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Begegnungen der Kulturen in Kassel 

Georg Wannagal 

Der Begriff Kullur, der schwer w defini eren iSI, kbnme mil dem Verwal
lungsgerichlshof MUnchen' wie fol gl umschrieben werden: Er umfaBI jedes 
geislige Schaffen und Wirken des Menschen. mag es sich in Werken der Kunsl. 
Musik, Literatur oder Wissenschaft dokumenlieren, oder seinen Ausdruck in 
der wertbewuBlen Pragung der Lebensverhallnisse und der Umwell des Men
schen finden. 

Die nachslehende Schilderung der Begegnungen der einheimi schen Kullu
ren mil anderen, fremden Kulluren soli auf die Zeilen der Einwanderung der 
Hugenouen, der Fremdherrschafl von Jerome und auf die Gegenwarl be
schrankl bleiben. 

Die slarken EinflUsse der fran zbsischen Kullur, insbesondere in der Zeil der 
Aufklarung, die in alien deulschen Uindern erkennbar waren, bleiben hier 
auBer Belrachl , weil es sich urn keine fUr Hessen-Kassel spezifi schen Erschei
nungen gehande ll hal. 

Nach Aufhebung des Toleranzedikls von Names durch den fra nzbsischen 
Konig Ludwig XlV. im Oklober 1685 Slromlen viele proleslamische Glaubens
nUchllinge nach Hessen-Kasse!. Hier bekannle sich als ersler deulscher FUrsl. 
Landgraf Karl ( 1677- 1730) w r Aufnahme dieser Relig ionsvertriebenen. FUr 
deren Elablierung war seine Fre iheilskonzession von 1685 grundlegend'. Sie 
richlele sich an Personen reformierten GlauberlS, die .,zugleich Manufakluren 
und nUlzliche Handarbeilen w verrichlen Willens waren". 

Den Immigranten wurden besondere Orte als Niederl assung zugewiesen. 
Nach LeislUng des Unlertaneneides (vergle ichbar mil der heuligen Verleihung 
der SlaalsbUrgerschafl ) wurden sie aufgenommen. 

Nach Kassel und Umgebung kamen elwa 3500 GlaubensnUchllinge, davon 
fanden ca. 1800 in der Sladl Kassel Umerkun fl. Der Resl, elwa 1700, verteille 
sich auf die benachbarten Gebiele, vor allem auf den Allkre is Hofgeismar'. 
Bedenkl man, daB Kassel im l ahre 168 1 etwa 7500 Einwohner zahlte, so waren 
es mehr als 25%. Milhin war plbtzlich jeder vierte Einwohner in Kassel ein 
Hugenoue. Zum Vergleich sei darauf hingewiesen, daB im heuli gen Kassel bei 
einer Einwohnerzahl von rund 200000 der Auslanderanleil - elwa 30 500 - bei 
15% liegt. Darauf wird noch zuriickzukommen sein. 

Die groBte und wichtigste Kolonie in Kassel emsland in der Oberneustadl. 
Die Einheimischen waren gewiB nicht inllner begeistert von dieser Ein
wanderungswelle, obwohl die kenntnisreichen und neiBigen Franzosen wel1-
volle Anregungen und Impulse fUr die Wirtschafl und das kullure lle Leben 
lieferten. Im groBen und ganzen vollzog sich jedoch in Kassel das Zusammen
leben ohne groBere Probleme. Die Hugenouen blieben allerdings in ih rem 
religiosen Leben weitgehend unter sich. Sie waren darau f bedachl. wieder 
eigene Kirchen zu bekomrnen und in ihrer Sprache Predigten zu haren. die von 
milgebrachlen refornlierlen Pfarrern gehallen wurden. 



Dic fUr dic Hugenolten planmaBig angel eglc Ober-Neusladl mit der Karlskirchc. 
AUSS<.:hnin a us Kupferstic h ca. 1750. Foto bei S tadllllu.scum Kasse l. 
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101 kulturellen und winschaftlichen Bereich waren sie jedoch recht aurge
schl ossen, so daG ihre Integration - unter Wahrung ihrer Traditi onen und 
Eigenarten - rasche Fortschrine machte. 

Schwierigkeiten ergaben sich dagegen in den liindlichen Gebieten, die aber 
nach einer gewissen Zeit behoben werden konnten. 

