
• 

• 

• • 

Die Kolonien cler Refugies in Hessen-Kassel 
uncl ihre wirtschaftliche Entwicklung 

im 17. uncl 18. J ahrhunclert. 
Von 

Rudolf Schmidmann . 
• 

In Ita I t s v er z ei chnis. 

Vorwort. Literatul'yerzeichnis. 
Einleitung: Die Aufbebung des Edikts yon Nantes und deren Folgen 

fUr Frankreich. . 

. I. Ab s ch nit t: Die Refugies in Hessen-Kassel im allgemeinen. 
Einleitung: Beziehungen Hessen zu den franzosischell Protestalltell 

yor 1685. 
. 1. Kapitel: Die Anwerbullg der Refugi es durch Lalldgraf Karl. 

2. Kapitel: Einwanderung, Aufnahme und Ansiedlung del" Refugies 
in Hessen-Kassel. 

3. Kapitel: Die Gesamtzahl del" in Hessen-Kassel eingewanderten 
Refugies. 

4. Kapitel: Die wirtschaftliche Lage der Einwanderer. 
5. Kapitel: Die Kollekten und sonstige Unterstiitzungen fiir die 

Refugi es. 
6. Kapitel: Die PriviJegien del' Refugies in Hessen-Kassel. 

a) Die wirtschaftlicbe Sonderstellung 
b) Die politische nnd rechtliche Sonderstellung 
c) Die kultnrelle Sonderstellnng (Kirche und Schule) . 

7. Kapitel: Das Verhaltnis der RMugi es zu den Einheimischen nnd 
die allmahliche Verschmelzung mit diesen. 

n. Ab s ch nit t: Die einzelnen Kolonien del' RMugies in Hessen-Kassel. 
1. Kapitel: Die Kolonien del' ersten Griindungsperiode (1685 1688) . 

a) Die franzosische Kolonie in Kassel 
b) Die franzosischen Kolonien im "Niederfiirstentum" (Nieder

hessen) : Karlsdorf nnd Mariendorf 
c) Die Kolonien im "Oberfiirstentum" (Oberhessen) : Marburg und 

Franenberg, Schwabendorf, Hammonshansen (Lnisendorf), Hertings
. hausen und W olfskante. 

2. Kapitel: Die Kolonien der zweiten Griindungsperiode (1698 1701). 
a) Helmarshausen nnd Karlshafen 
b) Kelze und SchOneberg 
c) W olfhagen nnd Leckringhansen 

. d) St. Ottilien 
e) Gotzmanns (Gethsemane) 
f) Treysa nnd Frankenhairi. 

8* 
• 

• 

• • 

• 

• 



• 

116 
• 

• 

Inhaltsverzeichnis • 

3. Kapitel: Die Koloni en deI dritten Griindungsperiode (1720-1722). 
a) Todenhausen und Wi esenfeld 
b) Gottstreu und Gewi ssenruh. 

4. Kapitel: Die von La ndgr'1f Friedrich n. im Jahre 1775 angelegte 
franzosische Koloni c Friedrichsdorf. 

• 

Ill. Ab s ch nit t : Die RCfugies im Wirts chaftsleben Hessen-Kassels. 
Einleitung: Hessens wirtschaftli che Lage vor der Einwanderung der 

Refugi6s. 
1. Kapitel: Die RMugi6s in Tndll stri e und Gewerbe 

• 

a) Refllgies . in del' 'I'cxtilinclustri c 
1. Wollindustl'i e : F ranzos ische Garnspinner, Tuchweber llnd Tuch-

manufak turi stcn: fr:.lJlzos ische Strumpfweber, Hutmacher 
2 . Leineninclu st ri e : Leinwcber und Fl achsspinner ; Zwirnspinner 
3 . F ranzosische Teppichweber 
4. Franzo sische Bortenwirker 
5. Seidc llindustri e; F ranzosische Maulbeerpflanzer und Seiden

weber 
6. Franzosische Schneider 
7. Franzosische F lirber und Bleicher. , 

b) Refugies in der Lederindustrie 
1. Franzosische Lohgerber 
2. Franzo sische Lederarbeiter (Schuhmacher usw.) 
ll . Franzosische Hand schuhmacher. 

