
KasseJs Einqual:tierungslast in west
blischer Zeit.*) 

Von 

Dr. W. Hopf. 

Die Begrlindung des KonigreichsWestfalen bezeichnet 
fur · die in ihm vereinigten Lande den B egilll1 einer an 
schweren Lasten und harten Bedruckungen reichen Zeit. 
Napoleon war rUcksichtslos genug und machte auch VQn 

Anfang an kein I-fehl daraus, daJ3 er einen erheblichen 
Teil der Einkunfte des neuen KOlligreiches fur sich be
anspruche. einmal urn seine eigenen Mittel moglichst zu 
vermehren, sodann aber auch urn seinen Generalen Be
weise seiner Anerkennung in Gestalt reichlich bemessener 
Dotationen zukommen zu lassen. Als Glied des Rhein
bUlldes war das neue Konigreich verpfiichtet, seinem Be
grUnder bei allen kriegerischen Unternehmungen unbe
dingt Waffenhulfe zu leisten, und wesWilische Truppen 
sind an fast allen der zahlreichen Kampfe der nachsten 
Jahre beteiligt gewesen. 

Auf dem Gebiet des ehemaligen Kurfiirstentums 
I-Iessen lastete dies er Druck besonders schwer; von der 
Etappenstra13e nach der Festung Magdeburg, die dauernd 
eine franzosische Besatzung in ihren IVlauern sah, durch
zagen, mu13te das Land infalge der unaufhorlichen Truppen
verschiebungen fast ahne U nterbrechung gro13e Mengen 
franzosischer Soldaten aufnehmen. und verpflegen, und fUr 
seine Bewohner bedeutete die westfalische Herrschaft eben
so viel J ah re unausgesetzter drlickender Einquartierung. 

Da13 die auf dem Marsch befindlichen und im Be
darfsfalle auch die im Stand art weilenden Truppen bei 

*) Nach Akten des Kasseler Stadtarchivs. MiliUlrsachen (R 68). 
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den Bewohnern des Landes einql1artiert wurden, entsprach 
durchaus den Anschauungen der Zeit und dem geltendctl 
Recht 1). In Hessen hatte diese Verpflichtung noch vor 
wenigen Jahren erneute Festlegung und Regelung ge
funden in der "Verordnung", die Wilhelm IX. am 19. Ja
nuar 1799 "wegen der Einquartierung" erlassen hatte; durch 
sic waren fUr alle hiermit zusammenhangende Fragen bis 
ins einzelne genaue Bestimmungen getroffen word en 2). 

W.cnn auch dieser Verordnung in Westfalen Gesetzes
kraft nicht mehr zukam, so wurde sic cloch in Ermange
lung eigner Bestirnmungen tatsachlich angewandt, und 
man lie16 sich geraume Zeit daran genugen, die bei der 
Handhabung si ch ergebenden Fragen von Fall zu Fall zu 
erledigen. . 

Es ist fur den in der \vestfalischen Verwaltung herr
schenden Geist beztichnend, daJD die erste Verordnung, 
die sie in dieser fUr die gesamte B evolkerung wie die 
Masse der Soldaten gleich wichtigen Angelegenheit aus
gehen lieJD, nur den Offizieren zugut kam. Ihnen war 
namlich !lir die Dauer des Aufenthalts im Standort eine 
besondere Entschadigl1ng zugewiesen, fUr die sie geeignete 
Unterkunft selbst besehaffen mullten. Dem standen ab er 
in Kassel betrachtliche Schwierigkeiten entgegen. Die 
Erriehtung des I-Iofes, die dem grolleren U mfang des 
Landes entsprechend erweiterte und vermehrte Verwaltung 
und schlieIOlich auch die in der westfalischen Konstitution 
begrundete Gewerbefreiheit und Freizllgigkeit hatten eine 
soIche Vermehrung der Bevolkerung und demnach eine 
derartige Steigerung der rvIietpreise verursacht, daIO es 
auch den Offizieren nicht mehr moglich war, fur die ihnen 
zugebilligte Entschadigung eine geeignete Unterkunft zu 
finden - ganz abgesehen davon, daJD sie wie alle zu-, 
ziehenden Fremden infolge des herrschenden Mangels an 
vVohnungen oft wochenlang suchen und warten muMten, 
bis sich ihnen eine pass en de bot. 

Hier bessernd einzugreifen, schien den westfalischen 
Behorden dringende Pflieht, und sehon am 26. Februar 
1808 erschien ein K onigliehes Dekret '), das die Aufnahme 

1) Vergl. J. H. Beermann, Grundsalze des heuligen deulschen 
Kriegsrechts. Lemgo, 1795. 1, 1. § 318 fT. 

~) Neue Sammlung der Landes - Ordnungen, Ausschreiben und 
anderer allgemeinen Verfilgungen, welche bis zum Ende des Oktobers 
1806 fUr die alteren Gebietstheile Kurhessens ergangen sind. Bd. 1. 
1785- 1806. Cassei, 1839, S, 310 IT. 

S) Gesctz-Bullelin des Konigreichs Westphalen. 1808. Nr. 21. 
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all der Hauser anordnete, die fUr Offizierqllartiere in Be
tracht karnen, d. h. derjenigen, die einen hohcren \Vert als 
3000 fr. hatten. Urn den Unterschied zwischen den Miet
preisen und der den Offizieren zustehenden Entschadigung 
allszugleichen, wllrde jedem der vorbezeichneten, nach 
ihrem Wert in Klassen eingeteilten Hallser eine beson
dere Abgabe auferlegt, die an die Municipal-, d. i. die 
Stadtkasse gezahlt werden mu1ilte. Aus diesen Mitteln 
waren die notwendigen Zuschusse zu leisten, und der l\1aire 
hatte - moglichst aufdem \Veg gutlicher Vereinbarung
dafO.r zu sorgen, da13 nun auch geeignete Wohnungen ftir 
die Offiziere bereitgestellt wllrden. Die Regierung sch eutc 
si ch also nicht, zugunsten eines einzigen Standes, fUr den 
keine anderen Lebensbcdingungen gegeben waren, als s ie 
fur die gesarnte Bearntenschaft des Staates und auch einen 
Teil der ubrigen Bevolkerung bestanden, Allsnahmebestim
mu,ngen zu schaffen und deren Lasten nicht etwa auf die 
Gesamtheit zu ubernehmen, sondern einseitig einer ein-
zelnen Erwerbsgruppe zuzu weisen. . 

Die Einquartierungslast ruhte . nach dem geltenden 
deutschen Recht auf den zum Wohnen bestimmten I-Iau
sern und war dem K_ontributions~FuI6 entsprechend zu ver
teilen ' ). Diese Verpflichtung war fur Hessen wiederholt 
durch landesherrliche Verordnungen bestatigt worden, zum 
ersten Mal am 6. November 1739 durch Friedrichs I. "Ver
ordnung flir die Dienstfilhrung cler Greben usw." 2), sod ann 
durch Wilhelm VIII. am 20. April 1759 3) und schlie1illich 
durch Wilhe1m IX. in cler ob en erwahnten Verordnung 
vom 19. Januar 1799. In der letzteren waren die Hauser 
bezeichnet, die von der Einquartierung frei sein solI ten, 
Ilamlich die herrschaftlichen Gebaude und die Amtshauser, 
die Gebaude auf adligen GUtern, die Gemeinde-, Stadt-, 
Pfarr- und Schulhauser, die Hauser derjenigen herrschaft
lichen und stadtischen Beamten, denen die Erledigung 
der Einquartierungsgeschafte oblag, und schlie1illich all die 
Ha-user, denen dies Vorrecht durch ~ine besondere Ver
orc1nung verliehen worden war. Besondere Erleichterung 
war fUr bestimmte Falle auch dadurch geschaffen, da1il die 
Bewohner von einquartierungspflichtigen H ausern gegen 
Erlegung eines Servicegeldes von der Naturaleinquartie-

1) Vergl. Beermann, a. a. O. § 329 IT. 
2) Neue Sammlung. H. 65 IT. 
~) Sammlung Filrstl. I·less. Landes-Ol'dnl1ngen u. Al1sschreiben. 

l- VlIJ. Cassel, 1767-1816. V. 164. 
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rung verschont werden konnten; hierher gehorten vor 
allem diejenigen herrschaftlichen Beamtcn und Prediger, 
die keine offentlichen, sondern kontributionspfli chtige l-Iauser 
bewolmten, sodann diejenigen Beamten, die herrschaftliche 
oder stadtische Kassen zu fUhren und im Hause aufzube
wahren hatten. 

Dal6 die herrschaftlichen Gebaude als von jeder 
offentlichen Last befreit zu gelten hatten, war im I{onig
reich \Vestfalen offenbar van Anfang an auch ohne be
sondere Verordnung selbstverstandli ch. Dies Vorrecht 
wurde denn auch in weitestem U mfang in Anspruch ge
nom men, und die Krone trug gar kein Bedenken, ein 
I-faus zu erwerben und damit der Einquartierung zu ent
ziehen, wenn dadurch irgend einem der Hofglieder ein 
Gefallen erwiesen werden konnte; dalD darn it eine groi3ere 
Belastung der ubrigen Bevolkerung herbeigefiihrt wurde, 
konnte nicht in Betracht komrnen fUr einen Hof, an dem 
die Auffassung herrschte, der Graf Lowenstein-vVerthcim 
in einer Eing-abe an den Maire mit den Worten Ausdruck 
gab: "Ein Offizier des Koniglichen H auses kann doch 
nicht \Vie jeder a nd ere Burger behandelt werden" 1). Die 
Geschwindigkeit, mit der solche Ankaufe - wiederholt 
g rade in den Zeiten starker Einqllartierung - dem Pra
fekten llnd dem Maire gemeldet wurden, laJ3t die wahre 
Absicht deutlich erkennen. 

Sachlich wohl begrundet war die Befreiung der herr
schaftlichen und vor a llem der Kassenbeamten, die in der 
hessischen Verordnung grundsatzlich allsgesprochen war, 
jetzt ab er in dem von der H and in den Mund lebenden 
Konigreich stUckweise, wie grade das Bedurfnis des Tages 
es mit si ch brachte, bewilligt wurde. Denn zweifellos 
muJ3ten die Generaleinnehrncr, die Einnehmer der Domanen 
und die Direktoren der Postbureaus, den en bald auch die 
J(antonseinnehrner und zuletzt noch die rechnungfUhrenden 
Beamten des Ordens der Westfalischen Krone folgten, 
von den fortwahrend wechselnden rnilitarischen Gasten 
verschont bleiben, wenn anders sie die Verantwortung fUr 
die I<'assen, die sie in ihren. W ohnungen verwahrten, 
tragen sollten. 

Diese nach und nach zugestandenen Befreiungen 
lieJ3e n auch andere Beamte und Anstalten zu der Th1einung 
kommen, daJ3 sie wohl auch Anspruch auf diese Ver-

') d. d. KasseJ 13. Mai 1810. K. Sl. A. 
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g unstigung hatten. So begehrte das dureh Kg!. Dckret 
vom 31. Miirz 1808 erriehtete judisehe Konsistorium fur 
das I-Iaus, in dem es seine Si tzun gen zu halten gedachte, 
Einquartierun gsfreiheit I), obwohl das Haus doch als Privat
haus angesprochen werden mu13te und deshalb gar nicht 
befreit werden konnte. AIs der Maire von Can stein dann 
ab er das H aus, in dem sieh die Synagoge befand, mit 
Einquartierun g belegte, mulDte er diese Verfiigung sogleich 
wieder zu ruckziehen und nahm nach dieser Erfahrung 
keinen A nstand, dem Haus am T opfermarkt, in dem die 
israelitische Gerneinde eine Schule eingerichtet hatte, die 
nachgesuchte Befreiung zu gewahren. 

Zu den Hausem , die naeh der Verordnllng Wilhelms IX. 
mit Riicksicht auf ihre Zweckbestirnm ung als befreit an
zusehen waren, gehOrte ohn e Zweifel auch das Vvaisen
haus j dessen Direktion war dahcr durchaus im R echt, 
wenn sie auch jetzt auf diese Vergtinstigung Anspruch 
erhob 2), di e der Mairc nicht verweigern konntc. Anc1ers 
stand cs aber mit den der Anstalt gehorenden Besitzun gen, 
fUr d ie e in Reehtsanspruch auf Befreillng nieht geltend 
gemacht werdcn konnte, und es war ein Zeichen von der 
in diesen Dingen noch imm er herrschenden Willktir, wonn 
der Prafekt von R eimann auch diesem Verlangen will
fahrte '). 

Hieraus mag denn auch die Leihhausdirektion die 
H offnung geschopft haben , dalD auch ihr ein g leicher E r
folg besehieden sein moehte '). Seh r iiberzeugend klangen 
freilich die vorgebrachten Grunde, die vor allem auf die 
Feuersgefahr fU r die versetzten Gegenstande hinwiesen, 
nicht, und die Direktion beeilte si ch den n auch, ei nen 
Geldbetrag als E rsatz anzubieten. D alD darin bei dem 
lVIangel an g eeign eten Quartieren kei ne ausreichende Lei
stun g liegen konnte, hob der Maire in seinem Bericht an 
den Prarekten ' ) zutreffend hervor. So bereehtigt daher 
die Ablehnung dieses Gesuches war, so wenig gliicklich 
war nach dem unm ittelbar Vorausgegangenen der Hin
weis darauf, dag nur "gesetzliche Ausnahmen" zulassig 

• selen. 