Die Handelsgeschiifte der Hugenonen wurden weitgehend iiber die rran zo
sische Justizkanzlei geleite!. Es handelte sich hierbei urn eine Oberbehtirde. die 
der ftirstlichen Regierung in Kassel unterstand und die fUr alle fran ziis ischen 
Kolonien zustandig war. 

Auch standen den Hugenonen eine eigene Verwaltung und Gerichtsbarkeit 
zur Verftigung' . 

Die Immigrierten nahmen zunehmend regen Antei l am wirtschaftlichen 
Leben in Kassel. Einigen von ihnen gelang auch der Erwerb der Mitg liedschaft 
im Commerzien-Collegi um, einem Vorlaufer der heuti gen Industrie- und Han
delskammer'. 

Bald nach ihrer Einwanderung waren die Hugenotten in der hessischen 
Verwaltung sogar iiberproponional vertreten. Gem slUtzte sich die Verwahung 
beim Aufbau des modernen Staates auf die gelehrten franziisischen Einwande
rer. Ihre langen Erfahrungen. die sie aus ihrer He imat mitbrachten, insbesonde
re in den Bereichen der Selbstverwaltung und Eigenverantwortung. venninel
ten wichtige Impul se fUr die demokratische Bewegung im spateren Kur
hessen6. 

Der EinfluB der Hugenonen machte sich besonders stark in der Architektur 
und im Bauwesen bemerkbar' . So berief Landgraf Karl den Hugenonen Paul 
du Ry ( 1640-17 14) zum Hofbaumeister. Dieser begriindete eine ganze 
Familiendynastie von Architekten. die dann im Dienste des Landes und dcr 
Stadt Kassel standen. Ihm sind auch die Planung und der Bau der Kari skirche 
zu verdanken. Al s Zeichen der Verbundenheit mit den Hugenonen legte Land
graf Karl an seinem 45 . Geburtstag den Grundstein . Die Hugenonen gaben 
auch AnsttiGe fiir eine groBziigige bauliche Ausgestaltung der Stadt Kassel. 
Das gah z. B. fUr die weitriiumige Planung der SchloB- und Parkanlagen, wie 
der Karl saue mit der Orangerie, dem Marmorbad und vie les mehr. 

Es war eine fruchtbare, nutzbringende Begegnung der Kulturen. die im 
tag lichen Zusammenleben von Hugenonen und Einheimischen wuchs. reifte, 
gedieh und sich segensreich entwickehe. ' 

Das gih auch fUr den intimen Bereich des Familienlebens. begriindet durch 
zahlreiche Ehen zw ischen den Einheimi schen und den Hugenonen sowie 
deren Abkiimmlingen. 

Als ein Beispiel dafUr sei die 1756 geschlossene Ehe zwischen Johann 
He inrich Tischbein d. A. ( 1722- 1789), der aus einer ahen hessischen 
Handwerkerfamilie aus Haina stammte, mit der ahesten Tochter des Jean 
Robert, eines Fiirstlichen Kommissiirs bei der Franziisischen Kolonie in Kas
se!. Dazu heiBt cs in einer zeitgenossischen Tischbeinbiographiell

: Die Braur 
verband mit korperlic /zen Reizell eine sorgniltigc Erzichung und aJle Eigen
schaften des Geistes, welche das Gliick eines so feinfUh ligen Mannes grlinden 
konnte. Er genoB an ihrer Seite die stille Wonne des hiit/stichell Lebell., ulld 
eine Art , die in der Folge selbst auf manche seincr Kunstwerke ein erheitemdes 
Licht war! Dieses Gliick wahrte aber nur wenige Jahre, weil seine Gattin 
frtihzcitig verstarb. Tischbein heiratete dann ihrc Schwestcr - also wieder eine 
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Hugenottin - aber aueh diese verstarb naeh kurzer Ehe. Tischbein blieb dann 
bi s zu seinem Lebensabend Witwer. 

Ohne sich weiter in Einzelheiten zu verlieren, sei noch erwahnt, daB der 
Vater von Malwida von Meysenbug. der Staatsmini ster Philipp Ri valier ein 
Hugenotte war, der in eine alte, hochangesehene Kasseler BUrgerfamilie einge
heiratet hatte'} . 

