen II1nerhalb des horcits als Blocks-
bcrg alias Brocken Inkalisiertcn Ilcxentanzplaucs zu\'icl des (ruten. !''<ur
vereinzclt \vurdc die Tradition Ritters lind BrUckmanns fortgcsctzt. So
schricb 1797 del' cf\vlihntc '\-'agener. der die Thcnrie \'on vermummten
Heiden, die am Brocken G()t/.endicnstc vcnichteten, popularisicrt hatte.
\'om "noch jetzt sogcnannten IIcxcntanzplatzc" auf dem Brocken, auf dem
"in der Walpurgis- oder erstell I\laynacht der Opfcrtanz, mit Feuerbr,;ndcn

56 Jacohs IH71 (\\'ic not. ~) 145.

57 Schone, A .. Cibtlcrzcichcn. Liehesz<luher, Satanskult. )''';euc Finhllcke in aile (,oethe-
lexle. t\Hinchen 191'<:2. 107-2~O ("Satanskult Walpurgisnach{"). cf. auch 13-52
("Gbtlcrzeichen llaraeisc illl Wmter"; zu del' nach Goethes erslc!' Ilarzreisc entstande-
nen flymne)

58 cL Cioe1hc (wic not 37) t. 2. 1230 S4 (Goethcs Schi!dcrung zur Enlslehung des Ge-
dichts aufgrund del' Erkltirung cines 'dculschell Allcrtulllsforschcrs').

59 Ritter (wie not. 45) 22; Bruckmann (wic not. 46) ---1- (Iml Ilinwcis auf .1..1. Schellchzer:
Natur-C,eschichte des Schwcitzerlandcs 2. [ZUrich 1717!)
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vom Altar in dcr Hand, verrichtct" worden wiirc60 In cincr 1845 erschienc-
nen Publikation heiBt es hingegen yom IIexentanzplatz, "wo der Sage nach
der Teufel in der Walpurgisnacht mit den Hexen ein gliinzendes f'est feier-
te"6! Und sclbstverstiindlich pflegte Brockenwirt Nehse die Hcxentanz-
platztradition auf dem Brocken62

Doch cs zeichnete sich ein neuer Trend ab: Der Name Hexcntanz-
platz vcrlagcrte sich auf cine andere Stclle im Harz. Hcxcntanzplatz ist
heute die Bezcichnung fiir cine bci dcm (lrt Thalc licgcndc f'clscnllachc
gegeniibcr der beriihmtcn Rolltrappc, ciner Fclscnklippe, und von ihr
durch da, ticfeinschneidcnde Bodetal gctrcnnt. Dicses Tal beeindruckt
durch seincn klammartigcn Charakter mit fast senkrecht aufsteigcnden
Fclswandcn und rciztc oft 7.ll Verglcichen mit den Alpen: "leh kann mir
auch selbst in der Sch\veiz kcinc unzug~inglichere Gegenden, als hier sind,
dcnken", schrieb ein Rcisender aus dem .lahr J7K~,o'dic "schi;ncn roman-
tischen, fast schwcizcrischen Aussichten" wurdcn im .lahr ISOO gclobtli4
und noch 1929 hcillt cs, daB die wilden f'eJslandschaften nur in den Alpen
ihresglcichcn fanden65 Ocr Name fiir den heute als llexentanzplatz be-
zeichnetcn Ort lag im 19. .lahrhundert noch nicht fest, und die Reiscbe-
schreibungen und -fUhrer des lIarzes spiegeln den \Vechsel in del' Na-
mensgcbung. Drci Namen wurden zeitweisc ncbcncinandcr genannt: (l)
Tanzplatz, (2) Teufelstanzplatz und (3) Hexentanzplatz: letzterer ist die
jUngstc Form. ~1it diescn drei Namcn wllrdcn fast dllrchgangig drei
Sagenthemen vcrbunden: (l) Jungfernsprung mit Hufabdruck des Pfcrdcs,
(2) vom Teufcl crrichtctcs Bauwcrk und (3) B10cksbcrgfahrten dcr I kxcn.

(1) 1m Gegcnsatz zu der dem I1excntan/.platz gcgentiherlicgcndcn
RoBtrappe, die schon friih zu den 'Ivierkwiirdigkeiten' dcs Harzes gch(\rte,
blieb dcr I1exentanzplatz lange namenlos lind wurdc durch das 'Gegen-
iiber der Rol\trappc' dcfinic!t. lOrspiclt in der Sage von der RoBtrappc als
Ab- odcr aber Aufsprungsort des Pferdcs cinc Rolle, auf dem cine Ricscn-

60 Wagener (wie not. ~) 17.
61 Harz-Album. Ein Fuhrer und Erinnerungsbuch rOr Harz=Reiscndc I3raullschv.·cig

[IM5] (Nachdruck Halle 19911, 166.
62 d. Nehse (wie not. 49); id.: Dcr Brocken und seine r,lerkwiirdigkciten [ ]. Wernigerode

1840 (Nachdruck Braunschweig 219CXl), 7..13. 2H

63 Ungenannter Rcisendcr zitiert in [Corvinus, A.: I lIncnthchrlichcr FUhrer fOr I-Iarzrei-
sende. Qued1inhurg [IR09], 120: Zllr Vcrwcrtung dieses Fuhrers \'on J. LInd \\.' Grimlll
in den "Deutschen Sagen" (1816iH~) cf. Bluhm, L;I-kilter. A Die "Quedlinghurgcr
Sammlung". Eine quellcnkritischc Untcrsuchllng zu Grimms Deutschcn Sagen. In: F3-
hula 30 (I9X9) 257-270; die Idcntirizicrung der 'Qucdlinhurgcr Samm1ung' Icistete
bcrcils 1893 Gtinthcr (wie not. 5) IV

64 Otmar [d.i. Johann Christoph Nachtigal]: Vnlcks-Sagen. Bremen U:HX), 181
6~ Harz. Kleine Ausgabc mit Angahen rUr \\'intcrsporllcr llnd Automobilistcn (Grichcn

RcisdUhrer. BLInd (0). Herlin 4°1929, 23.
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oder Konigstochter namens Brunhilde (auch Emma) mcist auf dcr Flucht
vor dem abgewicsencn Frcier Bodo das Bodetal iiberspringt. 1m Jahr 1800
hiclt es der untcr dcm Pseudonym Wilhelm Ferdinand Miiller schrcibcndc
Caspar Fricdrich Gottschalck nieht dcr Miihc welt, sich "in grol\e Untersu-
chungen iiber diese bekannte Fabel einzulassen, und diplomatisch zu be-
weisen, wclchc von den bcydcn tvlcinungen: ob nemlich das l'ferd mit der
Fiirstcntochter von diesem Fclsen auf den gegeniiberlicgcndcn, oder um-
gekehrt gesetzt sey, die rechte ist ".66 Er tibernahm die knappc Version des
Melissantes aus dcm Jahr 1715, welche die Sprungrichtung offenlal\t, und
gab dcm Platz gcgeniibcr dcr Rol\trappe gar keincn Namen67

Hingcgcn fiihrte 1809 der anonym erschienene Unelllbehrlirhe
Fuhrer fur Harzreisellde die Namensncnnung Tanzplatz an und lieferte
gleich mit zwei Versionen cine Erklarung des Namens. In der crsten Ver-
sion, "welche uns von unserm FUhrer erzuhlt ward",68 springt die Prinzessin
von der RoBtrappe ab zurn gegenUberlicgenden Felsen und "tanzt hier fUr
Freudcn tiber ihre Rettung".69 In del' zweitcn Version springt sic umge-
kehrt und tanzt von Vcrfolgern umzingclt, bevor sic den Sprung wagt, "als
ware es ihr IIochzcitsfest, und davon bckam dicser Felsen den Namen des
TanzpJatzes".70 Der Verfasser, del' sich ZUVOf ironisch mit Interpretationcn
zum Hufabdruck auseinandersctzte, meinte abschlicBcnd, "daB auch der
genaueste Pferdekenner schwerlich mit Bestimmthcit wird sagen konnen,
was hintcn odcr vorn ist".71 Mit SclbstversUindlichkeit bcnutztc er die Be-
zeichnung Tanzplatz, als handelc es sich um cinen feststehenden geogra-
phischcn Bcgriff. Noch 1797 nanntc dcr Dichter Novalis cincn andcrcn
Namen: In seiner RoBtrappenvariante iiberraschte der bose Fiirst die Prin-
zessin mitten im Tanz mit ih,en Gespiclcn und daher hicl\e jene Spitze
"noch jetzt dcr Tanzsaal"72 In del erstcn Balfte des 19. Jahrhundertcs je-
doch und daliiber hinaus wurde sowohl in Reiscbiichern als auch auf
Harzkartcn meist dcr Name Tanzplat/. bcnullt.73

66 MUlier, W.F Id.i. CF Gottschalck]: Meine Streifereyen in den Harz und in einige sei-
ner umliegenden Gegendcn 1-2. Weimar 1800-1ROl, hier t. 1, 144.

67 ibid .. 145 sq
68 Corvin us (\vic nol. 63) 147.
69 ibid., l17.
70 ibid .. 14K
71 ibid., 149.
72 Brief von Novalis an den Kreisamtmann Just in Tcnnstedl vom 01.07.1797 in' ~ovalis

Schriftcn 4. cd. R Samuel. Darmstadt 1975. 131-135, 134 (Zitat).
73 Z.B. Spieker, C.W Meine Reise von Halle naeh dem Bracken ill dem Jahre 1801. Halle

1803,90; id. 21857 (wic not, 37) 78, 79; Gottschalck, F.. Taschenbuch rUrReiscnde in
den Harz. Magdeburg 1806,371,421 (d. auch 31823, 355 lind pass.); Hoffmann. F..
Die Burgen und Bergfesten des Harzes. QuedlinblirgiLeipzig 1836 (Nachdruck Braun-
schweig 1990), 157; Harz-Alhum «wie not. (1) 114, J79 lind allf,beigelegtcr Karte (G.
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(2) Auch den z\Veiten '1amen, Teufelstanzplatz, verdankt die hier
untersuehte brtliehkcit eincr anderen Sehenswlirdigkeit in der '1iihe: Es ist
die Tcufclsmauer, die wie die Roi.1trappe schon scit Martin 7eillers Be-
schreibung im Jahre 165-l zum Standardrepertoire einer Harztopographie
gehikt. Doch anders als dcr Tanzplatz erscheint der "arne Teufclstanz-
platz fast nul' in Sagensammlungen. Zwar crzahlcn auch die Reiseberichtc
die Sage von det Teiiung dcr Welt zwischen Golt und Teufel lind dem
miBlungenen Vcrsuch des Tcufcls, cine \Iauer als Grenze aufzurichten,
doeh cine llerlcitung des Samens Tcufelstanzplatz \l'ird hier nur singuliir
daran gcknlipft. Diese rindet sich in der bcriihmtcn, vor-Clrimmschen
volkskundlichen Sagensammlung, die der Generalsuperintendcnt .lohann
Carl Christoph Nachtigal aus lIalberstadt unter dem Pseudonym Otmar
lROOpubliziclte. In seiner Einlcitung zur Sage schricb "achtigal, die Teu-
felsmauer bcninde sich "unweit des grollcn !lachen I'clsens, den das Volk:
des Teurds Tanzplatz, nennt It ,7-1.und in seincm Sagentext heiBt es: n Die
Felsen. wo jet/.t der Tanzplatz ist", h~itte del' Teufel "unter lautem .lubel-
tanz" erhaut.7S Festzuhaltcn ist fUr I'\achtigal, daB er heidc Namcn nennt:
Teufclstanzplatz lind Tanzplatz, was als cine allgemeine Unsichcrheit hin-
sichtlich des Namens interpretrelt werden kann. Diese ('nentschiedenheit
wird auch in 1\achtigals RoBtrappenvariante erkcnnbar, III der er die K(j-
nigstochter VOl' ihrcm Sprung zun~ichst "die Geister ihrcr V~iter um IIi.ilfe"
anrufcn liiBt und am SchluB der Sage erklart "1\och jetzt heil\t [... [ der
I·ds, \1'0 Emma, die Konigstochter, die IlUlfe der Geister der H(ille crflehte,
des Tcufels=Tanzplatz".'o !lattc ihn hier seine Teuklsmauervariante be-
einfluBt, die er unmittelbar vor dem RoBtrappentext abdruekte') Aber auch
die bekannten Sagensammler Adalbert Kuhn lind Wilhelm Schwartz
druckten 1848 cine kurze RnBtTappenvariante ah, in del' die Prinlessin, in
diesem Fall Brunhilde, \'om Tcurelstan/platz 10ssprang77