1) Alteste und Vorsteher der Judenschaft an Maire von Canslein, 
d. d. Kassel 10. XII. 1808. K. St. A. 

2) Waisenhaus-Direktion an Maire, d. d. 31. li L 1809. K. Sl. A. 
') M.ire an Priifekt , d. d. 13. Ill. 18LO. K. Sl. A. 
~) Leihhaus~Direktion (C. Harnier, Kunckel , W. Riippel, Rivali er. 

Reusch , Ludwig) an Maire, d. d. 15. VI. 1810. K. St. A. 
') Maire an Priifekt, d. d. 19. VI. 1810. K. St. A. 

• 
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Derartige Forderungen bewiescn deutlich, wie Il ot
welldig eine zusammenfassende und endgli ltige Regclung 
dicser Dinge war. Diese erfolgte. nachdem die "Verord
nungsmaf3ige Instruction in Betreff der Lebensmittel, der 
F ourage, . . . der Etappen, . . . der K.asernierung ... 
usw. Cassel 1811" mancherlei hierher Gehorendes geordnet 
hatte, im Jahre 1812 durch das "Reglement uber die Re
vuen, den Sold, die Massen ... und uberhaupt a lles, was 
auf das Corps der Militair-Verwaltung Bezug hat. S iehc: 
Band 1-3. Casscl 1812", in dem die militarischen Aus
fuhrungsbestimmungen zu alIen bis dahin ergangenen 
Dekreten enthalten sind. 

Die Stadt Kassel war seit fast hundert J ahren von 
Einquartierung frei, nachdem sie am 8. Mai 1711 mit dem 
Landgrafen Karl einen Vergleich geschlossen hatte, durch 
den sie auBer der Kontribution jahrlich 1200 R eichstaler 
zu zahlen sich verpfl ichtete, dafOr aber "flir ewige Zeitenc< 
nur dann Einquartierung aufzunehmen gehalten war, wenn 
Kriegszeiten ein e auBergewohnliche Verstarkung der Gar
nison notwendig machten t). 

Dieser FaH war noch vor kurzem ei ngetretcn, als 
die Ereignisse des Spatjahres 1806 ein e unverhaltnismaBig 
g raBe Zahl franzosischer Truppen in die Stadt gefOhrt 
hatten. Schon am 10. Oktober hattc ein besonderes Re
gierun gsausschreiben 2) jede Befreiung von Einquartierung 
aufgehoben, und die Verpflegu ngskommission, die zur 
Regelung und A usfuhrung der an die Stadt gestellten 
Anforderungen eingesetzt wurde, handeIte demnach nicht 
nur unter dem Zwang der Verhaltnisse, sondern auch den 
landesherrlichen Anordnungen entsprechend, wenn ~ie uber 
die in der geltenden Landesverordnung festgelegten Grenzen 
hinausging und vcr allem neben den Hausbesitzern auch 
die Mieter ganzer H auser heranzog; ausgenommen blieben 
auBer den Schulhausern nur die von den fremden Ge
sand ten gemieteten Hauser. Daneben sell ten auch "die 
nicht g anz armen Mietsleute" gehalten sein, in ihren W oh
nungen - soweit es der Platz erlaubte - Soldaten auf
zunehmen 8). 

Es war das letzte Mal, daB }(assels Burger sich in 

I) Sammlung nsw. 1II , 671-
2) Neue Sammlung nsw. IV, 314. 
I) Verpflegungskommission (C. yon Motz , Engelhard, Hassen

pflug. Ochs, Gschwind) an das Stadl-Commissariat der Ober-Neusladt, 
d. d . •. XI. 1806. K. Sl. A. 
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solcher Not damit trosten konnten, daB nur die auBer
gc\Vohnlichen Verhaltnisse solche Lastcn verursachten. 
Durch Artikel 11 der westnUischen I(onstitl1tion wl1rden 
ane Privilegien der Stadte aufgehoben - damit sah si ch 
auch l{assel seines teuer erkal1ften Vorrechts beraubt. 

Eine Vergilnstigl1ng war freilich zunachst 110ch gc
blieben. Bei Erriehtung der Nationalgarde. die an die 
Stelle der vormaligen Bilrgerschlitzen trat und !n einer 
Starke von 8 Kompagnien zu 150 Mann den Waehdienst 
iibern ah m, war der Stadt vom Kriegsminister durch den 
Generaldirektor der Polizei und der Revilen, den Inspek
tour von Buttlar, die Zusicherung gegeben worden, daB 
die Blirgerquartiere fernerhin nicht mehr fUr die standig 
in I<assel liegenden, sondern nur noch fOr die durch
marschierenden Truppen in Anspruch genom men werden 
sonten I). Trotzdem wurden am 21. Juli 1809 die zur Garde 
gehorenden Chasseurs-Carabiniers - zunachst fOr drei Tage 
- in Burgerquartiere verlegt, da die stark verunreinigte l<a
serne wieder instand g esetzt warden milsse. Der berech
tigte Unmut der Burger. die als Gegenleistllng fUr die 
Befreiung selbst militarische Dienste f1bernommen hatten, 
steigerte sich, als die Einquartierllng nach Ablauf der 
drei Tage ohne Zeitangabe verlangert wurde. A ls der Maire 
von Canstein bei dem Divisionsgeneral von Lepel Be
schwerde erhob und urn Rflckverlegung des Regiments 
in die Kasern e nachsuchte, schnitt der Stadtkommandant 
Oberst von Meltzhaimer alle weiteren Verhandlungen da
durch ab, daB er die sofortige Besetzung der samtlichen 
W aehen dureh die Trllppen und die ganzliehe Allssehal
tung oer Nationalgarde befaIl1'). Damit war aueh der 
letzte Rest der ehema ligen Sonderstellllng der Stadt be-

• • seltlgt. 
Die vielfachen Befreiungen, durch die von einer a11-

gemeinen Einquartierungspflicht kaurn noch die Rede sein 
konnte. hatten vor allem einen empfindlichen hifangel an 
Offizierquartieren zu r Folge, was zu einer Fulle van immer 
wiederkehrenden Beschwerden fl'lhrte, da die Offiziere auf 
dem Marsch diesel ben Anspruche an die Quartiere zu 
stellen berechtigt \varen \Vie im Standort, auch niemals 
Neigung zeigten, hier das ge-ringste nachzugeben. Sie 
1ieBen si ch im Gegenteil recht haufig Eigenmachtigkeiten 

I RO~. 
1) von Canstein an Divis ions-General von Lepcl , d. d. 22. VII. 
K. Sl. A. 

~ ) von Meltzhaimer an Mail'e, d. d. 22. VII. 1800. K. Sl. A. 
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ZU schuldcn kom mc n, indem sic sich nicht an die ihnen 
zugcwiescnen Quartiere banden, sondern willkCir1ich ihnen 
geeignet scheinendc Hauser auswahltcn und sich kurzer 
Hand selbst einquartierten. Die Betroff'enen standen dem 
meist machtlos gegen(iher, da der Ivlaire wenig Neigung 
zeigte, derartige B cschwerden, wcnn er auch ihre Berech
tigung nicht zu bestreiten vermochte, den militari schen 
Rehorden gegenuber tatkraftig Zl1 vertreten. 

Dazu kam, daB naeh Artikel 5 des Kg!. Dekrets 
vom 26. Februar 1808 niemand verpfliehtet war, einen 
Offizier 1n sein Haus aufzunehmen. D as dam it gegebenc 
R eeht der Ausquartierung, von dem h aufig Gebraueh ge
macht wurdc, envies si ch aber wiederum als Quell e Ull

allfhorlicher Beschwerden und verdrieBlicher Verhandlungen, 
da die als E rsatz in den Ga::;tha.usern angewiesenen Zimmer 
meist als ungenugend bea nstandet wurden; in der g roBten 
Mehrzahl a ll er Falle stellten si ch die vorgebraehten B e
sehwerden bei genauerer Untersuchung als unbegrundet 
heraus. So verlangte ein Oberstleutnant von dem Gast
halter R odemund Quartier nieht nur fur si ch und sein en 
Bedienten, sandern auch fUr sein e F rau und sein Kind; 
die beidcn ihm zustehenden, gut eingerichteten Zimmer 
erklarte er fUr unzureichend und schlecht. Die Drohung, 
ihm weitere 10 Mann E inquartierun g zuweisen zu lassen, 
wenn er nicht sofort seinen Vvti nsehen naehkomme, rnaehte 
aber auf Rodemund keinen Eindruck, der sich vielmehr 
besehwerdefOhrend an den Maire wandte. Ein zllnachst 
mit der Untersuehung beauftragter Capitain stellte sieh 
ganz auf die Seite des Oberstleutnants, dem man zwei !(am
mcm im 2. Stock zllgewiesen habe, in denen nicht ein
mal ein Subalternoffizier wohnen konne; es sei daher 
durehaus geboten , dern Oberstleutnant ein anderes ent
sprechenderes Quartier zu geben und dem Rodemund 
da rOr 10 Mann einzulegen. R odemund bestand aber im 
GcfOhl sein es R eehtes auf der Durehfuhrung seiner Be
sehwerd e, bis der Stadtkommandant O berst von Meltz
hairner erklaren muBte, daB - \Vie er sieh selbst l.'iberzeugt 
habe - Rodemund den Oberstleutnant "sehr anstandig 
logieren werdeCl I). 

Das Auftreten der franzosisehen Gaste muB Ober
haupt als ebenso anspruehsvoll \Vie ungehorig bezeichnct 
werden. So muBte z. B. sogar der :M.inister van Baum-

') Hodcmund an Maire. Juli '1809. K. St. A. 



Kassels Einquartierungs\ast in westftilischer Zeit 111 
, 

bach Klage daruber fuhren, dall der Bediente eines seit 
zwolfWochen ununterbrochen bei ihm einquartierten Offiziers, 
ohne von diesem daran gehindert zu werden, seine Dienst
boten rnit Schlagen bedrohe, wenn diese ihn nicht nach 
Gutdlinken in der Kliche schalten lieBen; und es haho 
eines Tages groBen Larm verursacht, als die Kochin nicht 
erlauben wollte, daB jener aus des Ministers Mundtasse, 
aus cler dieser morgens zu trinken pflegte, seines H errn 
Stiefeln schwarzte I). U nd es bedeutete eine unerhilrte Ruek
sichtslosigkeit, wenn ein bei dem Metropolitan Schllacken
burg einquartierter Leutllant vom leichten Bataillon nicht 
soviel Achtung vor seinem Quartierwirt zeigte, daB er es 
vermieden hatte, in dessen Haus "lliderliche Personen" mit 
hereinzubringen 2). 

In sol ch schweren Fallen konnte freilich die MiliUir
verwaltung nicht ausweichen, sondern muBte den Be
schwerden nachgeben und den beklagten Offizieren ein 
anderes Quartier anweisen. DafLlr verfuhr sie aber b ei 
anderer Gelegenheit um so rUcksichtsloser. S o beklagte 
sieh im Dezember 1810 der Tabakspinner Keil uber das 
eigenartige Benehmen eines He;-rn van Reichenbach, der 
bis dahin gemeinsam mit seiner Sch\\iagerin zwei Zimmer 
ill Keils I-laus als l\Iieter innegehabt hatte. Eines Tages 
klindigte er die Wohnung, liell sich als Leutnant in der 
Chas5eur-Garde anstellen und kehrte mit einem Quartier
billet zurlick, auf Grund dessen er van da an die beiden 
Zimmer unentgeltlich we iter bewohnte, unbeki.immert darum, 
daB ihm als Leutnant nur ein Zimmer nebst einer K.amrner 
fUr seinen Bedienten zustand. Dabei hatte das Haus im 
ganzen nur fUnf heizbare Zimmer, von denen eins ohnehin. 
schon mit vier Mann Einquartierung belegt war, sodaS 
fUr Keil und seinen Haushalt, der insgesamt sieben Per
sonen umfaBte, nur zwei - und zwar natUrlich die kleinsten 
- ubrig hlieben. Obwohl er also der ihm zufallenden 
Einquartiernngsvcrpflichtung schon vorher genUgt hatte, 
und obwohl er durchaus glaubhaft nachzuweisen vermochte. 
daB er auf d en Mietertrag jener beiden Zimm er angewiesen 
sei, urn die Zinsen, Steuern und sonstigen Abgaben auf
zubringen, hatte seine Beschwerde keinerlei Erfolg 3). 

Nicht besser erging es einem anderen Hausbesitzer, 
C. Harnie r, dem ein Oberstleutnant kurzer Hand ankUn-

1) von Baumbach- an Maire, d. d. 30. Ill. 1808. K. Sl. A. 
9) PrIifekt an Maire, d. d. 9. ]tl. 1813. K. SL A. 
3) Keil an Pr1ifekL, cl d. 9. XII. 1810. K. SL A . 