AbsehlieBend sei vermerkt: Das Zusammenleben zwisehen der einheimi 
schen BevOlkerung und den GlaubensflUchtlingen aus Frankreich, die hier 
ansassig wurden und hier eine neue Heimat fanden, die sie und ihre Kinder als 
liebenswert ansahen. hinterlieB dauerhafte Spuren, die bis zum heutigen Tage 
siehtbar geblieben sind . 

Ganz anders als bei der Einwanderung der Hugenotten verlief die Begeg
nung mit der franzosischen Kultur in der Zeit der Fremdherrschaft von Konig 
Jerome ( 1807- 18 13), dem j iingsten Bruder Kaiser Napoleons. AIs dieser das 
Ktinigreieh Westphalen begriindete ( 1806-- 1807) fie l die Wahl der Hauptstadt 
und der ktini gliehen Residenz auf Kassel. 

Andere Stadte des neuen Ktinigreiehs. wie Magdeburg, Braunsehweig oder 
Hannover wurden hierfiir iiberhaupt nieht in Erwagung gezogen. Das lag nieht 
nur an der sehtinen landsehaftliehen Lage und an der reiehen Tradition dieser 
Stadt , sondern vor allem an ihrer kulturellen Ausstrahlungskraft , die sie zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts insbesondere dureh das Wirken der Briider 
Grimm und ihrer Freunde wie Brentano, von Arnim und Savigny entwickelt 
hatte. Sie war zeitweise zu einem Mittelpunkt der deutschen Romantik gewor
den. 

Das Konigre ieh Westphalen erhielt eine Verfassung, die sieh in ihren 
Grundvorstellungen an der Gleichheit aller Untertanen vor dem Gesetz orien
tierte, die freie Re li gionsausiibung. die biirgerliehe Gleiehstellung der Juden, 
die Aufhebung aller Pri vi legien der Stande, der Leibeigensehaft , des Zunft
wesens, die Einfiihrung des Code Napoleon al s biirgerliehes Gesetzbuch, das 
tiffentliehe Geriehtsverfahren mit Gesehworenen in Strafsaehen, proklamier
te1o. Diese Neuerungen kamen zunachst vielen Vorstellungen und WUnschen 
der liberalen Kasseler Biirgersehaft entgegen, obwohl dadureh aueh die letzten 
Reste der stadti sehen Se lbstverwaltung verl orengegangen waren. Diese Wende 
gefi e l vie len Bewohnern del' Stadt. Sie Whiten sieh dureh die prokl amierten 
Freiheiten und die zugesagten Reformen angesproehen. GroBe Teile des Offi 
zierskorps. der Biirokratie, der Richtersehaft , der Advokaten, des Besitzbiir
gertums und der schreibenden Intelligenz sympathisierten mil dem neuen 
Regi me und zeigten sieh ihm gegeniiber kooperati v. Sie verstanden sieh als 
e litarer Kern e iner neuen, aufgeklarten Gesellsehaft und waren aueh gegeniiber 
der fran ztis isehen Kultur sehr aufgesehlossen. 

Nieht weni ge von ihnen stellten sieh in den Dienst der Verwaltung des 
neuen Regimes. So hat z. B. der begeisterte Streiter fUr Biirgerfreiheiten und 
Mensehenreehte. der weltoffene Friedrieh Murhard ( 1782- 1853), die Redakt i
on der regierungsamtliehen Ze itung des Ktinigreiehs Westphalen. des 
.,M oniteur Westphalen" Ubernommen. 

Es soli nieht verschwiegen werden. daB in dieser Zeit maneher Kasseler 
Gewerbetreibender binnen kurzem zu unerwartetem Wohlstand kam. 

Es standen aber auch groBe Teile der BevOlkerung. insbesondere auf dem 
Land einsehlieBlich des Landadels, der Ge istliehkeit. der Fiihrungs- und 
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Intelligenzschieht , der Studentensehaft von vornherein ablehnend gegenUber 
dem als Fremdherrsehaft empfundenen neuen Regime und seinem kulturellen 
EinlluB. Sehr bald wuehs aber aueh auf breiter Front der Widerstand der 
Bevolkerung gegen den Konig und seine willkUrlieh. versehwenderiseh han
delnde, korrupte, auf Ausbeutung geriehtete franzosisehe Verwaltung. Die 
prunkvolle Hofualtung des leiehtlebigen Jerome, seine rausehenden Feste. 
z. B. auf SchloB Sehonfeld. die sieh ganz an dem Vorbild seines groBen 
Bruders in Pari s orientierten. und die damit verbundene MiBwirtschaft auf 
allen Gebieten der Verwaltung, wirkten zunehmend abstoBend auf breite 
Sehiehten der Kasseler Bevolkerung, zumal das alles ihrer sehwierigen politi 
sehen und wirtsehaftliehen Lage kraB widerspraeh. 