(3) Der Name l-lexcntanzplatz begann sich von der Ivlittc des
19. Jahrhunderts an I.U ctahlieren. IRSI schrieb Ileinrich ['r(ihle iiher das
llodctal mit indirekter Anspiclung aur den Brocken, dal\ der Teufel h(ihere
Regioncn hev0l1uge und nllr die I Ic\en sich hinabveTirrt h~itten: "flier
hciBt cine Stelle. \\'0 seit IH50 nlln alleh ein Wirthshaus steht, der Ilcxen-

Rademacher. Braunschweig); ('harte von dem Ilarz (;d1Irge r." I. Zuers! cn!workn irn
Jahre lRl7 von Friedrich Julius, \'ollsWndig ausgefiihrt in den Jahren lX1X his lX~I,
herichtigt lR52. C.\V Ramdohr BraLlnSch\\elg~ Lcihrod: (wie no!. 1) auf heige1egter
Karle.

7-1.Otmar (wic not. 64) 177.
7S ihid .. 17K
76 ihid, 1K4 und IH6.
77 Kuhn, A.iSclm'artz. W" \'orddeutsche Sagen, \brchen LInd (,ehrauche I "I. Leipzig

1X4H, num. 193, I ("t-..Hindlich aus Thale")
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tanzplatz. "78 bine von andercn rur cine chemalige Burg gehaltenc Stelle
hielt wiederum Priihlc - und nicht nur cr allein - fiir cine chemalige heid-
nischc Opferstiitte, "wodurch denn auch jetzt hicr die l\ahe der l!exen und
des l!exentanzplatl.cs erklart waren9 1m folgenden jedoch henullt er wie-
der den l':amen Tanzplatz. Nicht anders verfuhr August Ey in scinem
Harzbuch 1855, aueh er nanntc die heiden l\amcn lIexcntant.platl. und
Tanzplatz abwcehselnd80 und stellte aueh aile drei Bezeichnungcn nehen-
einander "Von dcm Tanzplatzc, auch Teufclstanzplatz und Hexcntanl.platl.
genannt".81 Auf den Namen Tanzplatz bezogen, erkHirte Ey die Teufcls~
mauer als Walle, hinter dercn Schutz die hcidnischen Bewohncr "ihre l'cstc
mit wilden Tan/en feierten, daher der l\ame".

Doch Prhhles Aussagen sind Indikatoren fiir die nun foigende Ent-
wieklung. Fine Teufclshrlicke war im Bodetal schon scit nno vorhanden.
Christian Wilhelm Spieker, der in seiner Publikation von IR03 die Bc-
zeichnung Tanzplatz hat, schob IR57 Zlls,illlich einen vorgclagcrtcn
Hexenplatz nach,82 und die schon erw,ihntc, von Kuhn und Schwat1Z 1R4ll
publiziertc RoBtrappenvariante laBt die beim Sprung verlorene und in den
Bodekessel gefallene Krone Brunhildes ausgcrechnet immcr in der Wal-
purgisnacht bis 7.um r'v[orgen an die \VassClohern~ichc kommcn,83 COl die
Wende vom 19. zum 20 . .Tahrhundcl1 war die Teufels- und llexcnnomen-
klatur vervollstandigt: Das llodetal und seine fOelsen vcrrugten nUll auch
tiber cine IIexentreppe odeI' IIcxcnsticg und ein Tcufcls\vaschbcckcn.
1901 wmdc brim Hexentalllplatz cine Walpurgishalle eingewciht: Bei der
aul\crclI GestaltulIg des Geb,iudes w,ire der 'sinnbildliche Schall.' des alten
heidnischen germanischen Kultus, des Anlasses zur Sage del' \Valpllrgis-
nacht, verwertet worden, um die Erinnerung an die Sage wachzllhalten,8-1
im Innerell dagegen grill man auf Goethe zurUek tlnd zwar niehl aur die
solchcm Kontext besser entsprechende h'rsle Walpurgisnachl, sondern mil

78 Proh1e, 1-1.: Aus dem IIarze, Skizzen LInd Sagen. i.eip/.ig IK51 (Nachdruck ffildes~
hcimiZOrichi\;ew York 19H91, 56; spalcslcns IH70 war aus dem Wirtshaus hi ekes
"Hotel Hexenlanzplalz" geworden. d. i .ei hrock, A .. BrUckner's v.,:anderhuch fUr I Iarz-
rcisende. (,oslar 21H70, 102; Der llarz. Illustnrler \Vegwciscr fiir lX74, \.'cuhearbcilel
von 1-1 Pr()h1c, ((,richen's Reisc-Bihliolhck 2) Berlin 111X74, 34; Der Iiaf/" Prakli-
sches Ilandhuch fUr Rcisendc. Ncuhcarhcitet \'on Ii. Prc)hlc, (Grichcns Reise-Bihlio ..
thek 2) fkrlin 221H(X), ~9 (unlcr Holeh "lIolel auf dcrn Hexcntan/.p1al/")

79 Prohle 1851 (wle no\. 78) 57
80 Ey, A.: I Iarzhuch (xler I)er (,eleitsmallll durch den Ilarz (,oslar 21 H55, 346
Sl Ihid., 359

82 Spieker IX()3 (wic 1\01. 73) und IXS7 (wie not, 37) 79 (lIcxcnplatl.).
S3 Kuhn/Schwartz 1 H.4X (\\'ie not 77)
84 Kraemer, P.: Die Walpurgishalle auf dcm Hexenlanzplatz. [n: Niedersachscn 19, 16

(1914) :n5 (u.a. auch die Theorie von den heimlich ihren (,('itzenkult ausiihcnden Gef-
mancn wicdcrgcgehenL cf. auch Harz ..{'inchcn (-I) (\Vic !lot, (5) 22.
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Wandbildcrn von Hermann Hendrich auf die Walpurgisnaehtszene im
Faust. Yom Broeken ist hier iiberhaupt nieht mehr die Rede. Schon 1893
erzahlte T. Nolte in seinem Buch Die Rojllrappe, der HexenlanzplalZ und
das Bodelhal ausfiihrlich die Geschichte der vcrmummten Heiden zur
Walpurgisnacht und den crschreckten christlichen Wachen Karls des Gro-
Ben85 und zog das Fazit: Dieses "gab Veranlassung zur Entstehung des Na-
mens Hcxcntanzplalz, sowie zu den Sagen dcr Wal purgisnacht, dcrcn
Schauplatz in gleichcr Weise naeh hicr, wie auf den Brocken verlegt wur-
de" 86 Unter den angefiihrten Sagen iibernahm er unter andercn die RoB-
trappenversion von Behrens aus dcm Jahr 1703 und lieB die Riesenkbnigs-
tochter aus eincm in der Nahe des Ilcxentanzplatzes lokalisierten Riescn-
schloB stammen, das dann in der folgendcn Walpurgissage als Residenz
des Teufels fungicJ1.R7

Doch die Verhindung lIexentanzplatz-Brockcn alias Blocksberg ist
noch auf cine andere Weise mtiglich: als cine Zwischcnstation auf dcm
Hexentlug. 1928 schrieb Walther Grosse in den von Friedrich Sieber he-
rausgegcbenen Harzland-Sagen: "rv1an kennt auch hier und da im Harz
Orte, an denen die Hexen sich auf ihrer lIin- oder Riickfahrt I.um
Brockenfcst auszuruhen pflegen, auch wohl schon ein TUnzchen vorwcg~
nehmcn oder nachfolgen lassen. Ein solcher ist der lIexcntan/,platz bci
Thale [...]"88 Den Bcleg flir diesen 'llexenpauseplatz' auf dem Hin- und
Riicktlug der Hexen und den "'amen Hexcntanzplatz lieferten Kuhn und
Schwartz 1848 im Kapilel tlGebrauche und Aberglaubcn" .R9

Aber schon 1842 ist der Name Hexcntanzplatz ncbcn dcr Bezeich-
nung Tanzplatz dokumenticrt und die Blocksbergsage mit del' Sage von
der RoBtrappe vcrbunden worden: Die IIiincntochter springt von dem
Platz los, "wo zur \Valpurgis die Hcxen den munleren Reigen auffUhrcn".90
Vier JahTe spateT, 1846, erschien diese Version in dTamatisicrtcr und cnvci-
terter Form in cinem anderen Harzhuch: Auf der ]·lucht kommt "Brunhil-
dis (Emma)" "auf jener Felsenplattc an, \\'0 in deT Walpurgisnacht die
Hexcn grade ihren Rundtanz hieltcn; [... 1 vor ihr die hodenlose schwarze
Tick neben ihr das Grinsen dcr htillischcn Weiher, hinter ihr die Rache

85 Nolte, T.. Die RoBtrappc. der 11cxcntunzp1atz lind das Hodcthal in landschaftlichcr und
geschichtlichef Beziehung Lind ihre Sagcnv.·elt. Ilalhcrstadt 2[IR93], Xl sq.

86 ihid .. 82.
87 ibid., R7 sq
88 Sieber, F Harzland:::Sagen .lena 192H, 26K
89 Kuhn/Schwartz (wie not. 77) 375.
90ThUnngen und der Ilarz mit ihren tv1crkwiirdigkcitcn, Volkssagcn und Legenden 7. cd.

F von Sydow. Sondcrshausen 1842, 156.
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des herantobcnden Kbnigs."91 Der Sprung fand also in einer Walpurgis-
nacht statl. Auch unter fleriicksichtigung des von Kuhn und Schwartz pu-
bliziertcn Tcxtes mit dcr zur Walpurgisnacht auftauchenden Krone Brun-
hildes92 Hillt sich flir diescn Zeitraum der Umschlag fUr die Sagen zum
heutigen Hexentanzplatz annehmen und gleichzcitig ein Feedback der Li-
tcratur veranschaulichen.