• 
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di g te, da B er de n Oberstock in J-Iarniers I-Iaus, der aus 
fUnf Zi mm ern bestand, fU r sich llnd sein B ureau branche 
und a m nachsten T ag beziehen werde. Auch hie r w urde 
k eine R ilck sicht darau f genomm en, d a B diose YVobnung 
hisher stets v ermietet g ewesen 'war ; uncI wenn s ic auch 
im A ugenblick leer stand , so konnte Harnier cloch .- wcnn 
auch ohn e E rfolg ,- dara uf hin weisen, da B :Mietverha nd
lungen angek nupft seien, daB er a uBerdem auch s tets zwci 
Zim mer im U nterstock zur Veriiigu ng halte I). A uch di es
mal blicb unbeachtet , daB die F ordcrun g des Offi ziers d as 
zulassige MaB iiberschri tten h atte, cIa ihm l1 ach sein er 
c1ienstlich en Stellung nur zwei Zi mm er nebst IZtiche unci 
Bed ientenka mm er, sowie S tallung fli r zwei Pferde zuka me n. 

Brachten schon diese u nte r s tiIlschweigender Dul
du ng, \\o'enn nicht gar F orderung durch die vorgesetzten 
Behorde n imm er wieder erhobenen A nspruchc ei ne er
hebliche V e rsch arfu ng der ohn ehin schweren Einqlla r
t ierungslast mit sich, so muBte di ese vollends unertraglich 
werden, Welll1 die Offiziere, wie es z. B . ein l\1ajor ven S tock
meyer seinem H allswirt geg enOber tat :::), sogar hi nsichtl ich 
cler Ausstattung der ihn en zugewiesenen Zimm er weit
gehend e Forder ungen erhoben ! 

E in g utes T eil der Schuld a n dem maBlosen Auf
treten der O ffiziere trug freilich die sch wachliche H altun g, 
d ie der Maire von Canstein derar tigen A nsprUchen gegen
uber stets beobachtete; wurden sie gar von dem P rafekten 
od er einer h oheren S telle unterstutzt, dann betrachte te er 
widerst a ndsloses Nachgeben als Selbst verstandlichkeit. Er, 
cler doch d er V ertreter der Burger sein soUte, w a r imm er 
@ereit gegcn sie zu entscheiden , UIll n ur ja den mili tarischen 
Behorden zu Gefallen zu sein . Es k ann nicht Wunder 
nehm en. daB unter so1chen V e rha ltnisse n di e Neigll ng der 
O ffiziere sich zu bescheiden - soweit sie uberhaupt vor
h anden war - sichtlich zuruckgin g . 

Ernste Schw ieri gk eiten erga ben sich auch daraus, 
da B die :Mairie bezw. die ihr unters tell ten E inquartierungs
kommissare mangels eingehender Ve rschriften in der Ver
te ilun g der unterzubringenden Truppen offenbar ungleich
maBi g verfllhren. Die Behauptll ng. daB ein zelne H a nser 
ohn e gesetzlich en Gnmd unbelegt blieben, wurde zu oft 
und VGn zu verschiedenen Seite n erhoben, als daB sie h~ittc 

1) C. Hamie r an Maire, d . d. 28. [11. 1809. K. St. A. 
t) Sch6n junior an Mail'e, d . d . 24. VII. 18 1il K. St. A. 
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unbegriindet sein konnen, und immer dringlicher wurde 
die Fordenmg laut, "daB endlich einmal wegen des Ein
quartierungs-vVesens eine gleichformige unparteiische Ein
richtung moge getroffen werde,,,, '). Und wenn solehe 
Klagen auch hier und da van Ubertreibungen nicht frei 
sein m6gen, so bleibt doch zu beachten, daB Manner \Vie 
der I{onservator Rtippel und der Konservator von Mals
burg sowie der Superintendent Rommel uber zu groBe 
Einquartierung klagten, "wahrend ringsherum in meiner 
Nachbarschaft die Eigentumer g roBer und mehrerer Hauser 
davon ganz frei waren" 11). I(onnte doch vor aIlem Rommel 
auf manche Berufsgeschafte hinweisen, die auch flir ihn 
die Befreiung von der Einquartierung ausreichend begriin
deten. Eine groBe Anzahl van Arntshand lungen muBtc 
er in seiner Wohnung varnehmen, die Prufungen der 
J(andidaten uncI Schullehrer abhalten, Kirchenrechnungen 
abh6ren, J<onfere 11 zen mit Predigern ha lten u. a. m. 
Dazu kam, daB er die offentlichcn J<:irchengelder in seiner 
Wohnung aufzubcwahren hattc, a lso eigentlich schon des
halb hatte befreit werden milssen. vVenll ihn die I{irchen
visitation en langere Zeit aus dem Haus fOhrten, war seine 
Familie dem ganzen Ungemach der Einquartierung preis~ 
gegeben. Dessen ungeachtet war ihm so viel Einquar
tierung zugeteilt worden, daB er nicht nur seinen in west
falischen Diensten stehenden Sohn ausziehen lassen muBte, 
urn das Zimmer flir jene ungebetenen Gaste freizumachell, 
sOlldern sogar seinen zweiten 50hn, der von der U niversitat 
zuriickkehrte, nicht bei sich aufnehmen konnte 3). 

Unter der durch die unausg-esetzte Einquartierung 
gebotenen, bis an die auBerste Grenze des Moglichen 
durchgefiihrteo Ausnutzung der Wohouogeo hatten alle 
Bevolkerungsschichten schwer zu leiden, zumal bei der 
engen Belegung ansteckende K_rankheiten wie z. B . die 
weitverbreitete K_ratze leicht eingeschleppt werden konnten. 
Aber auch an dere Krankheitsfalle wurden flir die Blirger
schaft recht lastig, ohoe daB die Militarverwaltung sich 
veranlaBt gesehen hatte helfend einzugreifen. So beklagte 
sich Pfarrer Gotz im J uni 1810 bei dem Maire, daB er 
schon seit drei Wochen einen mit Epilepsie behafteten 
Soldaten im Quartier habe, der fast taglich unter mehreren 

1) Kaufmann le H. Schweinebraden an Pr1ifekt, d. d. G. X. -1808. 
K. Sl. A. 

2) Romm cl an Maire, d . d. 1b. V. 1810. K. S1. A. 
3) Hommel an Priifekt, d. d. 14. IX. 1810. K. St. A. 

Zeihc hr. Jld . • 7. 8 
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Anfallen litt und dadureh ein e sehwere Last fur das I-Ious 
war. Obwohl Gatz darauf hingewiesen hatte, daB ein 
an die militarischen Behorden gerichtetes Gcsuch crfolglos 
geblieben sei, wuBte sich von Canstein nicht anders zu 
helfen, als die Saehe aberm als derselben S telle zu r Ent
scheidung vorzulegen - naturllch mit demselben 1\1 iB· 
erfolg. Und es klingt fast wie H ohn, wenn der KapiUin 
von Sydow in Vertretung des Platzkommandanten dahin 
entsehied '), daB die MiJiUirverwaltun g k einen AnlaB habe, 
si ch dieses Falls - der ubrigens sehon mehrfaeh vorge
kommen sei - anzuneh men, zu mal es Pfarrer Gotz UI1· 

benommen sei, den I{ranken, den man doch nicht auf cler 
StraBe liegen tassen k6nne, ausz uquartieren - natiirlich 
auf seine eignen K osten! Ihn ins Mili Uirhospital aufzu
nehm en, sei nach einem Befehl des I(riegsministers UIl

moglich ! U nd was hatte Gatz wohl erreicht, wenn er 
den sehlieBlieh noeh ertei lten Rat ·befolgt und sieh an das 
Regiment des l{ranken gewandt hatte, urn dessen Ver
absehiedung herbeizufuhren? 

Die KI.gen und Besehwerden uber die drli ekencle 
Last und die vielfach vorhandenen MiBstandc gingen zu rn 
grollen Teil von den besser gestellten Kreise n aus - vor 
allern waren es die Beamten allcr Grade, die immer wieder 
gegen die l-Ieranziehung zu r Einquartierung Einspruch 
crhoben und zu dessc n Unterstiltzung ihre amtlichen Be
zichungcn aufboten. So unerfrculich das war - c1as l3ci
spiel, das Prinz Ernst von H essen-Philippstbal gab, stellte 
alle diese Vorgange weit in Sehatten. Nieht genug daB 
er - obwohl ein Glied des hessischen Fursten hauses -
sich nicht scheute, schleun igst in den Dienst des wcst
falischen Hafes zu treten - er zeigte auch nicht die gc
ringste Neigung. die schwcren Lasten gcmeinsam mit 
seinen IVIitburgern zu tragen. sondern war immer nu r 
darauf bedacht, s ich und seil1 Eigentum vor jeder Be
schwerung zu bewahren j durch die Nachgiebigkeit von 
Cansteins ermutigt ging er schlieBlich in seinen Forderungcn 
so weit, daB sein Haus von Einquartierung frei bl eiben 
musse, wenn er nicht selbst am Orte anwesend sei - ei n 
Verlangen, das ali en Bestimmungcn widersprach und 110ch 
nie gestellt warden war, das daher auch ein Canstci n nicht 
zu erfUllen vermachtc! Bci salchen V orbild ern war cs 
gcwiB nicht iibcrtrieben, wenn der Ivlairc in cinem Bcricht 
an den Pr~ifektcn schrieb : "Es ist ubrigcns Erfahrun gssatz, 

') d. d. 2 •. VI. 1810. K. Sl. A. 
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den man bei der lvIairie taglieh erprobt sieht, daB der wohl
habenderc, reichcre und vornehmere, der eine gemei n
schaftliche Last mittragen soIl, sich gewohnlich weit mehr 
dagegen au ft ehnt als der arm ere lvIitbiirger, der sein Sehiek
sal mit Geduld und Ergebung Wigt ' )." 

So ganz ohne Widerspruch lieBen freilich auch diese 
Schichten die dauernde Belastung nicht iiber sich ergehen. 
War doeh ohn ehin ungefahr die H alfte der Bevolkerung 
nicht in cler Lage, ohne groBte Not neben der eign en 
Familie fremde Ga.ste zu beherbergen. Was fur Zu
stande die Belegung mit fremden Soldaten in solche H~iuser 
hin eingebracht hat, davon verm ogen die Bemerkungen ein 
Bild zu geben, die gelegentlieh einer Priifung der Quar
tiere in ein er groBeren Anzahl von Hausern gemacht 
wurden; hi er finden sich Beanstandungen wie: die Soldatcn 
mOssen bei den Wirtsleuten in der Stube schlafen; ullhe
wohnbarj keine ICammer und kein Bettj zu kaltj zu 
dunkel; liegt bc irn Wirt hinter dem Oren; unter dem Dach 
und sehleeht; hat kein Bett - u. a. m. '). Noch viel 
wcniger waren soIche Leute in der Lage, die ihnen zugc
wiesenen Soldaten aus eignen :Mitteln zu verkost igen, 
ohne selbst an den Bettelstab zu kommen. Es kam aber 
haufig vor, daB Leute, die es fur s ich selhst nicht kaufcn 
konnten, ihren ungeniigsamen Gasten Fleiseh und auBer
dem auch noeh Branntwein und Kaffee vorsetzen muBten, 
wcnn sie sieh nicht in ihrem eignen Hause den schwersten 
Belastigungen aussetzen wollten. GroB wa.r die Zahl cler 
Klagen, daB unter so1chen U mstanden di e vermehrten A b
gaben und die vielfachen, mit der Einquartierung unver
meidli eh verbundenen Unkosten nicht aufzubringen seien. 
D er lvIaire gab diese Besehwerden pftichtsehuldigst an den 
Prafekten weiter, wagte gelegentlich wohl einmal cine 
selbstandige Bemerkung dazu zu machen, konnte si ch aber 
nie dazu aufraffen, mit Nachdru ck fOr seine 11 0tleidenden 
BUrger einzutreten. DaB er es in dieser Hinsicht an aIlem 
fehlen lieB, konnte der Bevblkerung auf die Dauer nieht 
verborgen bleiben , und so fand sich denn eines Morgens 
am lvIeBhaus a ngeheftet ein Zettel folgenden InhaJts: 
"Unser Vater erl6se uns von Obel und von der noch immer 
~iuBerst unbilligen Einquartierung. Es ist Friede, frerude 
Volker beunruhigen uns nicht mehr und unsere eigene 

') d. d. 24. X. IR09 . K. Sl. A. 
~) Obcl'sl- Kommrtncbnt del' 8csidenz tlnd des Dcpul'lemcnts del' 

Fulda, von Schlotheim, an ~1aire, d. d. 6. Xl. 1811. K. St. A. 
8* 



llG Wilhelm Hopf 

Behorde belastigt uns mit Einquartierung. Der Maire 
weit entfernt si ch des algemeincn woh1s anzunehmen -
er glaubt im Gegentheil dem Konig besser zu gefal1en, 
wier hoffen die Berrn Landstande werden sich unserer 
bcsser annehmen." 