Die ursprUngliehen Sympathien, derer sieh Jerome fUr eine kurze Zeit 
erfreuen konnte. verschwanden und verwandelten sich zunehmend in ein 
GefUhl des Hasses. 

Man nannte ihn ironi sch KOllig Lustick - wegen seines unbekummerten 
Ausspruchs ,md morgell wieder/ustick; das waren auch die einzigen deutschen 
Worte, die er kannte. 

Die Volkersehlaeht bei Leipzig, di e Napoleons Maeht gebroehe n halte, 
beendete aueh das Regime seines Bruders Jerome. Er fl oh aus Kasse l, und 
KurfUrst Wilhelm I. kehrte im November 18 13, begeistert von der Bevolke
rung empfangen , aus dem Exi l zurUek. Er stelhe im wesentliehen den ahen 
Reehtszustand. insbesondere die altstandi sehe Verfassung, wieder her und 
regierte in der Folgezeit im Geiste des Absolutismus des 18. Jahrhunderts -
weitgehend ohne die LandsHinde - autokratisch fort. 

Auch die reformerischen Ansatze des Jeromeregimes - soweit sie dem 
Flirsten nicht von finanziellem Nutzen waren, wurden beseitigt. Die Zeit 
Jeromes blieb eine Episode in der Gesehiehte von Hessen-Kasse l, deren kuhu
relle Spuren verblaBten, aber nieht ganz verweht wurden. 

Uhter ganz anderen Vorzeiehen voll zieht sieh im heuti gen Kassel die Be
gegnung mit anderen Kuhuren . Sie wird begleitet und beeinfluBt von einer 
noch niemals dagewesenen rasanten Entwicklung der Technik. Wir leben in 
einer Kommunikations- und Informationsgesellschaft . Informationen werden 
wehumspannend verarbeitet , gespeiehert , abgerufen und kommuniziert. 

Internet - jenes weltumspannende Computernetz - verzeichnet ein rasantes 
Wachstum - und das mit steigender Tendenz. Oaten werden bi s in die Woh
nung lransportiert " . 

Sehon Kinder waehsen in dieser teehniseh gepriigten Weh auf. Diese neuen 
Technologien ermoglichen es, die Lebensweise, die Religionen. Kulturen, 
Sinen, Gebrliuche und Eigenarten anderer VOIker liber Uindergrenzen hinweg 
kennenzulernen. 

Dadureh erfahren die Kuhuren zunehmend eine bi sher noeh niemals dage
wesene Breite und Intensi tiit der Begegnungen. aueh der Konfrontationen. die 
nieht mehr dureh personliehe Kontakte und eigenes Erleben in eigener Stadt. 
im eigenen Land oder als Tourist wahrgenommen, sondern durch Fernsehen 
und andere Massenmedien computermliBig vermittelt werden. 

Eine groBere gegenseitige Aufgesehlossenheit, Offnung. ein weehselseiti
ges Kennenlernen. ein Mehr an Verstandnis. aber auch an wachsendem Unbe
hagen dUrften die Folge sein . 
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Und doeh - trotz d ieser hervorragenden teehnisehen Errungensehaften blei
ben die personliche Begegnung, der unmittelbare zwischenmenschliche Kon
takt. dus persanliehe Erleben die entseheidende Grundlage fU r den Austauseh 
der Kulturen. 

Das alles g ilt uneingesehrankt fU r unsere Stud!. in deren Kultur immer 
stUrker Meinungen und Verhaltensweisen von Menschen eindringen, die aus 
verwandten oder auch fremden Kulturen stammen und hier leben. 