Popular wurde, wie das mit 10.000 Besuchern begangene Walpurgis-
fest auf dem Hexcntanzplatz 1990 zcigte, die auch von Nolte verbreitcte
Version: Oer Hexcntanzplatz arrivierte wm eigenstandigcn Treffpunkt der
Hexen. Noltcs Sagcntcxt wurde schon auf der Riickseite einer 1923 abgc-
stempelten Ansichtskartc yom Hexentanzplatz abgedruckt, und zwar nur
mit minimalen Anderungen: Aus Noltes RicsenschloB wird hier z.B.
passend ein TeufclsschloB. Das flild zeigt mit Besen tanzende Hexen, im
Hintergrund das TeufelsschloB, im Vordergrund das Teufclsbccken. Die
Absenderin der mir vorliegenden Karte schien das Gemeinsame der bei-
den Hexenorte zu empfindcn und stccktc ihren KartengruB 1923 nicht auf
dem Hexcntanzplatz, sondern auf dem Brocken in den flrief.kasten. Und
damit handclte sic richtungsweisend: Eine 1991 verkaufte Ansichtskarte
mit dem Titel Walpurgis auf dem Bracken hat nun eindeutig diese Hexen-
tanzplatz-Ansichtskarte zur Vorlage: Die Hexen sind identisch, hineinre-
touchiert wurden zum einen die brockenspczifischen Attribute Teufels-
kanzel und Hexenwaschbecken und zum anderen anstelle des Teufcls-
schlosscs das alte Bahnhofsgebaude der Brockenbahn und aus der ODR-
Zeit stammende Sendemasten. Auch diesc Ansichtskartc hat auf der Riick-
seite einen Text, cin Gcdicht in Rcimcn: "Die Zeit der Grenzen ist vorbei,!
der flrockcn ist nun wieder frei.! Die Hexen haben das crkannt,l [ ]1 Zum
Blocksberg zicht es sic mit Macht,1 zur Feicr der Walpurgisnacht [ J".

IV Reisen

Fiir das Jahr 1777, ai, Goethe inkognito - cr reiste als Maler Weber - dcn
Brocken im Winter erstieg, kann man ca. 200 Bcsuchcr auf dem Brocken
annehmen93 Als Heinrich Heine 1824 zu dcm fiir Studenten - besonders

91 Brederlow, C.G.F: Der Harz. Zur Belehrung und Unlerhaltung fur Harzreisende. Braun-
schweig 1846,388.

92 Kuhn/Schwartz (wie not 77) num. 193, I. cf. Xl sq. (im Harz sammelten sie Herbst 1845
und Sommcr 1847).

93 Heyse (wie not 10) 27-31; Deneckc, R.: Goethes Harzreisen. Hildcsheim 31991, 31; cf.
Schone (wie not. 57) Kap. 1.
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aus Halle und Gbttingen - beliebten Ziel94 aulbrach, lag die Jahresdurch-
schnittszahl der Brockcnbesucher bercits bci 2000 Personen95 1903 - in-
zwischen gab es die Brockcnbahn - wurden auf dem Berg 265.185 Post-
karten verkauft, also im Tagesdurchschnitt iiber 70096 1m Jahr 1990
sollcn 2,5 Millioncn Besuchcr auf dem Brocken gewesen sein97 Auch
schon um 1700 war der Berg ein attraktives Reiseziel. Behrens (1703)
fiihrte bereits verschiedenc Aufstiegsroutcn an, daruntcr die yom Ort I1sen-
burg, welche "von denen fremden reisendcn curieusen Personcn am
meisten gesuchet und betreten wird." ,98 und berichtete von Graffiti auf
dem Brocken: Viele Namen von Bcsuchern scien auf Steinfclsen 'zum An-
denken cingegrabcn' und etliche von spateren Besuchern mit Eselskbpfen
verschen worden, was wiederum wcitcre Besucher abgeschrcckt habe, sich
auf solche Weise zu verewigen99 Doch von Graffiti auf dcm Brocken und
ihren Kreatoren wurde Practorius zufolge schon zuvor bcrichtet: "[...] dall
auch eben obcn auffm Berge ingcmcin die jungen Burschc und Leute so
Lusts hal ben hinauff spatzicrcn! in Gewohnhcit habcn! ihrc Namen in die
Steinfelsenl so aida gegcnwertig seyn! cin zu graben; und also ihr Gedacht-
ntisse drobcn den Posteris 7.U vcrlasscn [...r.IOO

Aus den 'Brockengangern' wurden 'Brockenpilgcr' auf 'Wallfahrt',
Bezcichnungen, die um 1800, z.B. auch in Joseph von Eichendorffs Tage-
buch iiber seine Harzreise von 1805, bcnutzt wurden'Ol Eine Motivation
fiir diese Wallfahrten ist in nicht zu unterschatzender Weise in der Vor-
stcllung vom Brocken als einem Hexenvcrsammlungsplatz zur Walpurgis-
nacht zu sehen. Dicsc habe, so schrieb Johann Gottfried Gregorius (oder
Melissantes) bereits im Jahre 1715, "viel curieusc Leute hicrhin gelocket
[...], den Berg zu besteigcn und genau zu betrachten"102 1591 soli aus
dicscm Grunde schon die crstc Reise stattgefunden haben: IIerzog Hein-
rich Julius von Braunschweig hell in Absprache mit Wernigerode bis zur
hal ben Hdhe des Berges cincn Bohlcnwcg anlegen, urn seiner Gernahlin

94 Seit Ende des 18. Jahrhunderts gab es an der Universitat Gbttingen auch Vorlcsungcn
tiber Harzreisen. d. Gattcrcr. C.W.J.: [..oJ Anzeige seincr Vor1csungcn fUr dicjcnigcn,
welche den Harz mit Nutzcn bereisen wollen. Gbttingen 1785; I·-Icinc (wie not. 38) 519,
555 (u.a. bffent1iche Vor!esungen von J.F.L. Hausmann scit 1810).

95 Jacobs 1871 (wic not. 3) 324.
96 von Gynz-Rekowski!Gcrig (v.'ie not. 3) 205.
97 ibid, 316.

98 Behrens (wie not. 11) 139.
99 ibid., 140 sq.
100 Ziliert nach Praetorius 1669 (wie 1101. 15) RI (Practorius hcricf sich auf cine Oralio

yom Blocksberg seines Hallenscr r..litschiilcrs ~lichc1bach).
101 cf. Denecke (wie not. 40) 20 sq; Spieker (wic not. 37) 158 sq. ("crste Wallfahrl zur

Hcimath dcr hollischen Nobelgarde").
102Zitiert nach Jacohs 1871 (wic not. 3) 311.
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die 'Curiositat' zu zeigen.103 Urn 1650 gab ein Professor fiir Geschichte
und Bercdsamkeit aus Liineburg den Beleg in lateinischen Versen, daB cr
mit anderen Gelehrten und ihren Schiilcrn den Berg wegen seiner Verru-
fenheit besucht hatte104 bine Auswertung des vom Brockenwirt Nehsc he-
rausgcgcbcnen Brocken-Stammbuchs, 105des Gastcbuchs der Brockenwirt-
schalt, zeigt fUr die Zcitspanne Mai 1753 bis Mai 1850 die Atlraktion des
Brockens als Hexcnberg und die Vertrautheit der Beslicher mit diescr Vor-
slellung - auch vor dem Erscheinen von Goethes Dichtungen. Neben steti-
gen Klagen iiber sch1echtes Wetter lind die Miihsalcn des Hinaufsteigens
lassen sich drei Tendenzen erkenncn: Preis der Natur als Gottes
Schopfung, Hervl'rhebung des Brockens als ein deutschcr Berg und nieht
zuletzt Anspielungen auf Hexen, TCllfel und Walpurgisnachl. Diese ver-
schiedenen Komponenten erfaBte 'mit Witz und Laune' Heinrich Heine in
der Harzreise, z.B.: "In dcr That, wcnn man die obere Halfte des Broekens
bestcigt, kann man sich nieht crlVchren, an die ergotzlichen Blocksbergs-
geschichten zu denken, lind besonders an die groBe, mystische, deutsche
Nazionaltragodie yom Doctl'r Faust. Mir war immer, als ob dcr PferdefuB
neben mir hinauf klettcre, und lemand humoristisch Athem schopfe."I06
1855 schricb Ey in seinem lIarzbueh, daB der Brockcn bekannt und be-
riihmt durch die Walpurgisnacht und Zicl der meisten llarzreisenden sei,
"[ ... ] nur um den marchenhaften Schauplatz der phantastischen Hcxen-
tanze selbst geschen und sclbst bctreten zu haben"l07

Vor den Reisen informierten sieh die Beslichcr in lliichern, und
nach den Reisen griffen sic oft selbst zur Feder. Bcsondcrs Ende des
18. lahrhunderts ist ein Anschwcllen von Rcisebeschreibungen und
-fiihrern festzustellen, die dem Harz gewidmet sind.lo8 Sic sind nach Reise-

103 ibid .. 306.
104 ibid., 303 sq.
105 Nehse, c.E.: Brocken-Stal1lmhuch mit Scherz und Ernst, \Vitz lind Laune, Weisheit

lind Einfalt in Gedichten und Prosa yom ~1ai 1753 his Mai 1850 r ... ]. Sondershausen
1RSO; zur Kritik an Nehse t1nd zu den FremdenhUchcm dcs 13rockcns allgernein cf.
Heyse (wie not. 10) 20-22; Dennert (wie not. 3) 64; Grosse. W.: Die Stammbucher des
Wolkensacks_ In: Goethe LInd der Bracken. VI-"ernigerode 1928, 116-121; nach der
Aufhehung des Sperrgebicts am Bracken wurde wieder ein Gastebuch von cler Bro-
ckengast\\'irtschaft cingcfUhrt.