Natorlich hatte der Maire nichts eiligeres zu tun, als 
si ch gegen den Vorwurf, er kilmmere sich nicht geniigend 
urn die Not der Stadt, zu verwahren I). Er kam ab er auch 
jetzt nicht liber al1gemeine Redensarten hinaus, daJl die 
Last der Einquartierung schwer und druckend sei und die 
BUrger in ihrem Erwerbsleben zuriickbringe. und daB in
folgedessen eine al1gemeine und tiefgehende MiSstimmung 
vorhanden seL Da er keine greifbaren Tatsachen angab, 
auch keine VOf8chlage zur Abhlilfe zu machen wuBte, 
durfte er si ch nicht wundern, daB seine kraftlose Be
schwerde ra5ch und entschieden abgelehnt wurde, da kein 
Grund zu so1chen Klagen vorliege 2). So blieb al1es beim 
alten - nur die Neigung- Cansteins, d erartige Eingc.ben 
unberucksichtigt zu lassen, nahm Zll. Und wenn er wirklich 
einmal z. B. eine schwere Erkrankllng in der FamiHe eines 
Hausbesitzers als ausreichenden Grllnd fiir zeitweilige Be
freillng anerkennen muBte, dann tat er es gewiB nur unter 
dem Vorbehalt, daJl dcr Betreffende spaterhin die doppeltc 
Zahl aufzunehmen gchalten sein salle. 

In besonders ungunstiger Lage befanden si ch auch 
die Gastwirte, denen die hOheren Offiziere, die Giiste bei 
sich zu sehen pflegten, zugewiesen wllrden. Auch diese 
dachten ni cht daran, si ch mit dem, was ihnen geboten 
wurde, zu bescheiden, sondern nahmen ru cksichtslos, ge
legentlich sogar mit Gewalt, die besten Zimmer im Hause 
flir si ch weg. Da sie auBerdem a uch vielfache U nruhe 
im Hause verursachten und dadurch die ubrigen Gaste 
storten, bedeutete derartige Einquartierung fUr die Gast
wirte eine empfindliche Storung in ihrem Gewerbe, die 
manchem den Gedanken nahe legte, sein Gasthaus zu 
schlieSen. 

Ei nen kleinen Anlauf, der Stadt einige Erleichte
run gen zu schaffen, unternahm die Regierung, als sie den 
Maire ermachtigte, einzuquartierende Truppen selbstandig 
den benachbarten Or ten zuzuweisen, wenn K.assel so bc
legt sei, daB eine erneute Einquartierung auf Schwierig-

-
I) l3erichl an Pdifekt, d. d. 26. I. IRIO. K. SL A. 
2) Kriegsminister Eble an Priifekt, d. d. 31. L 18LO. K. Sl. A. 
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keitell stoBen musse I). Diese Vergtinstigullg, deren Vor~ 
bedingung eigentlieh standig gegeben war, blieb aber nHr 
kurze Zeit in Kraft; nachdem sie wenig mehr aIs 1' /4. J ahr 
in Geltung gewesen war, wurc1e s ie im Februar 1812 wiecler 
aufgehoben '). 

Dall man sieh uberhaupt zu einer derar tigen Mall
regel verstand, zeigt, datD auch die Behorden sich nicht 
langer der Einsicht verschlieI3en konnten, da13 die Ein~ 
quartierllngslast zu groI3 war und offenbar die KraJte cler 
Stadt uberstieg. Der Prafekt von Reimann regte deshalb 
eine Beratung an, in der Vertreter der Regierung, der 
Stadt und des MiliU,rs s i ch uber alle in Betraeht kom
menden Fragen aussprechen sollten, urn vor alle m eine 
gerechte Verteilung der Einquartierung zu erzieIen und 
Ungleiehmalligkeiten in der Wiederholllllg der Belegllng 
zu verm eiden 3). Das Ergebnis war aber so wenig ge
eignet, den bestehenden Millstanden abzllhel fen. dall der 
Minister des Innern Graf von Wolfraclt es ablchnte, die 
vorgeschlagenen Bestimmllngen auch nur versuchsweise 
in Kraft zu setzen "). Von besonderem Wert sind aber 
die Angaben, die in den vorausgehenden schriftlichen Aus~ 
eln andersetzungen uber die Zahl cler einzuquartierenden 
Truppen gemaeht wurden. Wahrend urspr(lnglieh 1400 
Mann als Durehsehnitt festgelegt warden waren. erhohte 
si ch diese la hi bald auf 2000. und bei den jetzt gepflogenen 
Bespreehungen wurden 3000- 3300 zugrund gelegt. Aber 
aueh bei dieser lahl blieb es ni eht. und als im J ahr 1813 
auch die Mieter zur Einquartierung herangezogen werden 
sollten, w urde dies von dern P rafekten nur fUr den Fall 
genehmigt. dall eine allllergewohnlieh starke Truppenzahl 
unterzubringen sei - die durehsehnittliehe Starke del' Be
satzung \Vurde nun auf 6000 Mann beziffert! ') Dabei 
hatte Kassel in jenen J ahren in ungefahr 1500 Hausern 
rund 23000 Ei nwohner! Bei del' Bereehnung del' Truppen
zahlen entstanden stets Sehwierigkeiten dadureh. dall die 
Milita rbehorden geringere lahlen vorlegten. da sie nul' 
die U nteroffiziere und Mannsehaften in Ansehlag braehten. 
U nd doeh waren es gerade die Olfiziere. die vielfach un
erflillbare Anforderungen an die Wohnullgen stellten und 

') Prlifek l an Maire. d. d. 8. X. 1810. le SI. A. 
:) Pr~fekt an ~a!re , d. d. 29. I!. 1812. K. SL A. 
) Prafekl an ~Iaore. d. d. 1l. Xli. 1810. K. SI. A. 

-) Maire an PrLifek t, d. d. 17. 11. 1813. K. Sl. A. 
') Priifekl an Maire. d. d. 20. IV. 1813. K. SI. A. 
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dadurch das Einquarticrun gsgesch~ift 3u13crorclentlich er
schwerten. 

Denn auch die Frage hatte jene gemeinsame 1$e
ratLIng nicht zu 16sen vermocht, au f welche \Veise eine 
genugende Zahl von Offizierquartieren beschafft werden 
kOllllte. Die Einwohnerzahl der Stadt war seit dem Jahr 
1807 betrachtlich gestiegen; die g rol3e Menge der zu
ziehenden, durch di e Errichtung des !-lofes herbeigefilhrten 
Personen, cler Beamten usw. hatte plotzlich eine starkc 
Nachfrage nach g roMeren und besseren ,.y ohnungen VCT

anlai3t, die daraufhin bedeutend im Preise in die Hohe 
gingen. Den ra5ch eintretenden ,Man gel an W ohnungen 
suchten die Vermieter auch noch dadurch aUSZlll1utzen, 
daJ3 sic nUT l10ch kurzfristige Mictvertrage schlossen, die 
ein haufiges Steigern gestatteten und die Preise noch hob er 
schnellen liel3en . Dieser Entwi cklung suchte das Konig
Iiche Dekret vom 18. November 18lO 1) dadurch Halt zu 
gebieten, dal3 der Mietpreis auf 8 v. H. des Eauswertes 
festgesetzt wurde, bei Strafe der Zurilckerstattllng od er 
- wenn der Mieter sich mit dem hohcrcn Preis e in ver
standen erklart hatte - der Konfiskation. U nd nicht 
genug damit, dal3 dem Vermieter das Kilndigllngsrecht 
in bestimmten Fallen beschnitten \vurde - auch das freie 
VcrHigungsrecht wurde ihm dadurch entzogen, daJ3 er eine 
z. Zt. nicht vermietetc Wohnung anf Verlangen eines l\1iet
lustigen zur Verfiigung stellen mul3te, Welll1 sic nach dem 
1. J an uar 1808 einm al als Mietwohnung gedient hatte. 
Diese Bestimmungen bedeuteten eine erhebliche Beein
trachtigung der Rechte der Hausbesitzer, die freilich dll rch 
ihre Ausbeutung der Notlage das Eingreifen der Behorden 
notig gemacht und herbeigefilhrt hatten. Diese hatten 
aber gewi13 nicht zu so schroffen MaJ3nahmen gegriffen, 
wenn nicht fast ausschliel3lich konigliche Beamte, Offiziere 
und AngehOrige des Eofes als Mieter in Betracht ge
kommen waren. 

Eine andere Richtung, urn der Wohnungsnot zu 
steuern, schlug das Kg!. Dekret vom 12. Marz 1810 2) ein, 
das die Eigentumer aller Hauser, die von diesem Tag an 
in lCassel ncu errichtet wurden, fur zehn Jahre von Grund
steuer und militarischer Einquartierun g bcfreite. Auch 
dieser Versuch hatte nicht den gewUnschten Erfolg, da 
es vor allem an den notigen Barmitteln fehlte. Diese Ver-

' ] Gesetz-Bulletin 1810 NI'. 43. 
j Gesetz-Bulletin 1810 Nr. 14. 
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glinstigung wurde denn auch bald auf Umbauten aus
gedehnt, ohne aber etwas anderes zu erreichen, als da13 
in den meisten Fallen der U mbau begonnen wurde, urn 
den Vorteil der Befreiung zu sichern, dann aber Eegen 
blieb, bis der Minister des Innern Graf von Wolfradt 011t
schied, das Dekret vom 12. Marz 1810 wUnsche vor aHem 
die VergroJ3erung der R esidenz zu fOrd ern und dUrfe des
halb nur fUr Neubauten in AnlVendung gebracht werden '). 

Die Errichtung neuer und gro13erer I-Iauser war dringend 
wlinschenswert, urn den zahlreichen hoheren Offizierell , die 
nur zllm kleinsten Teil in den nur in geringer Zahl vor
handenen Gasthausern untergebracht werden konnten, aus
reichende Wohnungen zu sichern, was unter den bestehenden 
Verhaltnissen van Tag zu Tag schwieriger wurde. Und 
wenn van Can stein wirklich einmal J\lI iene machte, aus 
diesem Grunde eins der zahlreichen Befreiungsgesuche, 
die von den Ministern, den fremden Gesandten und an
deren hochgestel lten Personlichkeiten allsgingen, abzu
lehn en , dann g riff sicher der Prafekt ein und bezeichnete 
es als untunlich, in solchen Fallen Schw ierigkeiten ZlI 

machen - der Maire mochte sehen, wi e er bei der immcr 
kl einer werdenden Zahl besserer Quartiere die fortwahrend 
steigende Menge der darauf Anspruch erhebenden Offi
ziere unterbrachte. D er Prafekt von Reimann ging in 
der Liebedienerei nach oben sogar soweit, daJ3 er Geld
entschadigungen, die van koniglichen Beamten freiwillig 
angeboten wurden, zum Nachteil der Stadt herabsetzte. 
A Is der Konig dem General- K ontrolleur der Zivilliste 
Baron von Boucheporn ein von ihm gemietetes Privathaus 
zur Wohnung 'i.'iberwies, dies also von Einquartierung frei 
lU lassen war, erklarte sich Boucheporn, urn auch seiner
seits an den allgemeinen Lasten teilzunehmen, aus freien 
Stucken bereit, als Ersatz eine entsprechende Geldzahlllng 
zu leisten. Auf Verlangen des Prafektcn stellte der Maire 
fest, daJ3 flir ausquartierte Mannschaften in Gast- oder 
P rivathausern im Durchschnitt 8 Groschen fUr den Mann 
und Tag bezahlt wurden; da auf das in Frage stehende 
Haus 6~9 Mann entfielen, hatten also m onatlich 60-90 
Reichstaler gezahlt werden mUssen. Vlenn von Canstein 
a ll ch sogleich der Meinung Ausdruck gab, daJ3 diese Summe 
wohl zu hoch sei und et was ermaJ3igt werden k6nnte, so 
war es gewiI3 nicht seine Absicht, die Entschadigung, wie 

1) Minisler des [nnem an Priifekt, d. d. 28. Vlll. 1812. K. St. A. 
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sie der Prafckt festsetze, in diesem Fall auf 4 Grosehen 
fUr den Mann und Tag zu bemessen, d. h. auf die I-HUftc 
des allgemein ubliehen Satzes herabzu mindern '). 

Dureh die zah1reiehen Durehmarsehe der J ahre 1812 
und 1813 maehte sieh die \.vohnungsnot doppelt empfind
lieh bemerkbar, zuma1 dureh den haufigen Weehse1 die 
Zahl der einzuquartierenden Truppen fortwa..hrend schwankte 
und somit dauernde Einrichtungen ni~ht getroffen werden 
konnten. Dabei hatte sieh in der UberfOllung- der vor
handenen Wohnungen durch Personen des Hofes, des 
Theaters, des Tribunals, cler Ministerial- und librigen Bureaus 
nichts geandert, und def Mangel an geeigneten Offizier
quartieren trat urn so scharfer hervor, je mehr Befreiungcn 
grade der ansehnlichsten Hauser zugestanden wurden. 