c) RMugi es in der MetaUindustrie 
1. RMugies im Berg- und Hlittenwesen 
2. Franzosisch e Metallarbeiter 
3. Franzosisch e Goldschmiede und Juweliere 
4. Franzosische Uhrmacher. 

d) Die RMugies in verschiedenen kleineren Industrien und Gewerben: 
Franzosische Knopfmacher, Spiegel- und Glasmacher, P apier
fabrikanten, Lichte-, Seifen- und Ol-Fabrikanten, P eriicken
mach er, Tabaldabrikanten, Buchdrucker und Buchhlindler , 
Fabrikanten fUr Federn und klinstliche Blumen, Backer, 
Metzger und Koche, BauaTbeiter, Bierbrauer usw. 

2. Kapitel: Di e Re£ugi es im Handel: F r anzo sische Kaufleute. 
3. Kapitel: Die RMugi es in der Landwirtschaft ; Ack erbau und Glirtnerei. 

SchluJ3wort. • 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 



Vorwort 117 

Vorwort. 
Die vorliegende Arbeit so11 keine vollstandige "Ge

schichte der franzosischen Kolonien in Hessen-Kassel" sein, 
denn eine solche wurde ihren Rahmen uberschreiten. Das 
schlieBt nicht aus, dalO man doch auch in einer solchen Arbeit 
auf die allgemeine und besondere Geschichte der Kolonien 
eingeht, ja eingehen muB. Meine Hauptaufgabe ist a11er
dings erst im zweiten Teil des Themas ausgedruckt, namlich 
in den W orten "ihre wirtschaftliche Bedeutung". 

Fur den objektiv gerichteten Historiker steht fest, dalO 
neben dem geistigen der materielle Schaden, den Frankreich 
durch die Auswanderung der RMugies erlitten hat, sehr 
groB war; entsprechend grolO muB im allgemeinen der Nutzen 
gewesen sein, den sie den Staaten gebracht hat, die die 
Fluchtlinge aufnahmen. Sicher feststellen kann man ihn im 
einzelnen wegen der groBen Zerstreuung der Refugies und 
der daraus folgenden U nubersichtlichkeit nicht mehr uberall. 
Deshalb ist auch die Bedeutung der Refugies fur einige 
Lander sehr umstritten; am ehesten steht sie fest fur die, 
die eine grolOe Anzahl der Einwanderer aufgenommen haben, 
z. B. England, Holland und die Schweiz. In Deutschland 
waren es hauptsachlich Brandenburg und Hessen-Kassel. Fur 
Brandenburg ist die wirtschaftliche Bedeutung der Re£ugies 
von der einschlagigen Literatur im allgemeinen anerkannt 
und auch fast durchweg im einzelnen nachgewiesen worden. 

Fur Hessen-Kassel wird sie zwar mehr oder minder 
hervorgehoben, von einigen zu gering angeschlagen, von 
anderen wieder ubertrieben, aber doch nur selten im einzelnen 
nachzuweisen versucht. Dies zu tun war die Aufgabe meiner 
Arbeit. Ihre Losung war nur moglich auf Grund eines 

, eingehenden Studiums der zum grolOten Teil im Marburger 
Staatsarchi v liegenden Akten uber die Refugies, die aller
dings fur die erste und wichtigste Zeit (von 1685 bis etwa 1730) 
sehr luckenhaft sind. Sehr gem hatte ich hier noch mehr uber 
die wirtschaftliche Betatigung erfahren. Nach dem AbschlulO 
des Quellenstudiums und zu seiner Erganzung habe ich eine 
14 tagige Studienreise unternommen, durch die ich fast a11e 
in der ehemaligen Landgrafschaft Hessen-Kassel gelegenen 
"franzosischen Kolonien" kennen lernte und noch manche 
wertvolle Erganzung zu meiner Arbeit erhielt. 

Meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. Ha p k e in 
Marburg, verdanke ich die Anregung und manche wertvolle 
Hilfe bei dieser Arbeit. Zum besonderen Dank fUhle ich mich 
verpflichtet dem Herrn Direktor und den Herren Beamten und 
Angeste11ten des Marburger Staatsarchivs fUr die Hilfe, die sie 
mir zur Auffindung und Benutzung der Akten geleistet haben. 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

118 Literatur 

Literatur 1
) , 

I m mic h , W. Geschichte des europi1ischen Staatensystems von 1660 
bis 1789. Mtinchen 1905. 

v. Ran k e, Leopold. Franzosische Geschichte, vornehmlich im 16. und 
17. Jahrhundert. Stuttgart uud Ti:ibingen 1852 186l. 

L a vis se, Ernest. Histoire de Franye, lld. VII, von L a vis se, Paris 
1905/6. Bd. VIII, von S agn a c, Paris 1918 . 

Ha use r , Henri. TravaiJleurs et marchands dans l 'ancienne France. 
Paris 1920. 

M art in, Get·main. La Gnmde industrie sous le Regne de Louis XIV. 
Paris 1899. 

See, Henri. L'evolution commerciale et industrielle de la France. 
Pari s 1925. 

FaT n a m , 1I.cnri W. Die innere franzosische Gewerbepolitik von Colbert 
bis Turgot. Leipzig .1878. 

M an n , Fritz Karl. Der MarschaJl Vauban und die Vo1kswirtschaftslehre 
des Absolutislllus. Miinchell und Leipzig 19 L4. 

v. Pol e nz, Gottlob. Geschichte des franzo s ischen Calvinismus. Gotha 
1857 1869. 

Ben 0 it, Elie. Histoire de fCdit de Nantes. T. 1-3, DeUt 1693-1695. 
Do u en, Orentin. La revocation de r edit de Nantes. Bd. 1 3. Paris 

1894. 
v. Ho 1 s t, H. Ludwig XIV. und die Hugenotten. Hi st. Zeitschr. XV, 1866. 
S ch 0 tt, Theodor. Die Aufhebung des Ediktes von Nantes. Leipzig 1885. 
We i ss, Charles. Histoire des refugies protestants de France. .. Paris 

1853, 2 Bde. 
deS ch i ck 1 er , F. Les eglises du refuge. (Extr. de l'Encycl. des sciences 

re1ig.) Paris 1882. 
Beuder, F. Geschichte der Wa1denser. Ulm 1850 . 

. K u h n, Waldemar. Klein bi:irgerliche Siedlullgen in Stadt und Land (mit 
ausfilhrlichem Literaturverzeichnis). Mi:inchen 1D21. 

M a r x, H. Die franzosischen Ansiedlungen in Deutsch1and. Leipzig, 
Turmverlag 1913. 

To 11 in , H. Die franzosischen Kolonien im Deutschen Reiche. Gotha, 
im \ ' et-lag "Deutsche Erde" 1902 (m it Karte von Langhans). 

An c i 11 0 n, Charles. Histoire de l'etab1issement des fran yois refugies 
dans les etats de Son Altesse Elect. de Bralldebomg. Berlin 1690. 

Er III a n et Re c] a Ill. Memoires pour servir it l'histoire des RMugies 
franyois dans les etats du Roi. 1785 1787, 7 Bde. 

Die t e r i c i, Wilhel m. Die Waldenser und ihr Verhi1ltnis zum preuBischen 
Staate. Berlin 183l. 

Re y er, C. Geschichte der franzosischen Kolonien in PreuBen. ' Berlin 
1852. 

13 e he i m - S ch war z b a ch, M. Hohenzollernsche Kolonisationen. 
Leipzig 1874. 