106 Hcine (wie not. 38) 116.
107 Ey (wie not 80) 278 sq.; cf. auch Leibrock (wie not. 3) 3.
108 cr. Rohde, R.: Der Oberharz im Spiegel def Reiscliteratur von der r.",httedes 18. his zur

MiUe des 19.1ahrhundcrts. rv1agisterarheit (masch.) GOllingcn 1983; Bendach.
B./Kutler, U.: Niedersachsen in dcr Reiseliteratur vergangener lahrhunderte. Aus-
stcllungskatalog. G6ttingen 1980, 97-107 (Der HarzL 1788 forderte bereits der Rc-
zen sent ciner 'Harzreise' in def "Allgemeinen deulschen Ribliothck", "daB man end-
lich aufhClren solie, 'Harzreisen' zu schreihen", cr. Heine (wie not. 38) 584; Vielta, S.
(ed.): Romantik in Niedersachsen. Der Beitrag des protcstantischen Nordens zur Ent-
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routen angeordnet, so daB der Leser von Station zu Station fortschreitet,109
oder aber alphabetisch nach Ortschaften angclegtllO Propagiert wurden
Wanderungen zu FuB. Die Titel oder Untertitel lauten: Beobachlungen auf
einer Harzrcise, Anleitung, den Harz zu bereisen, Der Gelcitsmann durch
den Harz, Wanderung durch den Harz, Unentbehrlicher Fiihrer, Taschen-
buch fiir Reisendc, Wanderbuch fiir Reiscnde, Meine Reise von Halle nach
dem Brocken, Meine Streifereyen in den Harz, Harzbuch, Harzalbum etc.
Sie aile nannten die beriihmten Sehenswiirdigkeiten, ja wchrten sogar
eventuelle Vorwiirfe, nicht iiber alles Bemerkcnswcrte geschrieben zu ha-
ben, schon in den Vorworten ab1ll und kolportierten Fakten wie Sichtwei-
sen. Und auch die 'Volkssagen' wurdcn nicht von Mund zu Mund, sondcrn
von Buch zu Buch tradicrt. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts erschienen spe-
ziell den Sagen gewidmetc populare Ausgaben, abcr auch wisscnschaftlich
orientierte, die nun in der Nachfolge dcr Briider Grimm den 'einfachcn
Ton' fiir die Sage vorzogen und Miindlichkeit sowie Volkstiimlichkcit in-
szenierten.ll2 Die Verfasscr der Harzreisebiicher waren bcstcns vertraut mit
ihren literarischen Vorgangern und ausgezcichnet informiert iiber ihre
schrcibendcn Konkurrenten,l13 einhcimische Autoren machten den Leser
auf ihren Heimvorteil gegentiber auswartigen Autoren aufmerksarnl14 und
zurn Teil wurde bei einzelnen Passagen auf eine eigene Darstellung ver-
zichtct, indem genannt oder ungenannt von anderen Verfassern tibernom-
men wurde. Die auBcrordenUiche Popularitat dcr Walpurgisnachtsage um

stehung der literarischcn Romantik in Deutschland. Hildesheim/Ziirich/New York
1986,24-73 (Der Harz); d. aJlgemein Lauterbach, B.: Baedeker und andere Reise-
fUhrer. Eine Problemskizze. In: Zeitschrift fUr Volkskunde 85 (1989) 206-234

109 Z.B. Ey (wie not. 80)
110 Z.8. Gottschalck 1806 (wie not. 73), der als erster HarzfUhrer im engeren Sinn be-

zeichnet wird (cf. BendachiKutter [wie not. lOS} 102. num. 150; Dennert [wie not. 3}
75). hat 3 Abteilungen: 1. Ratschlage (z.B. fUr Reisende zu FuB. Pferd oder Wagen), 2.
Reiseroutcn und 3. die eigcnt1iche Beschrcibung in alphabetischer Reihcnfolge der
Orte; mit Gottschalcks Fuhrer (2. Auflage 1817) wanderte Heinrich Heine durch den
Harz, Heine (wie not. 38), z.B. 99 (den bei Gottschalck beschriebenen Dom und Kai-
serstuhl konnte Heine in Goslar nicht mehr finden); auch \Vashington Irving hatte
auf seiner Harzreise im Jahr 1823 Gottschalck benulzt. ibid., 524.

III MUller (wie not. 66) t. 1, Vorworl.
lIZ cf. Kohler-ZUlch, L: Heinrich Prohle - a Successor to the Brothers Grimm. In: Haase, D.

(ed.): The Reception of Grimms' Fairy Tales: Responses, Reaction. Revisions (illl
Druck); cr. Z.I3. Frauenstein, lB.: Romantische Harz\vanderung. Sagen. tv1ahrchen lind
Legenden aus Volks- und Dichtermunde. Wolfenbiittel 1853, VII (,schlichter, cinfa-
cher Ton der Sage', 'drol1ig-naiver Ausdruck des Mahrchens', 'frommer Ernst der Le-
gende').

113 Z.B. fUgte der als Student reisende Spiekcr 1803 (wie not. 73) 199-208 eincn Lilcra-
turUberb1ick hinzu.

114 Z.B. Leibrock (wie not. 3) VIr.
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1800 veranschaulichtc ein Autor, der dem Brocken zwar ein Kapitel mit
27 Seiten widmete, doch die Merkwiirdigkeiten wie Hexenbrunnen, Teu-
felskanzcl etc. ausdrUcklich 'mit Stillschwcigen' Uberging, da iiber sie aile
schon "so mancherley und so ausfUhrlich geschricben" worden sei, daB er
nur nachschreiben konntel15

Neben den Harzfiihrern in Buchform ist auf die eigcntlichen FUhrer,
die ortskundigcn Begleiter der Rcisenden, hinzuweisen, unter denen sich -
viellcicht mehr als in den Berichten zum Ausdruck kommt - auch Frauen
befanden, denn Botengangerin war im Harz ein traditioneller Frauenbe-
ruf.116Schon 1703 wies Behrens auf dic Notwendigkeit von 'Wegweisern'
hin,1l7 und noch 1855 empfahl August Ey dringlich, fUr den BTOcken
Fiihrer zu nehmen, sofern nicht die Chaussee bcnutzt werde1l8 Horrorgc-
schichten dariibcr, wie man sich auf dem Brocken bei plOtzlich auf-
kommendem Nebel verirrte, bilden geradezu ein eigenes Genre in den
Harz- und Brockenbiichern.1l9 Durch die Fiihrertatigkeit - meist von Gast-
hofwirten vermittelt - erschloB sich der auBerst armen BevOlkerung im
Harz eine Vcrdienstquellel20 Auseinandersetzungcn um die Bezahlung
schien es Mufiger gegeben zu haben.121 Ey empfahl als 'Reiserathschlag'
NT. 8, die fiir Braunschweigische Harzfiihrer festgesetzte Taxe als Norm zu
nehmen, und gab spezielle Hinweisc (hinsichtlich Fiihrer/Trager, Ober-

115MUller (wie not. 66) t. 1,215.
116 Z.B. Gittner. H.: Die Harzreisen des Johann Bartholoma Trommsdorff 1798 und 1805.

Oberhausen 1957, 19 (FUhrerin von Zorge bis Andreasberg), 25 ('Botenfrau' yom
Brocken nach Elbingerade); fUr Eichendorff cf. Denecke (wie not. 40) 15 ("wir beide
aber mieteten uns 2 FUhrerinnen, die unsere Gepacke trugen"); fUr Andersen ibid.,
102-104 (Blankenburg zur RoBtrappe); Dennert (wie not. 3) 59 (FUhrerin von Schier-
ke zum Brocken zu Pferd 1782: "ein Frauenzimmer von einigen sechzig Jahren [... J,
noch so rilstig a1s bei uns auf dem platten Land ein Madchen von 20 Jahren"), 77
("robuste Fbrstcrsfrau" fUhrt 1798 von OderbrUck zum Brocken), 82 (Wegweiserin
von llsenburg zum Bracken 1804); cr. Rohde (wie not. 108) 44 sq.; Frauen in der Ge-
schichte. Krauterweiber, Kiepenfrauen und Botengangerinnen im Harz. Gos1ar 1991;
cr. auch den Tite! der Publikation in Harzer Mundart: "Mit da Bodenfrue oppen Patt".
Halberstadt 219R9.

117Behrens (wie not. 11) 138, 139.
118Ey (wie not. 80) 122; d. auch Leibrock (wie not. 3) 82.
119Z.S. MUller (wie not. 66) t. 1,204 sq.; Leibrock (wie not. 3) 36, 39.
120 cr. ZlIr Armut der Harzbcvo1kerung Gatterer (wie not. 35) t. 4, 37 (ein Zimmer an

mehrere Fami1ien vcrmielet); zum Bette1n dcr Kinder im Harz, d. Muller (wie not. 66)
t. I, 197 (Kohlerjungen); Corvinus (wie not. 63) 205 sq. (r,,1adchen und Jungen);
GUnther, G.: Die Rose yom Harz. Sagen von [...]. Halberstadt 1878, 8..19-841 (Die
Bette1ei auf dem Harze); cr. Dennen (wie not. 3) 60 (2 Knaben an einer 'aus Tannen--
zweigen geflochtenen Ehrenpforte' am Brocken fUr 1782).

121cf. Spieker (wie not. 73) 148.
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nachtung, Hin- und Riickrcise).122 Angesiehts des Bedarfs erstaunt es, daB
von den zahlreichen Fiihrern, welche die f'rcmden dureh den Harz und auf
den BTOcken geleitet haben miissen, rclativ wenig die Rede istl23 Wurden
sie als Bedienstete, die Wasser fUr den Reisenden schiipften, ihm ein paar
Erdbeeren pfl Uckten, 124 als unbedcutend angesehen, oder erziihlten sie
nicht mehr, als die Autoren ohnehin schon wuBten? Oder aber waren die
Vcrfasser dem Konzept der Romantik verptlichtet, vom 'Yolk' Erzahltes als
Kollektivgut zu betrachten und nieht individucll zuzuweisen, wie es sich in
den fiir die Sagensammlungen des 19. lahrhundcrts typischen Quellenan-
gabe 'miindlich' zeigt?l25 In jcdcm Fall wurdcn mehr BUcher als Fiihrer zi-
1iert.

Doch gehcn wir einzelnen Au[\erungen nacho Es werden Extreme
angefiihrt: Der f'Uhrer konnte schweigsam sein, nieht die Gabe der Unter-
haltung besitzen126 und nur kur/. auf die gestellten Fragen antworten odcr
aber im Gegenteil ein 'origineller und gesprachiger Cicerone' sein. del'
reichlichere Auskunft gab, als verlangt worden war,I27 und ein 'lustiger Pa-
tron', der die Reisendcn "durch allerlei Schwanke, Hexen- und Tcufclsge-
schichten" unterhieltl28 Lctzteres wurde von cinem FUhrer zum BTOcken
berichtet, doch Genaueres tcille der Verfasscr nieht mit und nahm hei sei-
nen Ausfiihrungen zur IIexenfahrt zum Broeken keinerlei Sewg auf ihn.
Die Fiihrer konnten Anla[\ zur Variantendiskussion gehcn, so im Unellt-
behrlichen Fuhrer fiir Harzreisende. Sei dcr Rol\trappc wird "die in IlUr-

122 Ey (wie not. 80) 122 sq.; d. auch Richter (wie not. 3) 14 (Ahoruck cincr Preistabclle
fUr Rcitticrc und Pfcrdefuhf\verke nach Roulcn spczia1isicrt).

123 cr. jedoch Hoffmann (wie not. 73), bes. 3-55 (mit der stilisierten Gestalt des sagener-
zah1enden 'allen Klaus', eines r-"lusikantcn)

124MUller (wie not. (6) I. 1,195 sq.; d. allch Gittner (\vie not. 116) 35 (Trommsdorff be-
merkte Uber den FUhrer u.a.: "Da er lange Bedicnter bei Offiziercn gewesen, so war cr
dicse vier Tage von grossem Nutzcn"); d. auch Bredcrlow (wie not. 91) 13 ("Boten
und Fuhrer finden sich Uberall; 1eider aber sind die meisten nur unkundige Packcn-
trager").

125 Kohler-ZUlch (wie not. 112); ead'/Shojaei Kawan, c· Les heres Grimm et leurs con-
tcm]X)rains. In Gorog-Karady, V. (ed.): ])'Ull Conte .. a 1'autre. Paris 1990,249-260,
hier 253.