Nur eine Moglichkeit war noch gegeben, der driicken
den Not wirklich abzuhelfen: man muf3te die bestehendcn 
Bestimmungen abandern und die Einquartierung und Ver
kostigung der Truppen aIs offentIiehe Last bezeiehnen, die 
demgemaB nicht mehr allein von den Haus- und Grund
besitzern, sondern auch von d~n Mietern zu tragen war. 
Dieser Vorgang war nicht ohne Beispiel in der Geschi chte 
des Landes. Schon wahrend und nach der Okkupation 
des Kurfiirstentums hatte man so verfahren miissen, und 
erst nach der neuen Verfassung war die Einquartierungs
pfiieht wieder aIs Reallast auf den Grund und Boden ge
legt worden. D as war berechtigt, s01ange die Hausbesitzer 
bei dem Mangel an Wohnungen und den dadureh ge
steigerten Mietpreisen betrachtliche Vorteile genossen. 
Hi erin war aber schon langst, vor allem durch das K.bnig
Iiehe Dekret vom 18. November 1810 Wan del eingetreten; 
trotzdem waren den Hausbesitzern in steigendem MaB 
offentliche Abgaben - Haussteuer, Fenstersteuer, erhbhte 
Grundsteuer, Kasernenbausteuer und die Beteiligung an 
den wiederholten allgemeinen Anleihen - auferlegt worden. 
Dadurch war der von ihnen erzielte Nutzen tatsachHch so 
herabgesetzt worden, daJ3 es nicht mehr billig erscheinen 
konnte, sie die Einquartierungslast alIein tragen zu lasscll, 
zumal kein Gesetz vorhanden war, das die 1vIieter aus
drueklieh ausgenommen hiltte. Durch Verfilgung des 
Prafekten ') wurde zu eingehender PrUfung der VerhaIt-

1) Maire an Priifckt, d. d. 4. 111. 1811. - PrMekt an i\laire, d. d. 
28. VI. 1811. K. Sl. A. 

' l d. d. 13. H. 1813. K. Sl. A. 
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nisse abcrmals eine K ommission eingesetzt, der es ab er 
nicht mehr vergol1nt war ihre Arbeiten zu vollenden. 

Es war aber nicht die U nterbringung der Truppen 
al1cin, die den stadtischen B ehorden soviel S orge und 
soviel Not bereitete - nicht minder schwieri g war cs, fur 
c1ie dazu gehOrenden prerde die notigen StaHungen bereit 
zu stellen, da in Kassel nicht soviel Pferde gehalten wurden, 
als daLl die nun zu versorgende groLle 2ahl ohn e weiteres 
h ~itte Platz finden konnen. D azu kam, da3 auch hier die
selben Schwierigkeiten vorlagen, di e der Quartierbeschaf
fung soviel Hindernisse in den W eg stellten : die van den 
AngehOrigen des Hofes, dep Bcamten, Gesandten usw. 
ganz gemieteten Stalle durften nicht belegt werden. selbst 
weon in ihne n noch Platz vorhanden war. B ier kanntc 
nur r licksichtsloses Vorgehen helfen, das jede E rfullung 
van Sanderwunschen - an denen es naturlich nicht [ehIte 
- ausschIo13. Prillz Ernst war auch diesmal unter den 
ers ten, die Ober an geblich zu weitgehendc Inanspruchnahme 
l<Iage filhrten I), s ich aber mit dem H inweis auf die tat
sa.chlich bestehenden Verhaltnisse abweisen lasscn mul3ten. 
Er entblodete si ch nicht, sich beschwerdefClhrend an den 
Gouverneur und schlieJ3lich auch an den Konig zu wendcn, 
obwohl offcn zu Tage lag, daLl er nur in dem aUgemcin 
ilblichen, unvermeidlichen Umfang herangezogcll w arden 
war. 

Die mitteIbar mit der Einquartierung verbunde ne n 
Laslen druckten fast noch schwerer als diese selbst auf 
die Bevolkerung. Schon die GesteUung der fur die durch
marschiercnde n od er abziehenden Truppe n verlangten 
Fuhren verursachte unendliche Muhen und I(oste n, da es 
in der Stadt selbst sehr an geeignetem Fuhnverk fehlte. 
\Venn es auch schlielllich gelang, die verlangte Anzahl 
von Pferden dadurch , daLl die vorhanden en jedesmal bis 
auf das letzte herangeholt wurden, Zll stellen, so fehlte es 
doch immer an den notigen Wagen. Sie in geni.'tgcnder 
Zahl herbeizllschaffen war nur mOglich, wenll die be
nachbarte n Ortschaften zur AushUlfe herangezagen werden 
kannten - ei n Verfahren, das ebenso um standlich wie 
unsicher war, da der Maire in diesen Orten keine obrig
keitliche Gewalt besaJ3, andrerseits aber fUr die recht-

1) Prinz Ernsl von I-I cssen - Philippsthal an die sladtische Ein
quartierungskommission, d. d. 6. HI. 1813. K. St. A. 

• 



122 Wilhelm Hopf 

zeitige und vOllzahlige Bereitstellung der angeforderten 
Wagen verantwortJich war. 

Als eine vollstandige Ncuerung den bisherigen h05-
sischen Bestimmungcn gegenOber ste1lt sich die den Ein
wohnern auferlegte Verpflichtung dar, "die Truppen wahrend 
den Marsch- und Rasttagen, sowie auch am Tage der A n
kunft an ihrem Bestimmungsorte zu ernahren" 1). Einc 
derartige Belastung hatte die Verordnung Wilhelms IX. 
in § 18 ausd rucklich verboten und die Soldaten "bey Ver
meidung der scharfsten Ahndung" dazu a ngehaltcl1, "die 
Verkostigung und sonstigen Bedurfnisse fur sieh und die 
Ihrigen aus ihrem Tractamente und L6hnung anzuschatfen". 
Der Hauswirt war nur verpftichtet, "denen bey ihm ein
quartierten Soldatcn und U nterofflciers sammt ihren V\7 cibcrn 
und Kindern freyes Obdach und LagerstiHte, folglieh den 
Mitgebrauch seines gewohnlichen Feuers, Lichts und Stube 
zuzugestehen. mithin auch zu gestatten, daf3 sic bey seinern 
Feuer nothdurftig sich kochen lassen" ' ). Dall an die Stelle 
dieser der wahren Leistungsfahigkeit des Landes ange
pa13ten Bcstirnrnung das grade Gegenteil gesetzt wurdc, 
bedeutetc ei ne erneute harte Belastung, die in K.assel urn 
so schwcrer zu tragen war, als hier weder Ackerbau !loch 
Getreidehandcl in nennenswertern U rnfang vorhanden waren, 
auch stadtische Magazine fehlten, sodaI3 also die E inwohn er 
gez\Vungen waren, die den Soldaten Zll liefernden Lcbens· 
mittel selbst kauHich Zll erwerbcn. Die dadurch entstehen
den U nkosten sind nicht gering anzuschlagen, da fur jedcn 
Mann taglich 24 U nzen Brot, 68 Unzen Fleiseh, dazl! 
' /30 Pfund Salz und das Notige zur Zubereitung der Nahrung 
geliefert werden mullten 3). Die Regierung hatte wohl 
einen schUchterncn Versuch gcmacht, der Einwohnerschaft 
mit einer kleinen BeihUlfe an die IIand zu gehen, und a m 
23. Dezember 1808 bestimmt, daf& fur die Verpftegung 
eine Entschadigung zu zahlen sei, die auf den bffentlichen 
Sehatz ubernommen, d. h. also von dem ganzen Land ge
tragen werden sollte. Nur allzu rasch wurde aber diese 
wirklich wohltatige Bestimmung wieder aufgehoben: dureh 
VerfUgung vom 28. Marz 18W traten die Departements 
an die Stelle d~s offentlichen Schatzes und wurdcn cr~ 

I) Rcglement libel' dic Rcvucn ... Ill. Teil. X. Kapitel. 36 1. AI'· 
likel, Anmerkung. (Bd. 11 S. 271.) 

t) Neue Sammlung usw. IV, :\17. 
3) CircularsclH'ciben dcs Kriegsminis tcrillms an die Civi l ~ nnd 

MiliUi.I'hehorden , d. d. 1. X, 1809. Landes bibliolhek. 
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machtigt, die K osten durch besondere Beitrage, die nach 
dem Fulil der direkten Steuern aufgebraeht werden soil ten, 
zu decken 1). Dabei .~vllrde keine Riicksicht darauf ge
nom men, daB diese Anderung einseitig die Bezirke bc
lastcte, die dauernd von den Durchmarschen durchzagen 
wurden, in denen also ohnehin Hande l und Wan del stockten 
und dadureh bares Geld fast vollstandig fehlte. Die neue 
Steuer wurde fUr das Fulda-Departement auf monatlieh 
14 000 Fr. festgeset't, von den en K assel 1077 Fr. 50 Cent. 
aufbringen muBte. Aus diesen Mitteln sollte eine Ver
pflegungsentsehadigung von 36 Cent. fUr den Mann und 
Tag gezahlt werden 2) - ein Betrag, der bci weitem ni cht 
atlsreichte, sond ern nu r ungefahr 1/4 der tatsachlich ent
stehenden Unkosten deckte. DaB noch dazu die in Aus
sieht gestellte regelmaBige Bezahlung nicht ein gehalten 
wurde, war var allem fOr die armere Bevolkerung der 
Stadt ein e bittere EntWuschung. 

Es war eine harte Zumutung, daB die S tadt in dieser 
Zeit van den ohnehin schwer bedro.ckten Bo.rgern einc 
neue Stcuer ver1angen sollte; au.fDerdem muf3te sich die 
Erhebung der van Monat zu IVTanat ausgeschri ebene l1 Ab
gabe umsUindlich und kostspielig gestalten. Der lI1unizipal
rat suchte deshalb bei dem Prafekten darum l1ach, der 
Stadt das Drittel der Personalsteuer, das naeh Koniglieher 
Verordnung vom 28. A pril 1809 dem Fulda-Departement 
crlassen sein saUte und also auch I<assel zugute kommen 
muI3te, herauszuzahlen und sie zu ermachtigen, diesen Be
trag, der auf 59 110 Fr. bereehnet wurde, zur Begleiehung 
der falligen V erpflegungs-Entsehadi gungen zu verwenden al. 

Der Prafekt zeigte sieh aber durehaus abgeneigt, der 
Stadt ein e derartige Erleiehterung ihrer Lage zu bewilligen. 
Es kam ihm offensiehtl ich sehr gelegen, dalil er zur Be
g rUndung seineI' Ablehnung auf die 20000 Fr. zurUek
g reifen k onnte, die der Stad t auf Grund ihrer Besehwerde 
an dem J ahresbetrag der Steuer nachgelassen word en 
waren . U nbekiimmert darum, da13 die Absetzung dieser 
Sum me doch auch die Anerkennung einschlo.fD, da13 sie zu 
U nrecht verlangt warden war, brachte der Prafekt diesen 
abgesetzten Betrag auf den jetzt bewilligten Naehlall in 
A nrechnung und erklarte die Anspri.iche der Stadt damit 
fUr befriedigt, da die konigliehe V erordnung es dem P ra-

1) Priifekl an :Maire, d. d. 3. V. 1809. K. Sl. A. 
2) PriiJeklul'-BeschluB, d. d. 27. IV. l OO!:). K. Sl. A. 
S) Maire an PrMekt, d. d. 15. V. 1H09. K. St. A. 
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fekten anheimgestellt hatte. die nacbgelassene Summe aut 
die cinzelnen I{anton e unter Berucksichtigung ihrer 
g roJ3eren oder geringeren Bedurftigkeit zu verteilen. Sei 
also schon der Anspruch au f gIeichmaJ3ige Behandlung in 
c1icsem F all unbegrundet. so konne dem Verlangen KasseIs 
auch schon deshalb nicbt willfahrt werden. weil hier trotz 
des allgemeinen Geldmangels bedeutende Summen im U m
Iauf seien und bei jedem Umschlag erhebliche Gewinne 
erziclt wUrden. Ganz anders seien aber die Verhaltnisse 
auf dem Land, wo - nach einem beachtenswcrten Ge
standnis des Prafekten - in manchen Gemeinden iiber
haupt nicht so viel bares Geld vorhanden sei, als die zu 
entrichtende Personalsteuer betrug ! AuJ3erdem fehlte cs 
dem Landmann in diesem Augcnblick vollsWndig an der 
Mogli chkeit. durch den Verkauf seiner Erzeugnisse Geld 
Zll beschaffcl1. Brotkorn war ltberhaupt nicht mehr vor
handen, und an sein e Stelle waren vielfach erfrorene 
Kartoffeln aIs Nahrungsmittel getreten. Die tagliche n 
Kriegsfuhren HeLlen die Landleute den g roJ3en Mangel an 
Fourage und Geld doppelt empfinden und machte n cs 
ihnen fast unmoglich. die dringlich notwendige Bestellung 
der Felder vorzunehmen. Den Landgemeinden mGsse des
halb auf alle Falle ein g roLlerer A nteil an dem hewilligten 
Nachlal3 zugestanden werden als cler Stadt ]Cassel, zumal 
die Einquartierung auf dem Land "wegen den exorbitanten 
Forderungen des IvIi litars und den dam it verbundenen 
V exationen" viel schwerer Iaste a ls auf der Stadt I). 