Bei einer Ein wohnerzahl von rd . 200000 liegt in Kassel der AusHinderanteil 
bei rund 15 %. Unter ihnen bilden die Turken ( 10000) die gra Bte Bevalke
rungsgruppe: ihnen fo lgen die Jugoslawen (41 00), die Italiener ( 1700), die 
Spanier ( 1300) und die Afghanen ( 1250). Hinzu kommen Polen, Portugiesen, 
(raner. Tunesier. M arokkaner und weitere kleinere Gruppenl2, 

Insgesamt ist d ie Zahl der uuslandi sehen Mitburger von 13 500 im Jahre 
1975 auf 30500 im Jahre 1995 gestiegen. Hierbei handelt es sieh urn Burger 
der Europaisehen Union und urn solche, die dieser Vereinigung nieht angeha
ren. 

M it den Burgern aus den Mitgliedsstaaten der Europaischen Union verbin
det uns die gemeinsame Wurzel eines vielfach abgewandeJten romischen 
Erbes: vor allem aber die ehristlieh-abendlandi sche Kultur. Europa ist in 
besonderem MaBe den Traditionen der Mensehenreehte, ihrer Grundfre iheiten, 
der Demokratie und des Solzialstaates verpfliehtet, die hier mehr als irgendwo 
sonst auf der ganzen We lt zu Huuse sind . Sie haben die Rechtsordnungen vie ler 
europiiischer Staaten auf llllterschiedl iche Weise, aber doch gemeinsam ge
pragtl.\. Wenn aus europUischer Integration europaische Identitaten entstehen 
sollen. muBte dies vor allem in Respekt vor einer groBen zu bewahrenden 
Vielfult gesehehen. Europa ist unerrneBlich reieh un untersehiedlichen Spra
chen. Kulturen. Lebensformen, nationalen und regionalen Eigenarten. Sie si nd 
ein Sehatz, der bewahrt , aber vielfaeh aueh erst entdeekt werden will , und das 
jense its aller Kli sehees. 

Diese Regionalis ierung - hinter ihr durf sieh aber nieht die 
Provinzialisierung verbergen - muB in Harmonie mit der Europaisierung ein
hergehen. und zwar mit dem integrierenden ProzeB einer gemeinsamen euro
paisehen Grundordnung. 

Dies ist in e iner dureh Individuulisierung und Globalisierung gepragten Zeit 
und Welt von besonderer Bedeutung. 

Bei dieser lungen reichen europUischen Tradition braucht es nicht Wllnder 
zu nehme n, daB zum indest zuniiehst die bei uns lebenden Auslander, die EU
Burger si nd. einen politi sch gunstigeren Rechtsstatus besitzen als die ubrigen 
Auslande r. 

So ist ihnen dureh eine EG-Verordnung bei den Kommunalwahlen 1997 
erstmals das akti ve und passive Wahlreeht zugestanden worden. Hiervon 
maehten sie aueh Gebraueh. Ein EU -Burger, der Spanier Barosso, wurde in 
den Kasseler Magistrat als ehrenamtliehes Mitg lied gewahlt . 

In unsere Stadt kommen aber auch M enschen aus fremden Kulturen: Tur
ken, Tunesier. Marok.kaner. Afghanen und viele mehr. Sie haben nieht selten 
abweiehende Vorstellungen von Reeht und Gerechti gkeit , von Reehtsstaatlieh
kei t und individueller Freiheit. von Gewalt und Strafe. Fur sie bestehen oft 
andere Werthierarchien. die vielfach auf starken patriarchalisch orientierten 
famili aren Bindungen beruhen. Diese Kulwren sind Ausdruek einer lebenden 
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Gesehiehte. der historisehen. kulturellen und politi sehen Tradi tionen der je· 
weiligen Herkunftslander". Diese AusHinder kamen nieht nur als Arbe itskrafte 
zu uns. sondern brachten mit ihren Familien auch ihre Ku lturcn mil. 

Die Begegnungen mil ihnen konnen zu Spannungen und Reibungen fiihren . 
Hierbei sind der Hinweis auf deren Fremdenstatus und das Gcbot der hier 
geltenden Reehtsordnung. die es zu respektieren g ilt . wenig hil freieh. Viel· 
mehr iSl ein offener. fruchtbarer Dialog. ein angemessener Umgang mit unse
ren ausHindischcn Mitbi..irgern, getragen von Tolcran z und gcgcnscitigcm Vcr
standnis. angezeigt IS. Es se i hier an cin Gocthcwort erinncrt : .. Dcr Weltgcist ist 
to leranter als man denkr·. 