126 r..,-'flillcr(wie no\. 66) t. 2.4.
127 Novalis (wie not. 72) 232; cf. auch Andersen in J)ellecke (wic not. 40) 102-104 (ge-

sprachige FUhrerin Uher 'hausliche Freuden und Lcidctl').
128 Spieker (wie not. 37) 153; bei Eichendorff zJ3. war es der Postilion, der dic Rcisendcn

mit "mancherlei Sagen des Har7.es" unterhiclt, cf. Dcneckc (wic no\. 40) 15; allch
heutZlltage informieren nicht nur fremdc Rciscngruppenleiter, sondern eben so Ort-
sansassige, z,B. erzahlte im .Tult 1991 auf der RoBtrappe eill Vertreter der Bergwacht
cine Brunhildcvariantc, ausgerUstet mit einer improvisierten Schalltafel. auf die cinc
die Sage illustrierende Ansichtskarte und cin auf sic bczugnchmcndcr Zeitungsarti-
kel gekleht waren
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gers Gedicht enthaltene Sage" der Erzahlung des Fiihrers gegcniiber-
gestellt und kommentiert: "Diescr [der Fiihrer] mag sic wohl etwas anders
zugestutzt haben, odcr es crziihlt sic jcder dicser Fiihrer, welches Geschiift
mchrere Einwohner des Darfs Thalc iibernchmen, mit Abandcrungcn, und
wie sie ihn erzahlt is! Urn jedoch die Abanderungen, die diese Fabel erlei-
dct, zu zcigen, so fiihrc ich, so wenig auch auf eincm so unwichtigen Um-
standc beruhet, diese hzahlung hier mit an. "129 In dieser, auch von den
Grimms fiir ihre Deulsclzen Sagen benutzten Publikation wurde zwar die
Entstehung von Varianten crortert, jedoch der Gegenstand noch als un-
wichtig dcklariert. Die Fuhrer zeigtcn, daB sic mit dem jcweiligen Stand
dcr Topographic Harzer Sehcnswiirdigkciten vcrtraut waren, so z.B. bei
der RoBtrappe: "Unserm Fiihrer schien der Trapp auf dcm Fclsen das
Sehenswerthcste und auch die Ursach der hiiufigcn Wallfahrten, die man
zu ihm anstellt, zu seyn." 130 Es konnte aber auch passieren, daB der FUhrer
nicht auf dem Laufenden war, wie es schon ein Harzbuch aus dem Jahr
1738 zeigt: Der rUhrer wuBte nicht den Stein zu zeigen, den doch Herr O.
Briickmann beschrieben hattel31 Inwieweit ein Oiskurs iiber die Sehens-
wiirdigkeiten zwischen Fremden und Hihrern stattfand, wird nur singular
beschrieben, z.B. wenn - wiederum bei der RoBtrappe - die Reisenden be-
merkten, daB dcm Hufabdruck nach zu urteilen, das Pferd von iibernatiirli-
cher Grollc gewcscn sein miiBte und der Fiihrer antwortete: ".la, mcine Her-
ren, der Harz war sonst, wie Sic wohl wissen werden, von Riesen be-
wohnt. "m Ob die Rcisenden daraufhin die jeweils ncuesten wissenschaftli-
chen Erkenntnissc mitgctcilt habcn, bleibt ofTen. Ein solcher Diskurs laBt
sich vermuten, wenn das Problem dcr Glaubwiirdigkeit des Erzahlten the-
matisiert wurde. Berichten tiber den unerschiitlerlichen Glauben der Fuh-
rer bzw. dcr lokalen Bevolkcrung an die Gcschichtcn stehen fiir den
Brocken und die Blocksbcrgsage schon friih gegcnteiligc Aussagenl33

gegeniiber. rUr die RoBtrappe hielt Novalis von seinem Bcsuch im Jahr
1797 fest: "Unser Fiihrer schien in dcr Welt auch Freydenker geworden zu
seYn; er sprach mit Sp()ttcln von diesem acht histarischen Facto und riickte
mit manchem Vcrnunftgrunde rech! polcmisch hera us. "134 Fiihrer konnten
auch zum Objekt von Parodien werden, so wurde z.B. der 'weltbckannte

129 Corvinus (\Vie not. 6:1) 147.
130 Spiekcr (wie not. 73) 91.
131 Des IJcrrn [.. _I Calvisii zu Stendal Reschreibung seiner auf dcn Hartz vorgenommenen

Reise. s.a. 17.1R, 41; cr. auch Corvinlls (wie not. 63) 1S0 (BUrgers Variante ent-
sprechende Wagenspurcn zcigte der ruhrer nicht).

132 Spieker (wie not. 73) 91
133 Z.B. HUbner (wie not. 14) 822 ("Von der l-Iexen::Zusammenkunft am Tage Walpurgis

auf se1bigcn [Brockcn], wisscn die nachsten Nachbam nichts. sand em lachen Uber
das Fabelgen"); d. allch Jacobs 1871 (wic not. 3) 269 sq.

134 Nova1is (\....ie not. 72) 234.
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Cicerone' aus der Bielshbhlc im Harz, ein gewisser August Hartung, auf
der Rol.ltrappe parodiert.135

Auffallend ist, nimmt man die RoBtrappe und andere Harzer Sehens-
wiirdigkeiten als Folic, daB gerade fiir den Brocken, auf den liingcr als in
anderen Harzregionen mit Fiihrern gereist wurde, am wenigstcns von
ihnen berichtet wird. Einerseits wuBten wohl nun wirklich aile Bcsuchcr
schon Bescheid, und andererseits hatte hier der jeweilige Brockenwirt Ver-
mittlcrfunktionen iibernommcn. Er informierte und unterhielt seine Gaste,
z.B. auch mit'schreckvollen Erzlihlungen iiber verungliickte Wanderer'l36
Untcr den Brockenwirten scheint der bereits erwlihnte Nehse besonders ak-
tiv und zeitgemiill fUr den Ruf des Brockens geworben zu haben. Er publi-
zierte das erwlihnte Brocken-Stammbuch, zeiehnete die Brockenkarte mit
angereichcrter Hexennomenklatur und bctrieb cine intensive 'Sagenpfle-
ge', iiber die er selbst erziihlt: Yom Hexenwaschbecken, einem ausgehiihl-
ten Stein, blinde "man den Glisten das Mahrchen auf [...J. daB das Wasser
darin nie austrockene, und durch unsichtbarc Hand aile Morgen wieder er-
setzt werde" 137 Doch damit nicht genug: Nehsc berichtete, wie zwei
"Herren von tibersecischcn Landen, mit einer sehr voluminbsen Reise-
beschreibung von Deutschland in auslandischer Sprache im Arme" sich
gleich bei ihrer Ankunft nach dem Hexenwaschbecken erkundigt hatten.
Einer dcr beidcn habe dem Becken eine Wasserprobe cntnommcn, es
trockengewischt und sich zuriickgczogcn. Ein yom Wasscrholen zufallig
vorbeikommendes Dienstmadchen jedoch fiillte das Wasser wieder auf.
Das volle Becken rcgistricrcnd habe der Herr die Prozcdur wiederholt, sei
jedoch am Ort geblieben, urn die Zeit zu ermittcln, in welcher cs sich wie-
der fUlle. Nehse schrieb weiter, wie ein Ablcnkungsmanliver arrangiert
wurde, das Dienstmadchen unbeobachtet wieder Wasser nachfiillte und der
Herr mit dem Resultat von 9 Minutcn und 40 Sckunden sehr zufrieden ge-
wesen sei.138

Diese "wahre Begebenheitl!, ob vom guten Erz~ihlerNehse erdichtet
oder wirklich stattgefunden, sei dahingestellt, fand iibrigens zu ciner Zeit
stat!, als volkskundlich orientiertc Forschcr gerade erst begannen, die Sa-
gen im Feld aufzuzeichnen, und auch die massenhafte Produktion von Sa-

135 B1umenhagcn (wie not. 37) 75.
136 Leibrock (wie not. 3) 39
137 Nehse (wie not. 62) 28; cf. auch die \Viedergahe inl Harz-Alhum (wie not. 61) 166.

138 Nehse (wie not. 62) 68-70 (Als Foige cmcr Publikation des Fremdcn tiber das Hexen-
waschbecken waren vicle Lands1cutc von ihm angcrcist lind hiitten sich nach dem He-
xenwaschbecken erkundigt).
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gensammlungen erst in ihren Anfangen stand."9 Wiihrend in den Harz-
reisebiichern des 18.119. Jahrhunderts die Reiscnden nicht bchaupteten,
daB Einheimische ihnen die Blocksbergsage erzahlt hatten, heiBt es im
Sagen-bue/! des PreujJischen Slaales von Johann Georg Theodor Grasse,
Bibliothekar, Kunsthistoriker und Literaturwissenschaftler, aus dcm Jahr
1868 ohne Quellenangabe: "Die gew(jhnlichstc Version der Sage von dem
Hexentanzc auf dem Berge hier obcn im Munde des Yolks [... ]"140 Es
folgt cine Version mit Predigt des Teufels von dcr Tcufelskanzel, dem
Mabl vom IIexenaltar und dcm Trunk aus dem Hexenbrunnen. Weiter
wies Grasse auf die noch zu sehenden Felsgcbildc hin, wic z.B. den Hexen-
brunnen: "ein [... ] yom Regen ausgeMhlter Stein, in dcm sich die Hexen
angcblich bci ihrcr Ankunft wuschen und in dem das Wasser [...] nie aus-
trocknet". Hier hatte er sich in der Terminologie vcrgriffcn, gcmeint ist das
Hexcnwaschbecken. Nicht nur Grasse publizierte diese Sage, sondern auch
der Gottinger Volkskundler Will-Erich "cuckert nahm sic 1966 in seine
Niedersiichsischen Sagen auf: "Nachdem sie sich im I!cxenwaschbecken,
einer Vertiefung in cinem Fclscn, in der das \Vasser nie austrocknet, gesau-
bert haben [... ]"14! Er berief sich wiederum auf Gerhard Kahlos Sagen
des Harzes von 1925, und diesel' gab als Quelle an: "Nf. 61. Von Neh-
sen .142 Dokumentiert wurde hier unbestrcitbar zeitgcnbssisches Erzahlen
zu Anfang des 19. Jahrhundcrts. Zum einen gi bt der Fall Hexenwasch-
becken Auskunft iiber den informanten, das Yolk war hier der Brocken-
wirt, zum anderen weiB man iiber dicsen informanten, daB bei ihm, He-
rausgeber von Brockenpublikatiooen und Veranstaltcl' von Hexentiinzcn
auf dcm Brockcn, dcr wechselseitige Repcrtoireaustausch lief, also ein Dis-
kurs zwischen Einheimischen und Fremden stattfand, und zum drittcn vcr-
anschaulicht der Fall, wie Sagen auch entstchen k(jnnen. Solltc Nehsc nicht
Erfinder, sondern nur 'Ptleger' und Multiplikator gewescn sein, so zeigt
der Fall I-lexenwaschbccken doch zumindest die Tradierung eines Ele-
ments, eines Motivs, dcr Blocksbergsage.

139 Schenda, R: Maren von Dcutschcn Sagen. Bemerkungen zur Produktion von "Volks-
crzahlungen" zwischen 1850 und 1870. In: Geschichte und Gesellschaft 9 (19K~)26-
-48.