III dieser Begrundung. in der die au f dem platten 
Land herrschenden Zustande wohl im al1gemein en richtig 
geschildert werden. war nur ein recht wichtiger Punkt 
ubersehen. Die fUr K assel in Anspruch genommene 
g(mstigere Lage traf nur fUr einen kleinen Teil der Ein
wohner ZU, der durch den vermehrten E rwerb und die 
gesteigerten Mietpreise Einquartierung und Personalsteuer 
Ieichter ertragen mochte. aIs das auf dem Lande der Fall 
war. Dabei darf aber die erweiterte Erwerbsmoglichkeit 
nicht in vollem U mfang in Anrechnung gebracht werden. 
da ein grof3er Teil der zahlreicben Fremden seine Einkaufe 
auswarts erledigte und vor all em der I-Iof die meisten 
Lieferungen nach Paris vergab. Fur den minderbemittelten 
g roJ3eren Teil der Bevolkerung waren die Schwierigkeiten 
mindestens nicht kleiner als auf dem Lande - mu0ten sie 

I) Priifckt an Mairc, d. d. 17. V. 1809. K. Sl. A. 
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<1oeh vor allen Dingen die fUr die Bekostigllng der ein
quartierten Truppen benotigten Lebensmittel teuer ein
kaufen! Dieser schwenviegende Umstand allein hatte 
genugen mOssen, den Prafekten da von zu ilberzcugen, daB 
K assel bei der Verteilllng des bewilligten Naehlasses nieht 
anders behandelt werden durfte als die ubrigen Gemein<1en 
des Departements. 

Da der Prafekt aber bei seiner Ablehnllng blieb, 
mllJ3te sieh die Stadt wohl oder ubel auf die volle Be
zahlung der neuen Steuer einrichten, die wiederum als 
Erganzung zur Grundsteuer erhoben \Verden saUte. So 
bequem dies Verfahren sein mochte, so unzweckmaJDig und 
ungerecht war es auch, aberrnals ausschlief61ich die Grund
besitzer zu belasten und die Miete r, die schon an der 
Einquartierung keinen Anteil hatten, auch von dicser Ab
gabe frei zu lassen. Das kam var allcm den - rund 500 -
franzosischen Bcamten und Angehbrigen des Hofes zug'ute, 
und auch ein gro13er Tcil der ilbrigen ein gutes Einkommen 
gcnie13cnden Beamten konnte nicht dazu herangezogen 
\Vcrden, diese Last mit tragen zu helfen. 

U m diese ungerechtfertigten Barten zu verm eiden, 
maehle der lI1unizipalrat den Vorsehlag, die neue Steuer 
statt auf die Grund- auf die Con~umtionssteuer aufzubauen; 
auch auf diese war ein Nachla13 bewi11igt worden, der 
einstweilen zum Ausgleich fur die Entsehadigungsgelder 
verwendet werden konnte. Das Zehntel, das an dieser 
Steuer nachgelassen word en war, muJ3te fur Kassel auf 
immerhin 10000 Reichstaler monatlich angeschlagen werden. 
Dieser Betrag konnte freilich nur dann crreicht werden, 
wenn l10ch einige Luxussteuern vor allem auf W ein, 
Branntwein, feine LikOre u. dergl. cingcfiihrt wurden 1). 

Auf eine Erorterung dieses A ntrages lieJD sich der 
Prafekt gar nicht ein - er wilrdigte den l\1unizipalrat, 
dcssen Vorschlage der Maire in einer besonderen Eingabc 
unterstutzt hatte 2), nicht einmal ei ncr Antwort, sondern 
verlangte, daJ3 die Beitrage zurn Verpflegungsfonds fur 
die beiden l\1onate, die seit seiner ersten VerfUgung ver
flossen waren, binnen 48 Stunden bezahlt wOrden. Natiir
lieh fehlte aueh die Strafandrohun g nieht: die Aussieht, 
das in der Kaserne untergebrachte Bergische Regiment 
in Bilrgerquartiere zu bekommen und die volle Verpflegung 

1) i\lunizipal-lht an Pr:if~kt , d, d. 24-. V. tWJ. K. Sl. A. 
' ) Mail'e an Pdirekt, d. d. 27. V. 180U. K. SL A, 
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ubernehmcn zu miissen, soHte die Stadt gefugig machen 1). 
Es blieb ihr dann aueh niehts anderes iibrig a ls der 
Forderung des Prafekten zu entsprechen; und da es gar 
nicht moglieh war, den verlangten Betrag der Stadtkasse 
zu entnehmen od er durch besondere Erhebung in diescr 
kurzen Frist aufzubringen, muMte sic abermals zu einer 
Anleihe greifen, dureh die Kassels Schuldenlast eine em
pfindliche Vermehrung erfllhr. Das war aber das geringcre 
Dbel gegeniiber der Gefahr, dall erneute Einquartierung 
zugewiesen werden sollte, dUTch die Kassel "au13er sich 
gesetzt" wcrden mu13te 2). Der Prafekt, auf den diese 
Notlage nicht den geringsten Eindruck machte, zeigte si ch 
sofort bereit, die erbetene Genehrnigllng fUr die Anleihe 
zu er teilen. Dariiber hinaus der Stadt eine unmittelbare 
U nterstUtzung in diesen Schwierigkeiten angedeihen zu 
lassen, lehnte er aber nach \Vie var ab; er trieb vielmehr 
die fur Juli und August zu zahlenden Verpftegungsgelder 
rlicksichtslos ein, wahrend die Stadt den ihr zufallenden, 
daralls Zll zahlenden Anteil noch flir April zu fordern 
hatte! U nd er glaubte offenbar schon weitgehendes Ent
gegenkommen zu beweisen, wenn er die Verrechnllng 
dieser ei n Vierteljahr alten Forderung auf die eben fallig 
gewordenen Zahlungen gestattete 5). Mit geringfugigen 
U nterbrechungen wurde diese Steuer trotz wiederholter 
gegenteiliger Versicherungen allrn onatlieh erhoben; und 
wenn sich der auf K.assel entfallende Betrag auch allf 
816 Fr. erm af3igt hatte, so wurde diese Erleichterung bald 
wieder wettgemacht, als fur das letzte Halbjahr 1811 
52000 Fr. ausgeschrieben wurden, von denen Kassel allein 
fUr November llnd Dezember je einen doppelten Monats
beitrag in der Gesarnthohe von 3264 Fr. leisten mlllilte '). 

Durch soIche Anforderungen muJOte die Finanzwirt
schaft der Stadt urn so ungunstiger beeinflui3t werden, als 
sic scho l1 seit J ahren mit derartigen Schwierigkeiten zu 
ldimpfen hatte. Bereits zu Beginn der franzosiscben 01<.
kupation hatte sie mangels anderer verfUgbarer Mittel 
A usgaben auf si ch nehmen mUssen, die aus laufenden 
Einnahmen zu bestreiten nicht moglich war. Die darnals 
eingesetzte Truppen -Verpflegungskommission hatte deshalb, 
urn die dringendsten Zahlungen lei"ten zu konnen, als 

I) Pl'iifekl an Maire, d. d. 7. VI. 1809, K. SL A. 
2) Mail'e an Pl'i.ifekt, d. d. R. VI. 1809. K. SL A. 
lI) Pl'iifekl an Ma-ire, d. d. 18. VIII. lR09. K. SL A. 
4) Priift!kl an J\'iaire, d. d. 23. XI. LSI L. K. Sl. A. 
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eigne Sehuld bei den Bankgesehaften der Stadt 6110 Reiehs
taler 20 Albus 9 Heller aufgenomm en. Als naeh volliger 
Verwendung dieser Summe die fortdauerndcn Durchmarsche 
neue l\1ittel notig machten, erteilte die Landesregierung 
auf Antrag der Verpftegungskommission dem Magistrat 
die Ermachtigung, eine zweimalige Anleihe von je 15000 
H .. eichstalern auszuschreiben und gab dabei die Zusicherun g-, 
daB diese Last auf das Land tibernommen werden wurde I). 
Die erste war in der Zeit vom 11. November 1806 bis 
27. Marz 1807 erhoben worden und soHte mit 4 v. H. 
verzinst werden. Zu ihr hatten beigesteuert der Siechen
hof 1400 Rtlr. , die Brand- und Assekurationskasse in drei 
Zahlungen 5000 Rtlr., die Obersehulratskasse 2400 Rtlr., 
die lutherisehe Kirehe 1000 Rt1r., die Milit>ir-Witwenkasse 
1200 Rtlr. und au13erdem neun Einzelpersonen insgesamt 
4000 Rt1r. U nmittelbar darauf kamen zwisehen dem 
11. April 1807 und 3. Mai 1808 abermals 15000 Rtlr. zur 
Erhebung und z\Var diesmal mit einer Verzinsung von 
5 v. H., an deren Aufbringung sich allli3er der Brand- und 
Assekurationskasse, die aueh jetzt wieder 3300 Rtlr. braehte, 
3f) Privatpersonen mit insgesamt 11100 Rtlr. beteiligten 
- es waren also diesmal nur 14100 Rtlr. eingekommen '). 

Es ist ein sehones Zeugnis fli r die Opferwil1igkeit 
jener Tage, daB sich trotz der schwierigen Lage, in der 
si ch die Stadt und das gaOle Land befanden, eine so g roli\e 
Zahl von Burgern - es waren insgesamt 48 - be re it 
crklarte, die angebotenen Schuldverschreibllngen mit 
15 l OO Rtlr. zu iibernehmen. Diese galten freilieh fLir un 
bedingt sicher, was auch daraus hervorgeht, dafD die Di
rcktionen der milden Stiftungen und Vormunder nicht nur 
verfiigbare Gelder in diesen stadtischen Schuldverschrei
bungen anlegten, sondern auch bereits angelegte zu diesem 
Zweek kiindigten. 

Auch diese Summen waren schon vollstandig zur 
Bcstreitung unaufschicbbarer Ausgaben verwendet, ehe es 
gelllngen war 'NIittel Zll finden, aus denen die Zinsen be
zahlt, gesc1nveige denn die Schnld abbezahlt werden konn
ten. Dafi.ir zu sorgen kam freilich mehr der Regierung 
III als der Stadt, die sich nur nach der bestimmten Zu
sicherung, dalD diese Schuld auf das Land uberllommen 
werden wurde, zur Aufnahme der A nleihen cntschlossell 
halte. 

I) Rcntmcister Esku che an Mail'c, ll. d. J2. V. l ROR. K. SL. A. 
2) Maire an PriiJckl, d. d. 7. IL 1810. l3eilagc. K. St. A. 
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Da ahnliche Verhaltnisse auch in anderen Teil en des 
K_onigreiches bestanden, konnte sich die Regierung der 
Regelung dieser Fragen nicht lange entziehen und ver
fUgte am 2. Mai 1808 die Einsetzung eines General
Liquidators, der die gesamte offentliche Schuld festzustellen 
beauftragt wurde I). Als solche sollten anerkannt werden 
all die Schulden, "die vormals auf eine gesetz- und ver
fassungsmaf3ige Art entweder VQn den vormaligen Landes
herrn, von den Standen jedes Landes. oder endlich von 
den letzteren allein auf den Landescredi t contrahirt warden 
sind". Diese Bestimmung erfuhr aber safart eine wesent
liche Einschrankung durch den Artikel 4, der alle die 
Schulden ausdrucklich ausn ahm, "welche van den Gemein
den zur Bestreitung der Durchmarsch- und Aufenthalts
Kosten der Truppen, oder sonstiger durch die Begebenheiten 
des I<.rieges veranla.f3ten Local-Lasten, contrahirt \vordcn 
sind. Die Schulden, von welcher Beschaffenheit, und welchem 
Ursprung sie auch seyn mogen, sind, zufolge Unseres 
l(oniglichen Decrets vam heutigen Tage, nur a]s Arron
dissements- und Gemeindeschulden anzusehen, und fallen 
selbigen zur Last", Und das zweite Dekret van demselben 
Tag I), auf das hi er schon Bezug genom men wurde, er
lauterte im Artikel 2 die Bezeichnung "Localausgaben" 
naher und begrjff darunter alle diejenigen, "die nicht zu
folge allgemein er dem ganzen bisherigen Lande oder der 
Provinz aufgelegten Requisitionen und Forderungcn durch 
die competenten Behorden gemacht oder geleistet warden 
sind; namlich 1) die, zu Verpflegung der Truppen an die 
Einwohner der an den Etappenstrallen belegenen Gemein
den, bewilligten Entschadigungen, 2) die Ausgaben zur 
U nterhaltung der Hospitaler, 3) und diejenigen, welche 
durch den Dienst in den Etappen-Orten verursacht worden". 
Diese Ausgaben soliten der Gesamtheit der Gemeinden zur 
Last bleiben, "die den Bezirk der vormaligen Verwaltungen 
bildeten". Nicht einbegriffen und daher jeder einzelnen 
Gemeinde allein zur Last bleibend waren nach Anikel 3 
,,1) uberhaupt alle Kosten wegen der Militar-Transporte, 
2) die durch den Durchmarsch selbst veranlallten beson
deren Requisitione n". 

Diese Bcstimmungen verraten deutlich das Bestreben 
der westfalischen Regierung, $0 wenig wie moglich van 
den Verpflichtungen, die auf den einzelnen Landesteilen 
I.steten, auf die "offentliche Schuld" zu Ubernehmen. SO 

I) Gesclz-Bullclin 1808. Nr. 38. 