Das friedliehe Miteinunder am Arbeitsplatz, in der Nae hbarsehaft sollte 
aueh in Mehrfamilienh1iusern gepnegt werden. Die Integration und die Naeh
bursehuft begi nnen bereits in der Sehule. in der Begegnung uusHindi seher 
Kinder untereinander und mil den cinhcimischcn dcutschen Kindern . 

Ein Dialog der Kulturen bedarf der Bereitse haft. e twas liber die andere n 
Volker zu erfahren. Dus gilt l . B. fUr die Begegnungen mit den is lamisehen 
Rechtsvorschriften. deren Kenntnis zu unsercr Bcrcicherung beitragen konn
te '6. Ebenso ist ZlI bedenken. daB viele Auslander. die dem Islam ZlIzureehnen 
si nd. jetzt sehon seit mehreren Generat ionen in unserem Kultur- und Reehts
bereieh wohnen und arbeiten. an ihm teilhaben und in das Leben unserer Stadt 
integriert sind. 

Die groBe Mehrheit der Muslime ist weltlieh orient ien und fiir ei ne fri ed li 
ehe Kooperation offen. Sie konnte in unsere Gesellsehaft e ingebunden werden. 
Je intensiver wir dies tun. deslo starker iml11unisieren wir sie gegen funda
mentalistisehe und radi kale Tendenzen. 

Es ist aber nicht zu verkennen. daB cs 3uch eine - zwar noch sehr kleine 
Gruppe (sehatzungsweise weniger als ein Prolent der in Deutsehland lebenden 
Mu slime) gi bt. die Anhanger des totalitaren islami sehen Gonesstaates sind . 
etwa naeh dem Vorbild des Irans. 

Sie genieBen eine waehsende Sympathie. insbesondere unter den hier leben
den Jugendliehen. Ihre Arbeit geht in Riehtung einer Abgrenzu ng der islam i
sehen Bevolkemng. Dus leigt sieh in ihren Forderungen. in den Sehu len 
getrennt Spon- und Sexualkunde zu unterriehten sowie naeh spezie lJen Koran
sehullehrern fUr islamisehe Kinder an deutsehen Sehulen. 

Eine besondere Stane der Begegnung der Kulturen und ihres Austausehes 
stellt unsere Universitat Gesamthochsehule Kassel dar. Im Wintersemester 
1997/98 betrug hier der Ausliinderantei l rund 10 %. er hat sieh im letzten 
Halbjahr erhoht. Die Halfte von ihnen kam aus Europa. Es waren 16500 
Deutsehe. 900 aus Europa, 5 15 aus Asien. 220 aus Afrika. 94 aus Amerika und 
1 aus Australien 17 . 

Der Forderung und Vertiefung des kulturellen. insbesondere des wissen
sehaftliehen Austausehes mit auslandisehen Kommilitonen soil das besehlos
se ne und il11 einzelnen bcreits rest konzipicrte . .lnternational House" dienen. 
Das Projekt wi rd aueh vom Kusseler Hoehsehulbund finan ziell unterstlitzt. 

In diesem Zusal11menhang sei noch auf das seit ctwa zwei Jahren bestehende 
.,Europahaus" (MonehebergstraBe) hingewiesen. Es ist ei n Zentrum fUr Be
gegnungen (Gespraehe. Tugungen. Symposien) von ausl1indi sehen und deut · 
schen Wi ssenschaftlern. Den ausltindi schen Glisten stehcn auch Apartments 
zur Verfligung. 
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AbschlieBend sei gesagt: 
Unsere Aufgeschlossenheit gegenliber anderen Kulturen und das Verstand

nis fUr einen uni verse llen. gemeinsamen Moralansatz, der vor allem im Schutz 
der Menschenrechte und Menschenwiirde begriindet ist, steht nicht entgegen, 
sondern verptlichtet wr Wahrung, Ptlege. Ftirderung und Vertiefung des eige
nen reichen Kulturerbes. das in liber einem lahrtausend in unserer Stadt 
gewachsen ist und unsere ku lturelle Eigenstlindigkeit und Identitli t mitgestaltet 
L1nd mitpragt. 
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