14() Grasse, JGT.: Sagenbuch des PreuJ3ischen Staat~ 1. Glogau 1868 (Nachdruck I Iildes-
heim 1974), 481

141 Peuckert. W.-E_: Niedersachsische Sagen 2. Gottingcn 1966, Hum_ 1315. VII.
142 Kahlo, G.: Sagen des Harzes_ Leipzig=Gohlis 1925, 35, num. 61 (im Kapitel "ReligiO-

se Sagen"); cf. dagegen I3rederlow (wie not 91) 299 ("nach der Volkssage bestand
das Wasser aber nur aus den giftigen Niedersch1agcn des schad1ichen Nehels oder
verderblichen Dunstes").
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V Sichtweisen

Diese 'fabula', das 'Fabelgen', die 'gemeine Sage', 'Volkssage' oder dieses
'Mahrchen'- cine Terminologie fiir die cinzelnen Gattungcn der Volkser-
zahlung bildete sich erst seit 1800 heraus, und die Definition von Volkssa-
ge ist bis heute umstrittcn143 - wurde meist ohnc das Postulat von Miind-
lichkeit mchr oder weniger ausfiihrlich anhand der Objcktivationen Teu-
felskanzel, Hcxenaltar etc. ahnlich dem Zeitungsartikel zur Walpurgisnacht
1990 wiedcrgegeben. In den Sagcnsammlungen seit Mitte des
19. Jahrhunderts bis heute crschcint sie in thematisch angeordnetcn
Sammlungcn im Kontext von anderen Hcxen- und 13l0cksbergsagen und
bei geographischer Anordnung untcr sonstigcn auf dcm Brocken lokali-
sierten Sagen, wie z.B. Venedigersagen. Die Ambivalenz gegentiber die-
sem Textkonglomerat und die Prinzipicn im Umgang mit ihm zeigen
exemplarisch drei friihc Sammlungen, die als Vorltiufcr der Deutschen Sa-
gen von Jacob und Wilhelm Grimm gcltenl44 Vermutlich war es kcin Zu-
fall, daB angcsichts der sich haufcnden Reiselitcratur zum Harz mit ihrem
Sagenrepertoirc zwei der Herausgcbcr yom Harzrand stammten: Nachtigal
aus Halberstadt und Gottschalck aus Ballcnstcdt, der im iibrigen ja sclbst
bereits als Autor von Harzreischeschreibungcn und -fUhrern hervorgctre-
ten war. Nachtigal bcschlol\, die "allbckannten und schon oft nacherzahl-
ten Sagen, z.B. vom Tanz dcr Hexen auf dcr Spitze des Brockcn in dcr
Walpurgis-Nacht" in seine Volrk5-Sagen von 1800 nicht aufzunchmen145

Johann Gustav Gottlieb Biisching, Archivar und spatcr Professor dcr Altcr-
tumswisscnschaften, publizicrtc 1812 untcr der Oberschrift Der Bracken
(Block5berg) das beriihmte und bcrcits hei Practorius wicdcrgegebcnc
'Prockelsberglied' nach Heinrich Kornmanns AIons veneris vom Anfang
des 17. Jahrhunderts, da er "lieber das Gcdicht, das aile den 7:aubertand
zusammenfaBt, dcssen Tummelplatz der Brocken is!" wicdergehcn IVolltc,
!lals einige oder mehrerc von den schlecht en Geschichten" erzahlen, die bci
vornehmen wie niedrigcn Standen hcrumwandcrten.146 Gottschalck hingc-
gen hiclt cs 1814 rur "am schicklichstcn", scine Sammlung Die Sagen und
Volksmahrchen der Deulschen mit cinem solchcn zu erijfTncn, "das ein in

143 cr. zur Termillologie Ci-erndt, H.: Sagen lind Sagenforschung im Spannungsfeld von
Mlindlichkeit Lind Schriftlichkeil. In: Fabula 29 (l9R8) 1-20,4 sq; id.: Gedanken zur
heutigcn Sagenforschung. In: Bayerisches lahrbuch fUr Volkskundc. Mtinchen 1991,
137-145; Graf, K.: Thescn ZUf Verahschicdung des Bcgriffs der 'historischen Sage'.
In: Fabula 29 (l9RR) 21-47.

144 Gerndt, f l.: Zur Frtihgeschichtc der Sagenforsehung. In: Dona Ethnologica rvlonaccn-
sia. Festschrift fUr L. Kretzenbachcr. ~/1tinchen 1983,251-266.

145 Otmar (wie not. 64) 54 sq.
146 BUsching, J.G.: Volks-Sagen, rvllirchen und Legcndcll_ Leipzig lR12, num. 70.
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ganz Deutschland allgcmcin bckanntcs ist, und daher den Namen cines
Volksmahrchens der Dcutschen im vollen Umfangc dcs Wortcs verdient":
Der Abschnitt hciBt De,- Hexelllall~ all! dem Brocken und enthalt einen
Kommcntar Gottsehalcks, der vcrschiedene bis zu seiner Zeit publiziertc
gelehrtc Bctrachtungcn zum Themenkomplex wiedcrgibtl47

Die gclehrtcn Betrachtungcn fingen bereits bei dcr Namcnsviclfalt
des Berges an, wobei nicht nur dcr Name cine entsprechende Etymologie
hervorzurufen, sondern auch umgekehrt die etymologische Vorgehcns-
weise Namen zu schaffen schien. Z.B. solie sich die Form Mons Bructcris
bzw. I3ruckersbcrg von den angeblichen ehcmaligen Bcwohnern des Har-
zes, den von Tacitus in seiner Germania erwahnten Bructeri, hcrleitcn. Die
Meinung von den Bructeri im Harz hatte bcreits Philipp Melanchthon, ein
Zeitgenossc Martin Luthers, vertrcten, sic war zu Anfang des
17. Jahrhunderts schon zuriickgcwiescn worden.14" Mons ruptis oder
Brocken hieBe der Berg, da cr wic andere Berge aueh bcim Tod Christi ge-
borstcn - gebrochen - sci. Diese urn 1700 diskuticrte Etymologie findet
sich in Sagensammlungen des 19. und 20. Jahrhunderts wiedcr149 Die im
lIumanismus Ptolomaus zugeschriebene Form Melibocus fiihrte im 19.
.lahrhundert dazu, die 13enennung des Berges nach einem slavischen Gott
'ezerny bog' mit einer angeblich altercn Form 'mely bog' anzunehmen.150

Und zum Blocksberg schrieb Praetorius, der Name komme unter anderem
daher, daB die zur Walpurgisnacht zulctzt angekommene Hexe dem Teufel
als Hackeblock dienen miissel5l Auch fiir cine Verbindung von Hexen
mit dcr Form Mons Bructeris war Practorius erfindcrisch tatig: Bructeri
seien dasselbe wie Bucteri und hatten ihren Namen von Buck, mundartlieh
fiir Bock, auf dem diesc zum I1exenbcrg Whren. Er lei tete weitere Namen
von V(;lkern auf cine analogc Weise her, so seien untcr andercm die
Chattcn vermutlieh auf Katzen gckommen, und "Was die Thiiringer fiir
Thiere gehabt, weiB ieh so eben nicht: vieleleht sind sie auff Thiiren ge-

147 Gottschalck, F: Die Sagen und Volksmahrchcn dcr Dcutschcn. lIalle 1R14. 1 10. I

(Zitat).
lol8 cr. Praetorius 1669 (wic not. IS) 33, 36; Prbh1c (wic not. 13) 12 sq.; cr. Tacitus' Ger-

mania. Stuttgart 1972. 46.
149 d. Praetorius 1672 (wic not. 15) 44(). 448 (Erklarung der Felsritzen des Brockens);

Behrens (v.'ie not. 1]) 1.1R; Prc'lh1e (wic not. 13) 19; Pcuckcrt (",ie not. 141) num.
1005 (Wiedergahc von Behrens); Huhrich-Messow. G.: Sagen lind Marchcn aus dem
Harz. Husum 1991, num. 77 (nach Ferdinand Philipp Grimm).

150 cf Praetorius 1669 (wie not. 15) :n, 1S sq., 42; Schrader, I..W.: Die Sage von den He-
xcn des Brackens und dcren Entstchcn in vorchristlicher Zeit durch die Verchrung
des Me1ybogs und der Frau Holle. Qucdlinhurg.'LelpJ:ig J R19, 27 sq; cf Proehlc (wic
not. 13) 10 sq.

151 Practorius 1669 (wie not. 15) 35.
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ritten".'52 Hatte hier Praetorius einerscits eine etymologische Vorgehens-
weise satirisch iiberzogen, so veranschaulichen doch andererseits seine ca.
30 den Brockennamcn gewidmcten Seiten diese fiir das Barock typische
W issenschaftsmethodc, 153 der die literarisch tradiertc Namensvielfalt fiir
den Brocken auch zu verdanken ist.

1m 18. .lahrhundert vcrlagerten sich die Intcressensschwerpunkte, sie
galten den Objektivationen der Sage von der Blocksbcrgfahrt auf den
Brockcn, den 'Merkwiirdigkciten' auf dem Berg. Geradc begann sich die
magische Topographie unter christlichem Vorzcichen (Teufelkanzel etc.)
auf dem Blocksberg zu etablieren, da wurden Spuren hcidnischer Germa-
nen auch auf dem Brocken cntdeckt: In den auf dcm Berg herumliegen-
den Felssteinen bcgann man spatestcns seit 1700 Opferstatten hcidnischer
Vorfahren zu schen.'54 Wiederum ausgehcnd von Tacitus wird zunachst
Hertha, "auch Erth oder Nerth genannt", die mcistzitiertc Gottheit, der auf
dcm Brocken geopfert worden sein SOI!.I55In dcr Mitte dcs Jahrhunderts
wurdcn die Stcine bereits als heidnische Sachsenaltarc gezeigt,156 am Ende
des .lahrhundcrts sah ein Reisendcr in den Namen Hexenaltar und Teufels-
kanzel einen Hinweis auf ihre ehemalige Bestimmung als heidnische Alta-
rc und schrieb: "Auf der Teufclskanzel soli, der miindlichen Oberlieferung
zufolge, das verehrtc Gotzenbild gestandcn haben." 157 Auch cin weiterer
Reisebericht berief sich 1809 auf oralc Oberlicfcrungcn und prazisicrte:
"Den miindlichen Traditionen und selbst aller Wahrschcinlichkeit nach
brannten einst auf diescm Altar dcr Gottin Ostera gcwcihete Opfer, und ihr
Bild war auf dcr Kan7.el angcbracht. [...J Die Volkssage hat das Andenken
dieses Gebrauchs aufbewahrt [... J"158 Abgcsehen von einem Beispiel fiir
die Popularisierung eines gelchrten Intcrpretamcnts - falls man der Anga-
be 'miindlich' vertraut - zeigcn die Rciscbcrichtc dic Vcrkniipfung der
Phiinomene Heiden lind Hexcn. Schon um die Mitte dcs 18. Jahrhundcrts

152 ibid., 44 sq.
153 cf. Daxelmtiller, c.: Disputationes curiosae. Zum "vo1kskundlichen" Polyhistorismus

an den Universitaten des 17. lind 18. lahrhunderts. Wtirzburg 1979, 192-198 und
pass.