, 
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begreifl ich das bei der unzulanglichen G runrl lage, auf der 
die westHil ischc Finanzvcrwalt l1ng aufgebaut war, die sich 
bald l1nangcnehm genug bemerkbar machte, all ch sei n mochte 

seine G renze hatte es an de m Punkt fin den mlissen, 
an dem die beabsichtigte Entlastung des Gesarn tstaatcs 
Zll offenbarer Ungerechtigkeit gegen die einzelnen Landes
teile fUh r te. Diese waren in ganz verschiedenem U m fa ng 
von den k riegerischen E reign issen, die iiberall eine be
trachtliche Vermehrung der 6ffentlichen Scbulden verllr
sacht hatten, in Mitleidenschaft gezogen worden, und die 
Etappenstra3en durchzogen auch nur einzelne Str iche des 
Landes, die aber dauernd unter den D urchm arschen zu 
leiden hatten. Es ware daher nu r billig gewesen, wenn 
die westfalische Regierl1ng diese Schulden m6glichst atls
gegliche n und sic auch von den Bezirken halto mit Ctber
nehmen lassen, die wcniger unter den K riegsnoten halten 
loiden mUssen. Dies w~i.re Ulll so mchr POicht eincr sorg
samen Regier ung gcwescn, als die cinzclncn Gebiclc du rch 
die Kricgsereignisse tlnd die Durchmarschc ohnchi n schon 
cine Unstlmme von Lasten getragen hatten, die gar nicht 
ersetzt werden konnten. Ihnen auch noch die in dicscn 
Zciten e rwachsenen unmittelbaren Ausgaben allein aufzu
burden, war eine unertragliche Harte, durch die au13erdem 
statt der zu crstrebenden GleichmaJ3igkeit in der Bcstcuc
rung die Verteil tlng der Abgaben verwickelter und deren 
Erhebung umstandlicher und kostspieliger gestaltet wurde. 
Das konnte natOrl ich auch der Regierung nicht verborgen 
bleibe n, die sieh am 29. J uli 1810 entschloJil, die ein
schr~i n kenden Bestimmllngen der beiden Dekrete vom 
2. Mai 1808 aufzuheben und die samtl ichen Schulden der 
ehemaligen Verwaltullgsbezirke oder K reise als Staats~ 
schllld anzuerkennen und auf sic die Verfligllng zur A n
wend lln g zu bringen, du rch die eine H .. egelung und S icher
stellung der Zinszahlung und Schuldentilgung herbeigefuhrt 
werden sollte I). 

Davon war a llerdings b isher nur auf dem Papier die 
Rede gewesen . Durch das "Gesetz vom 14. Julius 1808, 
uber die bffentliche Sehuld des Konigreichs Westphalen" ') 
war wohl die Err ichtu ng einer _ Amortisationskasse ange
ordnet un d au.l3erdem bestimmt worden , da.l3 die Zinsen 
de r Reichssch uld vom 1. November d. J. a n wieder regel
milJilig bezahlt und die bis jetzt aufgelaufenen Rilckstande 

1) Gesetz-Bullctin 1810. Nr. 27. 
2) Gcsclz-Bullctin 180R. Nr. 48. 

Zeibchr. lid. 47. 

• 
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"noch vor Ende des laufenden Jahres" abgetragen werden 
sol1 ten. Aber ebensowenig wie der Staat es verm ocht 
hatte, dieser Verordnung zu entsprechen und seine GW.u
biger zu' befriedigen, war die S tadt, die ja bis dahin noch 
selbst fUr ihre Anleihen t111d deren V erzinsung hatte ein
stehen mftssen, in der Lage .gewesen, ihren Verpflichtllngen 
nachzukommen. Noch am 28. Dezember 1809 muJ3te die 
' iVoh lUitigkeitskommission, un ter Vorsi tz des Mai res von 
Canstein, bei der Mairie daruber Beschwerde fiihren, daJ3 
weder der Siechenhof noch die lutherische Kirche fUr die 
J3etrage, die sic am 11. November 1806 und a m 5, Fe
biuar 1807 zu dem '1. stadlische n Anlehen gezahlt hatten , 
bisher auch nur einen Helier Zinsen erha lten hatten, w~ih
rend ihnen 168 bezw, 120 Rtlr, zukamen I), U nd von Can
stein konnte - diesmal vom Amtssessel des Maires aus -
keinen anderen Bescheid darauf geben, a ls daM zur Be· 
zahlung dieser Zinsen keine Mi ttel vorhanden seien; cs 
bestehe aber "gegriindete H offnu ng", da13 ,,!loch im Lauf 
des Jahres" Zahlung geleistet werden k on ne - im Budget 
1810 seien Vorschlage enthaltell, einen geeigneten Fonds 
dafflr ausfindig zu machen 2). 

Nicht besser als diesen offentlich en und Wohltiitig
keits-Anstalten , denell es trotz ihrer Stellun g nicht gelang, 
die piinktliche Bezahlun g der ihnen zustehenden Zinsen 
zu erreichen, ergin g es natiirlich den Privatpersonen, die 
im Vertrauen auf die Zahlungsfahigk eit der S tadt ihre J3ei
lrage zu clen Anleihen w illig hergegeben h alten, Sie 
konnten die ihnen gehorenden Zinsen !loch w eniger e nt
behren, mu.f3ten sich aber auch vertrosten lassen wi e z. B. 
die Ehefrau des Schaftefabrikanten Buchsen, die im J a
nuar 1809 dariiber klagte, da£ sie flir die vor zwei J ahre ll 
dargeliehenen 600 Rtl r, bisher k eine Zinsen erhalten hatte, ob
wohl sie des Geldes flir das Geschaft ihres J..1ann es c1rin· ~ 
gend bedurfte, I n besonders u nangenehm er Lage bcfan
den si ch dabei die Vorrniinder, die aus dem Vermogen 
ihrer Mtindel J3eitrage zu den Anleihe n geleistet hatte n 
und durch die Verzogerung der Zinszahlu ng in U nruhe 
geri eten. 1\1ehrfach handelte es sich sogar urn Leute, die 
jn c1i..irftigell Verhaltnissen lebten und offenbar ihre ~in 
zigen Ersparnisse in dieser W eise angelegt hatte n. In 
solchen Fallen mu.f3te ein Ausweg gefunden werden, meist 

(\'on 
1) Prasidenl und Milglieder cler Kg\. Wohltaligkeitskommiss ion 

Canstcin und M~u'grafT) an Mair(~, d. d. 28. XII. 1809. K. Sl. A. 
~) l\ lairc an Wohlliiligkeitskommiss ion, d. d. 2. 1. l BW. K. S l. A. 

-
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in der vVeise, daB lcistungsfahigere Stellen, wie z. B . die 
W ohltatigkeitskommission, gegen Abtretun g der Forde
rung die verlangte Summe vorschossen I). 

Die VorschHige, die der Maire in seinem Bescheid 
an die vVohltati gk eitskomrnission im Januar 1810 ange
kli ndigt hatte, brachten doch einen Erfolg : im Marz des
sclben Jahres genehmig te del' Prafekt van R eimann, da13 
di e bis zurn Ende des J ahres 1809 aufgelaufenen Zinsen 
vorschul6weise aus den bei der Stadt hinterlegten Ver
pft egungsgeldern bezahlt wlirden '). 

Damit war cine dringliche Forderllng erfUllt. Nicht 
mind er berechtigt war ab er das Verlangen, dal6 nun ullch 
Mittel und W ege gefunden wUrden, wirklich mit der Schu l
denlilgung zu beginn en. Dcm durfte si ch die Regierllng , 
dic nun auch die Verantwortung flir die Anleihen der 
Stadt trll g , um so wcni ger entziehen, al s bei deren Er
hcbllng stadtischcrseits crkHirt word en war, die dargeliohe
non S ummon kt5nntcn au f Verlangen jedcrzeit zllrUckg e
?ahlt werden 3) . D Ul'ch derarti gc VerpOichlungcn lieSen 
sich frei li ch die westfali schen B ehorden nicht anfechlen, 
und die Am ortisationskasse traf nicht die geringsten An
s talten, ihrer Aufgabe gerecht zu werden und solchen An
spruchen zu g eni.igen. Es war fUr die Betroffenen wenig 
trostli ch, da13 der Generaldirektor der K asse von Malsburg 
die Verzogerung nur mit "anderer Arbeit" zu erklaren 
suchte und ga nz harmlos der Meinung Ausdruck gab, der 
Aufschub konne flir die Glaubiger nicht van Bedeutung 
sein, nachdem die Zinsen bis zurn Ende des J ahres 1809 
3usbezahlt worden waren 4). Dabei waren diese Zahlungen 
wenn auch vorschul6weise aus der Stadtkasse geleistet 
ward en, die dafUr die Verpflegungsgelder hatte in An
spruch nehmen mUssen, ohne gleichzeitig da{Ur sorgen Zll 

konnen, daJil di e Auszahlung der Entschadigungen fUr die 
Verpflegung del' Trllppen keinen Aufschub erlitt. Imrner
hin befanden s i ch dadurch die Glaubiger in einem kleinen 
Vorteil gegenuber denen des Staates, die ihre Zinsen noch 
soit Ende 1808 Zll fordern hatten, ohne daB fUr die zweite 
I-HUfte 1809 ein F onds vorhanden war. Alle BemUhungen, 
in dieser wichtigen Angelegenheit eine W endung zum 
Besseren herbeizufiihren, erwiesen sich als vergeblich, ulld 

I) Prafekt an Maire, d. d. J3. Xl. 1808. K. St. A. 
2) l\'laire an Rentmeis ler Esku che, d. d. l B. Il l. 1810. K. SL. A. 
9) Beschwerde del' Ehefrau Buchsen, d. d. 18. I. .1809, K. Sl. A. 
4) von Malsburg an Priifek t, d. d. IV. X I. l BLO. K. Sl. A. 

9* 
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die Dinge standen l10eh auf demselben Fleck, als das Kgl. 
Dekret vom 16. Juni 1812 die bffentliehe Sehuld auf ein 
Drittel ,ihres derz. Nenn wertes herabsetzte I). 

\ Diese schwere und gewaltsame Schadigung vcran-
laBte eine Reihe von Glaubigern, gegen die Stadt, auf 
deren Kredit sie ihre Beitrage gezahlt hatten, auf dem 
Klageweg vorzugehen 2). 

Die Stadt muJ3te dadurch in eine hochst schwierigc 
Lage geraten, da .. es rechtlich keineswegs feststand, ob sie 
nieht trotz der Ubernahme der Sehuld dureh den Staat 
angesichts cler Tatsache, daB dieser hisher nicht nur keine 
Zahlungen geleistet, sondern nun auch den Nennwert der 
Sehuld urn zwei Drittel gekurzt hatte. zur Erfiillung der 
auf ihren Namen eingegangenen Verpftichtungen angc
halten werden konnte. Die Stadt hatte freilieh die beiden 
Anlehen nicht freiwil1ig aufgenommen, sondern nur nach 
dringender Aufforderung durch das Regierungs- und Justiz
kollegium, das die Regierung des Landes fUhrte und die 
Stadt zur Verburgung- und Verpfandung ihres Vermogens 
nbtigte, da es unmoglich war, ein vam ganzen Land zu 
ubernehmendes Anlehen zu erreichen. Ob aber das Re
gierungskollegium befugt war, eine derartige Anweisung 
ergehen zu lassen, war zweifelhaft; noch galten die gesetz
lichen Bestimmungen und Verardnungen der hessischen 
Verwaltung, nach denen nicht die Regierung, sondern das 
Ste uerkollegium, das zuvor bei dem Landesherrn anfragen 
mufDte, befugt war, Stadt- und Dorfgemeinden die zur 
Aufnahme einer Anleihe er ford er lie he Genehrnigung zu er
teilen 3). Eine soIche Einwilligungserklarung war nicht 
vorhanden; ebensowenig war die Zustimmung des den 
Landesherrn vertretenden Gouverneurs eingeholt worden. 
Die Stadt mu13te also darauf rechnen, da13 sie nicht damit 
durehdringen wiirde, wenn sie sich auf den durch die Re
gierung ausgeubten Druek bcrufen wollte, dem sie nieht 
hatte naehgeben durfen. Ungewi13 war der Ausgang aber 
auch dann, wenn diese formalen Bedenken gegentiber der 
Z,vangsiage, die doeh tatsaehlieh vorhanden gewesen 'var, 
zuruckgestellt wurden; denn die Stadt hatte bei Aufnahme 
der Anlehen ausdrileklich die Verpflichtung ubernornmcn, 
daM die dargeliehenen Summen auf Verlangen jederzeit 

1) Gcselz-Bullelin 18J2. Nr. 22. 
2) Maire an Prafekt, d. d. 21. VII. .1 812. K. St. A. 
3) Exlr. Gen. Dir. Pr. d. d. 12. XI. 1773. Samrnlung Flirsll. Tless. 

Landes-Ol'dnungcn und Ausschl'cibcl1. VI. S. 7:35. 
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zurCLckgezahlt werden wiirden, hatte es aber vers~iumt oder 
nicht .yermocht clafiir zu sorgen, daB diese Verpftichtung 
bei Ubernabme der Schuld aucb vom Staat anerkannt 
wurde. Blieb somit der Erfolg des in Aussicht stehenden 
Rcchtsstreites zweifelhaft, so war es wegen cler zu er
wartenden Folgen auch nicht angangig ihm etwa daclurch 
vorzubeugen , daf3 man die Ansprucbe, die auf dem Klage
weg geltend gemacht wurden, aul Rechnung der Stadt 
befriedigte. 