154 Calvor. C: Saxonia Infcrior antiqua gentilis et christiana. Das is!: Das aile heydni-
sche und christlichc Niedersachsen. Gos1ar 1714, 62~ Caivor, H.' Historische Nach-
richt von der Unter- und Oher-Harzischen 13crgwerke [...1. Braunschweig 1765, 34
(,heidnischer Gotzenaltar' ill RUckerinnerung [!J an cine Reise im Jahr 17(1), zitiert
nach Zeilschrift des Harz-Vercins 30 (1897) 498.

ISS Z.B. Decker (wie not. 54) 275; Sprcngel, J.CG.: Das Altertum der grossen StcingerUsle
auf dem Brakken. In: Fortgesetzte Beitragc zur Naturkunde 6. ed. J.D. Denso. Berlin
1752.528-532; 1I0nemann (wie not. 47) 12.

156 ibid.
157 Wagener (wie not. 48) 17.
158Corvinlls (wie not. 63) 227 sq.
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war die Entstehung der Blocksbergsage mit den heimlich zum Brocken
zichcndcn Hciden zur Zeit Karls dcs GroBen erkHirt und auf das 8./9. Jahr-
hundcrt datiert worden159

1m 19. Jahrhundcrt verschob sich das Erkcnntnisinteresse: Dic Hei-
den dienten nicht in erster Linie zur ErkHirung des Hexenglaubens, son-
dern umgekehrt, die Glaubensvorstellungen i.iber Hexen dienten als Survi-
vals zur ErschlieBung des heidnischen Altertums.!60 Gegen Jacob Grimm,
der in der mittelalterlichen christlichcn Hexe zum Teil germanische Ele-
mente annahm, opponiertc der Lokalkenncr Jacobs hinsichtlich dcssen
A.uBerungen zum Brockcn: "Er [Grimm 1 dachte alles Ernstes daran, daB
der Brocken ein art sei, wo die Sachsen ehemals Gericht gehegt hatten,
und da die alten Malberge Salzbcrge waren, erinnert er daran, daB ja noch
heutc zu Juliushall im Amt Neustadt sich cine Salzquelle finde."!6! Doch
nach Jacobs kommt dcr Brocken, klimatisch ungiinstig, entfernt von
menschlichen Siedlungen, ohne jegliche archaologischc Fundc, wcder als
germanischc Geriehts- noch als Kultstatte in Frage, und er machte darauf
aufmcrksam, daB die von Grimm angesprochcnc Salzquclle drei Stunden
entfernt vom Brockcn erst 1569 eingerichtet worden war.

Die Anhanger der M}thologischen Schule im 19. .1ahrhundert gin-
gen bei ihrer Suche nach dem germanischen und vorgermanischen Altcr-
tum von einer KontinuiUit der I3rauche und Vorstcllungen aus, die sie auch
in Sagen manifestiert sahen, was unter anderem wiederum scit Mitte dcs
19. .1ahrhunderts zum verstarkten Sammcln dicser 'gcistigcn Giitcr des
Volkes' fiihrte. 1m Jahr 1851 intcrpreticrte Heinrich Pr()hle die Sage von
der Blocksbergfahrt zur Walpurgisnacht als "die lctzten Erinnerungcn des
Volksgeistes an das von Karl dcm GroBen [... J zerst()rte sachsische Lebcn"
mit "seinem \Vodansdienst und seinen freien politischen Institutionen".162
Aber auch als Relikt eines Opferfcsts zu Ehren dcr G()ttcr Domlf, Hertha,
Ostara oder Frau Holle sowie einer Fcier dcr Hochzeit von Wotan und
Frigg wurdc die Erzahlung yom IIexensabbat auf dem Brockcn betrachtct
und als ehcmals heidnische Priesterinnen die Hexen163

Mit zum Teil ausdriicklichem Bezug auf Wilhelm Mannhardt nahm
man in dcr zweiten Balfte des 19. Jahrhunderts Abschied von dcn G()ttern

159Decker (wie not. 54).
160 cr. Harmening (wie not. 24) 133-141.
161 Jacobs 187] (wie not. 3) 220. cr. auch 211-218.
162Prohle 1851 (wie not. 78) 80 sq.
163 Prbhle 1851 (wie not. 78) 81; id. (wie not. 13) 46; f7rallcnstein (wie not. 112) 112;

Simrock, K.: Handbuch der deutschen Mythologie [... 1. Bonn 41874,473; Wuttke, A.:
Der deulsche VOlksobcrglaube der Gegenwart. cd. E.II. Meyer. 13crlin 31900, 76. 151.
157; Schbnennark, 0.: Sillen. Gcbrauche lind andcres aus dem Harzgebiet. Thale
1924,37; Wille, L.: Harzer Volkskundc, Tei1 1. Heft 8. Magdeburg 1937,47.
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und wendcte sich den Fruchtbarkeits- und Abwehrbrauchen ZUI64 Dieser
Obergang von der hohen zur niedercn Mythologie fand je nach Forscher-
personlichkeit in Phasenverschicbungen statt und reichte bis in die ersten
lahrzehnte des 20. lahrhundcrtsI65 Der Akzent bei der Betrachtung der
Hexenfahrt zur Walpurgisnacht auf dem Brockcn lag nun in der Verbin-
dung mit Mai- und allgemein mit Friihlingsbrauchen, z.B. mit den Mai-
feuern oder dem Brauch, drei Krcuze zum Schutz gegen Hexen an der
TUr anzubringcn.166 Die einzelnen Intcrpretationen finden sich in vcr-
schiedcner Intensitat und auf unterschiedlichem Nivcau bis heute in der
Heimat- und Rciscliteratur - fiir den hemdcnverkehr organisierte Feicrn
zur Walpurgisnacht pOegen mit der Proklamierung cincr Nlaikdnigin zu
cnden.167 Die Brockenliteratur bietet sich also auch hinsichtlich der
Blocksbergsagc als ein exakter Indikator fiir jewcils zeitgen(jssische
wissenschaftliche Erkcnntnisse und nachfolgcnde Umsetzungsprozcsse
an.168

Die Hexenkarriere des Brockens war einc literarisch vermittelte, In-
terdepcndenzen zwischen Publikationcn gclehrter, kiinstlcrischer und po-
pularer Art zeigtcn sich als au/lerst f(jrderlich169 Der Sektor Touristik
spielte schr friih eine entschcidende Rolle. Zwar kamen die crsten nament-
lieh bekanntcn Brockenbesucher 1562 und 1575 aus kartographischen
und botanischen Interessen, und auch spater kamen wissenschaftlich Inte-
ressicrte,170 doch die Trendsetter in der Reisemodc waren andere Kreisc.
Ende des 16. lahrhundcrts zeigten dic lIcrz()ge von Braunschweig Inte-
resse am Brocken, seit Mitte des 17. lahrhunderts scheinen fiir das Anhal-

164Prbhle (wie not. 29) 56.
165Beinhoff. If.: Dcr Hexeng1aube in der Walpurgisnacht und die Blocksbergsage. Diss.

masch. Leipzig [1922], cf. 10 sq. (gegen Vertetcr der hohen Mythologie, z.11. E.L.
Rochholz); cr. zum Interesse an Maibrauchcn bereits im fbrock z.B. Praetorius 1672
(wie not. 15).

166cr. Beinhoff (\vic not. 165) 29-39 (Die Frlihlingsbrauchc und der Hexcnglaube).
167 d. Vollbrecht, lJ.: Hafzer .Iahresbrauch. Claustha1-Zcllerfeld 1970,33-42 (Walpurgis-

nacht und erster r.,:lai);cL auch Werbcp1akat fUr die Wa1purgisnacht 1992 auf dem IIc-
xcntanzplatz hei Thale lind die 1992 angekiindigte Kassettc: Walpurgis im Harz. He-
xentreihen auf den Harzer Schmalspurbahnen Cfop-Video. HohcgciH).

168 cf. Gerndt, II.: Vo1kssagen. Oher den Wandel ihrer zcichenhaften Bedeutung vom
18. Jahrhundert bis heute. In: Volkskultur in der .'vlodcrnc. cd. U Jcgglc/U. Korffi\t
ScharfeiJi.J. \\larneken. Reinhck bci Hamhurg 1986,397-409

169 cf. Schenda. R.: Sage und Kommunikation. In: id.: Sagencrzjhler und Sagcnsamm1cf
der Schweiz. Studicn zur Produktion volkstUmlichcr Gcschichte und Gcschichtcn
vom 16. bis zum frtihen 20 . .lahrhundert. RerniStuttgart 1988, 12-90.

170 d. Dennert (wic not. 3) 17 (rvlotivierung des Geographen Tilemann Stolz IStclla I
durch Melanchthon und Joachim Camerarius); Heyse (wie not. 10) 2 sq. (Arzl Johann
Thai, dessen "Sylva IIcrcynia" von .Joachim CaTTIcrarius publiziert wurde); Richter
(wie not. 3) 13 sq.
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tinische Haus Brockenreisen iiblich gewescn zu scin, und von 17(X)an bis
ins 20. lahrhundcrt besuchten Mitglieder der granichen Familie Stolberg-
Wernigerode regelmaBig den Brocken und arrangierten Besuche fiir Ver-
wandte.l7I 1697 soli der russische Zar Peter der GroBe den Brocken be-
sucht habenl72 1804 war unter andcrem Kurprinz Ludwig von l3ayern,
dcr spaterc Konig Ludwig I, zu Besuch und schricb seiner Schwester, daB
sie ja wissen werde, "daB der l3rocken und dcr Hlocksberg ein und dersclbc
Berg sind, auf den sollen nach der Sage der l..eute, die Bexen in der Nacht
yom 30ten April auf den !ten Mai ihr Wcsen treiben, doch maBen sclbst
die gemeinen Leute dieser Liige nieht mchr Glauben, wie vor Zeiten
bei." 173 Als nachste trendbcstimmcnde Gruppc sind seit dem
18. lahrhundert Dichter, Schriftsteller und allgemcin als 'gcistigc Elite'
empfundene Person en zu nennen. Ein anschnlichcs Potential darunter
stell ten Akademiker, Studcnten wic Professorcn. Viele dcr spater Beriihm-
ten waren in ihrer Studentenzeit auf dem Berg, wie z.E. Heinrich Heine,
Hans Christian Andersen oder Samuel Taylor Colcridgel74 Der Brocken
wurde cin biirgerliches Reisczicl, die Kreise weitetcn sich aus, he ute werden
Schulklassenfahrten und Betricbsausniige zu ihm organisicrt.

Die stark ansteigcnde Zahl der Brockcnbcsuchcr seit bndc des
18. lahrhunderts ist auch mit dem Stichwort 'Entdcckung der Provinz' Zll

charaktcrisieren.175 Nach \Veltreisen, dann Europareisen oder mcist nur
der Lektiire solcher Rcisebeschreibungen gewann aus vcrschicdencn
Griinden das Regionalc an AttraktiviUit, z.B. Reisen zum Rhein odcr ehen
auch Reisen auf den Brockcn. Ein weiteres Stichwort bietet die Gattung
Gebirgsreiscnl76 Wcnn auch nur vereinzclt beim Brocken Bcwg auf die
Alpen genom men wird - hier hatte das 130detal mit seinen bizarrcn Fclscn
die nache 13rockengruppe iibcrtroffcn - so zeigen sich doch Parallelen.
Roland Barthes sprach von einer "biirgerlichen Rangerhohung des Gebir-
ges", brachte den Alpenmythos des 19.1ahrhunderts, sich auf Gide be-ru-
fend, mit der "helvetisch-protestantischen Moral" in Verbindung und

171 cf. Jacobs 1871 (wie not. 3) 307; Hcrse. W.: Flirstenbcsuchc auf dem Bracken. In:
Schade (wic not 3) 30-41.

172Dennert (wie not. 3) 27.
173 Zitiert aus Richter (wie not. 3) 66; cf. auch Muller (\Vie nol. (6) I. 1,224 (polemik ge-

gen adlige Reisende in der Brockenunterkunft); .Jacobs 1X71 (wie not. 3) 325 (I3ro-
ckenbesteigung durch den Konig von Westfalen. Jerome, Bruder Napoleons, als
'Sinnbild der Knechtung des Vaterlandes').

174cr. Dennert (wie not. 3) 67-77; Grosse, W.. Brockenwanderer dcr Jahre lR09 bis lR49.
In: Goethe und der Brocken. Wernigerode 1928. 121-128.

175 Robel, G.: Reiscn lind Kulturbeziehullgen im Zeitalter dcr Aufklarung. In: Rcisen und
Reisebeschrcibungcn im 18. und 19. Jahrhundert a1s Quellen der Kulturheziehungs-
forschung. ed. I3. L Krasnobaev/G. RobeL-'lL Zeman. Herlin 19RO,9-37, hier 19

176 d. Z.R. Blumenhagen (\\'ic not. 37) 1 (iiher die Sehnsucht nach Bergen und Hohen).

79



Nar. umjel. 30, 1993, S. 47-81, 1. Kohler-Zulch. Die Hexenkarriere eines Berges: Broden ..

nannte: Erholung durch die reine Luft, moralische ldcen beim Anblick
der Gipfel, der Aufstieg als Biirgertugend.177 Analoges ist fiir den Brocken
festzustellen, nur mit dem Unterschied, daB die moralischen Ideen bcim
Anblick yom Gipfel herab kamen, daB nationale Aspirationen mit dem
Berg verbunden wurden und eben die Hexen eine nicht zu unterschatzen-
de Rolle spiel ten. Fiir die Brockenreisen ist festzuhalten, propagiert wurde
im 19. lahrhundert - auch als Fahrstra[\en existierten - die FuBwanderung,
die Reisen fanden meist in Gescllschaft statt, sie konnen als friihe Grup-
penreisen definiert werden, und die Brockenreise bildcte sich zu An-fang
des 19. lahrhunderts zum Ritual aus: Eine wicderholte Besteigung des
Bcrgcs umfaBte Beobachtung des Sonnenauf- bzw. untergangs, Bcsuch
von Teufelskanzcl, Hexcnaltar etc., Lektiire und Eintrag im Brockcn-
stammbuch17•

Auf dcm Brockcn wic auf andcrcn Bergen bcfandcn sich die Einhci-
mischen in ciner absolutcn Mindcrheit: Ocr Brockcnwirt und Angestelltc
standen der Masse dcr Besuchcr gegeniibcr. Die lliilfte des Motivs fiir Rei-
sen, Land und Leute kenncnzulernen, entfiel zwangsweise. Aber auch
Schliisser, fOmanischc oder gotische Kirchen und sonstige Kulturdenkma-
ler - Reisemotiv Bildung - standen nicht zur Vcrfiigung. Hatten hier um-
herlicgende Felsbrocken Ersatzfunktionen auszuiiben') Sachsenaltiirc fiir
Wotan und Ostara oder Teufelskanzel, Hexenaltar, Hexcnwaschbecken wa-
ren die Kuriositatcn, die Merkwiirdigkeiten und Sehcnswiirdigkciten in der
Geschichtc dcr Brockenrcisen. Es war cben cine Hexcnkarricre, die der
Berg durchlief. 1m llnterschied jcdoch zur Fclsenflachc gcgeniibcr der
RoBtrappe, die erst im 19. lahrhundert I.ur Sage von dcr Wal purgisnacht
und zum Namen Hcxentanzplatz kam, envies sich beim hochsten Berg im
lIarz die scit cineOl halbcn .Tahrtauscnd auf ihOl lokalisicrte Sage als weni-
ger durchsctzungskriiftig - geisteswisscnschaftliche Traditionen hattcn
beim Entstehcn dcr heute giiltigen gcographisehen Bezeichnung kcinen
EinfluB: Ein Namcnstransfcr von Brockcn auf Blocksberg fand nicht
statt. )79

177 Barlhcs, R.: Ocr "Blallc hlhrcr". In: id.: t-..fythcn des AlIlags. Frankfurt 619Rl. 59-63,
hicr 59 (Original: }.1ythologics. Paris 1957); cf allch Oppenheim. R.: Die Entdeckung
dcr Alpen. FraucnfcldiStuttgart 1974; der Schweizer Burger lind Gettinger Professor
der Medizin und Botanik Albrecht von Haller, dem die literarische Entdeckung der
Alpcn mit dem Gedicht "Die Alpen" (1729) I.U verdanken is!. publizicrte Uber den
Brocken nur Botanischcs. cf. Richter (\I/ie not. 3) 17.

178 cf. Zl1 gemeinschaftlichen Erbauungsslunden von Pictisten aus Wernigerodc bci
Sonnenaufgang auf dem Bf{Kken ill der ersten lIalfte des IR .Iahrhundcrts Dennerl
(wic not. 3) 43.

179 FUr die Unterstiitzung. meincr lIarzarhciten oanke ich Astrid Stegeimallll, Hamburg,
und Karin Mosc. Werniger(xie. fur die Dlirchsicht des Manuskripts Georg von Gynz-
Rekowski. Wemigcrnde, lind Wolfram Richter. Getlingen.

80


	1
	Page 1
	Titles
	CONTENTS / INHAL T 


	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Scanned Image 120250006.pdf
	Page 1
	Titles
	A LETTER TO MAlA 


	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Scanned Image 120250010.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Titles
	LESEN UND ERZAHLEN 
	RUDOLF SCHENDA 


	Page 8
	Page 9
	Page 10

	Scanned Image 120250020.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Titles
	Die schiefe Meinung der Feldforscher 


	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Titles
	LekWren bei den Abendversammlungen 
	35 


	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Titles
	CIT ANJE I PRIPOVIJEDANJE ZA VECERNJIH 
	SAZETAK 


	Page 15
	Titles
	COMPUTERGESCHICHTEN 


	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

	Scanned Image 120250040.pdf
	Page 1
	Titles
	KOMPJUTORSKE PRICE 
	SAZETAK 
	45 


	Page 2
	Page 3
	Titles
	DIE HEXENKARRIERE EINES BERGES: 
	BROCKEN ALIAS BLOCKSBERG' 
	EIN BEITRAG ZUR SAGEN-, HEXEN- UND 
	INES KOHLER-ZULCH 
	Fllzvk/opddie des Miirchens, Go"tlingen 
	"I-Iexenchor: 
	Die I Icxen Z1I dcm Brockcn ziehn, 
	Die Stoppel ist gelh, die Saat ist griin. 
	I Icrr l Tn'ill sitzt obenauf." 
	.Tohmm \Volfgang von Goethe, 
	Faust I, \Valpurgisnacht (llarzgcbirg, Gegcud von Schierkc und Elcnd), 
	-17 


	Page 4
	Titles
	I Walpurgisnacht 1990 


	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Titles
	Nar. umjel. 30. 1993. S. -17-81. I. Krjh/er-'/ii/ch, Dic Hc.\'cllkarrierc eillt'S Herges: HrockclI .. 
	51 


	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Titles
	55 


	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Titles
	III Hexentanzplatz 


	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Titles
	69 


	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Titles
	VJESTICJA KARIJERA JEDNE PLANINE: BROCKEN 
	PRILOG LITERATURI 0 PREDAJAMA, VJESTICAMA I PU 
	SAZETAK 


	Page 38
	Page 39
	Titles
	L' ANDAR NOVELLANDO: DAL 
	GIOVANNI BATTISTA BRONZINI 


	Page 40

	Scanned Image 120250080.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Titles
	ICI PRICAJUCI: OD NOVELLINA DO DECAMERONA 
	SAZETAK 
	102 


	Page 19
	Titles
	ZUM BEDEUTUNGSWANDEL VON GESCHICHTEN 
	DURCH NACHERZAHLEN 
	HANS-JORC UTHER 
	103 


	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Titles
	106 


	Page 23
	Page 24

	Scanned Image 120250104.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Titles
	Ergebnisse 


	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Titles
	UTERA TURVERZEICHNIS 


	Page 21
	Titles
	Francisci, Erasmus 
	Frisius 
	Frommann, J. C. 
	Goldschmidt, P. 
	Goltschalck, IC.] F. 
	Grimm DM = Grimm, .r. 
	Grimm DS = Grimm, J. 
	Grimmelshauscn, 1. 1. C. von 
	Hamelmann, H. 
	lIarsdorff er, G. P. 
	HDA = IIandworterbuch des dcutsehcn Aberglaubens 
	HdS = Handworterbuch der Sage 
	129 


	Page 22

	Scanned Image 120250126.pdf
	Page 1
	Page 2
	Titles
	o PROMJENI ZNACENJA PRICA PREPRICA V ANJEM 
	SAZETAK 


	Page 3
	Titles
	GESCHLECHTSWECHSEL 
	KRZYSZTOF WROCI::A WSKI 


	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Titles
	I. Das Stadium der Androgynie 


	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Titles
	PROMJENA SPOLA (AARNE -THOMPSON 514) 
	SAZETAK 


	Page 16
	Page 17
	Titles
	LJIUANA MARKS 
	147 


	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Titles
	1.5-1 


	Page 25
	Titles
	KAKO JE VOJNIK PREVARIO STARICU, ILl PRICA 0 
	SAZETAK 
	155 


	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32

	Scanned Image 120250158.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Titles
	MOGUC:NOSTI PSIHOLOSKIH INTERPRETACIJA 
	SAZETAK 


	Page 4
	Page 5
	Titles
	ERZAHLTER RAUM - 
	DAGMAR BURKHART 
	Slavisriles Seminar. Universiltil Hamburg. Hamburg 


	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Titles
	BIBU OGRAPHIE 
	Andric, I. 


	Page 19
	Titles
	181 


	Page 20
	Titles
	PRIPOVJEDNI PROSTOR - PROSTOR SJECANJA 
	SAZETAK 


	Page 21
	Titles
	SINGALA-MINGALA: 
	FROM RECIT AnON TO THEATRE 
	LADA CALE FELDMAN 
	/nslillll za ellloiogijil i !oikioristikll. Zagreb 


	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Titles
	UTERATURE 
	198 


	Page 37
	Titles
	SINGALA - MINGALA: OD KAZIVANJA DO 
	UPRIZORENJA 
	SAZETAK 


	Page 38