In dieser schwierigen Lage kam dem Maire das 
Kg!. Dekret vom 11. Marz 1809 I) zu Hulfe, das d ie Ge
meinden den Minderjahrigen gleichstellte und ihnen ver
bot, "bei Strafe der Nichtigkeit des Verfabrens, und in 
1-1 insicht des Mai re, bei Strafe die ProzeJOkosten aus eigenen 
Mitteln zu tragen, weder a ls Klagerin noch als Verklagte 
sich in ein en R cchtsstreit einzulassen". 1m vorliegenden 
Fall gab es aber kei nen anderc n Ausweg, und cler Pra
fck tllrrat genehmi g te daher auch die Annahme der K.lage 2), 
mit deren Durchftihrllng di e Stadt den Staatsrat-Advokat 
E ngelhard beauftragte. Ehe das Verfahren aber zum Ab
schluB kam, traten die Ereignisse ein, die dem Kbnigreich 
Westfalen ein Ende machten. 

Die 29100 R eichstaler, um die es sich hi er handelte, 
stollen keineswegs die einzige Schuld d.r, die der Stadt 
in dieser bed rang ten Zeit aufgebtirdet wurde. H ierzu 
kamen alle die Sum m en, die an die Einwohner als Ent
schadigung fur die Verpflegung der Truppen gezahlt werden 
muBten und von cl er- Prafektur aus Departernentsmitteln 
bestritten werden sollten, Da es vor allem den armeren 
Einwohnern unmoglich war zu warten , bis die Prafektur 
nach Beseitigung der zahlreichen regelm af3ig erhobenen 
Schwierigkeiten die falligen Betrage anwies, blieb der 
Stadt nichts iibrig als sie vorzuschieI3en, und es war hochst 
zweifelhaft, ob sie ihr jemals in vollem U mlang ersetzt 
werden wUrden. Der Gesamtbetrag der stadt ischen S chuld 
belief sich schon am Anfang des Jahres 1810 auf 57420 
Reichstaler 3) und erhbhte sich bis zum Zusammenbruch 
des K o nigreiches noch auf rund 300 000 Tale!"! ') U nbe-

') Geselz-Bullelin 1809. Nr. 14. 
' ) d. d. 25. H. 1813. K. Sl. A. 
3) Prarekt an General-Dil'eklor der Amortisationskasse, d. d. 9. 

Xl. l81O. 1<. Sl. A. 
t) F. C. Th. Pideri t, Geschichle der Irau pt- und Residenz-Sladl 

Cassel. 2. AuOage. Cassel, IB82. S. 347. 
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rueksiehtigt ist dabei die grolle Zabl der F orderungen, 
die von I{aufieuten, Fuhrleuten llSW. flir geleistete Lie fe
rungen, Fuhren u. a. erhoben wurden und die sich in 
vollem U mfang kaum mehr feststel1en lassen, da sic te ils 
bei der l\1airie, teils bei der Verpflegungskomrnission, ge
legentlich auch bei der Pr~lfektur angcmeldet wurdell, und 
da diese BehOrden cs Jiebten, diese Akten hin- und her
zllschieben, urn die Verhandlungen in die Lange zu zichen 
und die Zahlungen mogliehst lange ZtI vertagen. Wie 
lange die Lieferanten tcilweise wartcn tllu13ten, zeigt das 
Beispiel des Sehmiedemeisters Debus, der in den J ahren 
1807- 1813 fltr Reehnung del' Stadt Sehmiedearbeiten im 
Gesamtbetrag von 409 Reiehstalern ausgeluhrt halte. Nur 
seinem unermiidlichen Drangen hatte er es zu verdankcn. 
dall ihm in derselben Zeit in viermaJigen Absehlagszah
lungen 165 Taler ausgehandigt wurden, und noeh im Jahr 
1816 belief sieh seine F orclerung auf 244 Taler! ') Nicht 
besser erging es dem Metzgermeister Gunkel, der vom 
November 1806 bis zum Februar 1807 fUr das franzasisehc 
Militarhospital in der Charite 13330 Prund l<leiseh gelielcrt 
und dafnr rund 1250 Taler zu ford ern hatte. Naehdem er 
in zwei Zahlungen 350 Taler erhalten hatte, wurdc ihm 
am 10. August 1807 der Beseheid, dall der Rest von 900 
Talcrn am 6. Juli auf das stadtisehe Anlehen wr Bezah
lung angewiesen warden seL Dies war aber bereits voll
standig verausgabt, und so fiel fur ihn nichts ab als eine 
V crtr6stung fflr die Zukunft. Obwohl er nachwies, da13 
er s. Zt., tlrn das Vieh bezahlen zu konnen, Geld zinsbar 
hatte aufnehmen mtissen, daLD ihm also nicht nur der er
hofftc Gewinn entgangen, sallderll im Gegenteil betracht
li cher Schaden erwachsen war, wurde er immer wiedcr 
abgefertigt mit der BegrUndung, es seien keine Fonds 
vorhanden, aus denen diese und "viele ahnliche" J<riegs
sehulden getilgt werden konnten. Aueh er sah clas Konig
reich zusammenbrechen, ehe seine Forderung beglichen 
war '). 

Wenn aber k onigliehe Kassen Forderungen an Burger 
batten od er zu haben glaubten, danl1 ma chten sie diose 
solort mit allem Naehdruek geltend. Ein bezeiehnendes 
Beispiel dafilr ist die Auseinandersetzung, die sich zwischen 

I) Bel'echnun~ der Stadt-Kasse, d. d. H). VII. 1816. K. SL A. 
i) Eingaben Gunkels an l\'iail'e und Priifekt , sowie deren Beant

worlung, d. d. 7. (1 ). V. 1808, D. V. IS08, 16. V. 1808, 17. V. 1808, 26. 
VlI . 1813, 16. IX. 1813. K. Sl. A. 
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der O ber-Rent-Kammer bezw. der Frucht-Magazins-Ad
ministration und der Backergilde abspielte. 

Als am 1. November 1806 franzosische und hollan
dische Truppen vor Kassel standen uncI sofortige, aus
reichende Brotlieferungen verlangten, waren ernste l\IIaf~
regeln zu befilrchten, wenn der Forderung nicht unver
zoglich entsprochen wurde. Es blieb daher nichts anderes 
ilbrig, als alle bei den Backern vorhandenen Vorrate mit 
Beschlag belegen und - ohne Bezahlung - den Truppen 
ilberweisen zu lassen; aulDerdem wurden die Backer unter 
Androhung schwerer Strafen van der Poli zei dazu ange
halten, in der Nacht vom 1. auf den 2. November un
unterbrochen zu backen. Das fertiggestellte Brot wurde 
wiederum ohne Bezahlung weggenarnmen, und so ging es 
fort, bis der gesamte Mehlvorrat aufgebraucht war und 
auf die Fruchtbestande, die au f den herrschaftlichen Boden 
in Walclau lagerten, zu rnckgegriffe n werden rnulDte. Un
gcachtet cler eingehencl begrOncleten Bcdenkcn wllrc1en 
die Backer gezw un gcI1, sie ohne Bezahlung anzunehmen 
und zu verarbeiten; es wurde ihnen aber zugesagt, daC 
illllen aus der schlechten Beschaffenheit der Frilchte keinerlci 
Schaden erwachsen und dal, die Bezahlung der Backkosten 
sichergestellt \Verden soUte. Obwohl auch jetzt wieder das 
noch heiJ3e Brat nicht nur van den dazu ermachtigten 
hessischen und fran zosischen, sondern auch von den fran
zosisch-holla ndischen Behorden, die s i ch allein mit clem 
Degcn in der Hand aU5wiesen, weggenommen und sofort 
in cJie :Magazine verbracht wurde, gelang es den Backern 
doch, sich fur den grollten Teil des abgelieferten Brotes 
Bescheinigungen zu verschaffen. "Gleich clamals alsbald" 
reichten sie diese der Ober-Rent-Karnmer ein unter ge
nauer Berechnung ilber die Verwendung des gelieferten 
K orns, wobei der Nachweis gefUhrt wurde, dalD sie dies 
blo13 zum Verbacken empfangen, also nicht etwa filr den 
e ignen Bedarf erworben und clalD sie davon nur soviel 
zu ihrem Nutzen verwendet hatten, als notig war, urn sich 
nicht nur fUr die augenblicklichen Unkosten bezahlt zu 
machen, sondern sich auch fUr die fruheren Verluste schad
los zu halten. Dazu hatte sie die Verpft egungskommission 
im Laufe der Verhandlungen ausdrlicklich ermachtigt 
offenbar g laubte sie nur auf diese Weise die Backergilde 
filr die U nkosten, die ihr erwachsen waren, und fUr die 
Verluste, die s ie hatte auf sich nehmen rnUssen, entscha
digen zu konnen. 
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Trotzdem stell te am 23. Februar 1808 die Frllcht
magazins-Adrninistration der Backergikle die damals ent
nommenc,ll 1745 1/2 Viertel Korn mit je 4 H .. cichstalern unci 
230 Viertel Weizen mit je 6 1/2 Reichstalern in Rechnung 
und verlangte die sofortige Bezahlllng von 8477 Talern. 
Es traf si eh sehr gllieklich, daJo die Mitglieder der Irliheren 
Verpfiegungskommission noch samtlich erreichbar warcn 
und bei ihrer Vernehmung den Tatbestand c1urcl1\veg zu 
gunsten der Backer besUitigen konnten. Die Administration 
mu13te daher, so schwer cs ihr auch ankommen machle, 
ci nc Forderung fallen lassen 1), die sic gar nicht hatte er
heben dUrfen, wenn sic die vorhandenen Nachweise sorg
faltig und unbefangen geprlift hatte. 

Die Lieferung der fOr die einquartierten Truppen 
beni;tigten Verpflegllng bildete iiberhaupt eine standige 
und schwere Sorge der Stadtverwaltung, die es nicht 
wagte selbst dafiir zu sorgen, da in Kassel, wo Ackerbau 
und Getreidehandel fehlten, keine g ro1Deren Magazine vor
handen waren, und da bei den sich daraus ergebenden 
Schwierigkeiten ernstere Reibungen mit den militarischen 
BehOrden zu beflirehten standen. Sie gegen Entschadigung 
den Einwohnern unmittelbar aufzuerlegen, \Vie die west
falische Verordnung grundsatzlich verlangte, war nur so 
lange durchzufiihren, als diese nicht uber ihre Leistungs
fahigkeit hinaus in Anspruch genommen wurden. In solchen, 
reeht haufigen Zeiten blieb niehts anderes iibrig, als trotz 
der wiederholten ungunstigen Erfahrungen Unternehmer 
heranzuziehen und durch sie den Quartiergebern die v.or
geschriebenen N ahrungsmittel liefern zu lassen, so wenig 
dies Verfahren auch geeignet war, den berechtigten An
spruchen der Beteiligten zu genugen, und so sicher es 
immer wieder dazu fuhrte, die ohnehin betrachtlichen I<.osten 
in die Hohe zu treiben und dam it letzten Endes die Stadt
kasse zu belasten. 

Grade sieben] ahre hat die Fremdherrschaftin hessisehen ' 
Landen gedauert, und seehs davon ist Kassel die Hauptstadt 
des westfalisehen Konigreiehes gewesen. Mogen aueh der 
prachtig auftretende Hol, die bedeutend vermehrten Ver
waltungs- und militarischen Behorden vielfach neue Er
werbsmoglichkeiten mit sieh gebracht und wohl auch man-

1) E ingaben und Berichte del' Frucht-Magazins-Adminjstralion, 
del' Ober*Rent-Kammer, del' Backel'-Gilde und del' Verpnegungs-Kom
mission, d. d. 23. 11. 1808, 22. UL 1808, 24. 111. 1808, 2. IV. 1808, o. IV. 
1808, 18. IV. 1808. K. St. A. 
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chem Ein,vohner willkommenen Verdienst geboten habe n 
- der daraus entspringende Gewinn wurde aufgewogen, 
wenn nicht Uberholt von den unerhorten Lasten, die gewiLD 
zum Teil in der schweren Zeit begrundet und darum un
abwendbar waren. Sache einer sorgsamen und ernstlich 
auf das Wohl der Bevolkerung bedachten Regierung ware 
es aber gewesen, mit alIen l\Ilitteln dafiir zu sorgeo; da13 
die unvermeidlichen Bedruckungen nach I\1oglichkeit er
leiehtert und ertraglieh gernaeht wurden. Tatsachlieh hat 
aber die westfalische Regierung - wenn auch durch die 
von Anfang an verfehlte Finanzverwaltung gedrangt -
alles getan, urn die Not der Zeit von sieh, d. h. von dem 
ganzen L and auf dessen einzclne Teile abzuwalzen und 
dadurch eine schwer empfllndene Ungleichma13igkeit in 
der Belastung herbeizufUhren. Das Ergebnis einer so1chen 
Politik zeigt sieh deutlieh in dem Beispiel cler Staelt Kassel, 
deren Schuldenlast in diesen wenigen J ahren auf de n zwan~ 
zigfachen Betrag gestiegen war. Es bedurfte eiller ganzen 
Reihe van neuen Steuern, die neben all der sonstigen Not 
die BUrger sch\ver belasteten, urn nur die Zinsen aufzu
bringen , und es verging nach manches Jahr, bis die Falge n 
der wcstHilischen Zeit durch sorgfaltige Verwaltung und 
unmittelbare Unterstiltzung van seiten des Staates ilber
wunden wurden . 

• 

• • 

• 
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