Mu re t Ed. Geschichte der franzosischen Kolonien in Brandenburg
PreuBen. Berlin 1885. 

R 0 n in , Daniel. U rkunden zur Geschichte der Waldenser-Gemeinde 
Pragelas. Magdeburg 1911. 

I) Das Literaturverzeichnis ist nach dem Verlauf der Arbeit geordllet . 



• 

• 

Literatur 119 

Leclerq, Jean Bapt. Une eglise reformee au 17. siecle ou Histoire de 
l'eglise wallonne de Hanau. Hanau 1.868. 

C uno, W. Geschichte der wallollisch-reformierten Gemeillde zu Hallau a.l\L 
Geschichtsbll. des dtsch. Hugenottellvereills, Zehllt VIII, Heft 1. 

K ii hI er, Karl-Friedrich. Die RMugi es und ihre Kolonien in PreuBen 
und Kurhessen. Gotha 1867. 

v. Rom me 1, Chr. Geschichte von Hessen. Kassel 1823. 
M ii n s ch er, Friedrich. Geschichtc von Hessen. Marburg 1894. 
v. A p pe l, F. Die Politik des Landgrafcn Karl von Hessen-Kassel bis 

zum Ausbrnch des Spanischen Erbfo]gekrieges. I-Iessenland 1908. 
Winkelmann , Joh . Just. Griindliche und wahrhafte 13cschreibung der 

Fiirstentiimer Hessen und Hersfeld. Kassel 1774. 
S a m m I u n g fiirstl.-hessischer Landesordnungen und Ausschreiben, bes. 

Bd. Ill. (L. O. 1II) . 
En gel h a r d, R. Erdbeschreibung der hessischen Lande. Kassel 1778. 
La n d a u, Georg. J3eschreibung des Kurfiirstentums Hessen. Kassel1842. 
Cas par son, W. J. C. G. Kurze Geschichte samtlicher Hessen-Kassel-

scher franziisischen Kolonien. Kassel 1785. 
v. Rom m el, Chr. Znr Geschichte der franziisischen Kolonien in Hessen

Kassel. Kassel 1857. ' 
He i 1 m ann , A. Die franziisischen Kolonien in Hessen-Kassel. Ztschr. 

"Die franziisische Kolonie", Jahrg. 1888, 131. 3. 
Dun k er, A. Die Aufnahme der RMugi es in Hessen-Kassel durch den 

Landgrafen Knrl im .Tahre 1685. (Vortr. veriiffentl. i. d. "Kasseler 
Zeitung", Nr. 300-:-305, .Jg. 1885.) 

He u 13n er, A. Die franzosischell Landkolonien in Hessen. (Nach den 
Inspekturprotokollen von 1737 u. 1738.) "Kasseler Post" vom 5. 12 . .. 
Juli 1925. Sonutags-13eilage. 

Eb e r h ar d. Die Aufnahme bedrangter evangelischer Glaubensgenosscn 
in Hessen-KasseI. (KasseIer Post v. 26. 7. 1924.) , 

Se h m ink e. Vet'such einer umst~indJichen Beschreibung der Stadt 
Kassel. 1767. 

Pi d e r it, F. K. Th. Geschichte der Haupt- und Residenzstadt Kassel. 
Kassel 1844. 

13 run ne r, H. Geschichte der Residenzstadt Kassel. Kassel 1913. 
He u 13 n er , Alfred. Die franziisische Kolollie in Kassel. Magdeburg 1903. 
Go n ne r m ann, Ella. Das Tal von Queyras und Abri es, die Heimat-

gemeinde von · Karlsdorf in Hessen. Hessenland 1927. Heft 5 u. 6, 
P faH, F. Karlsdorf, die alteste franz . Kolonie in Hessen. Hessenland 

1915, Kassel 1916. 
F r i e sI and, K. Mariendorf, eine Waldenser Kolonie. Ztschr. d. Ver. 

f. hess. Gesch. u. Landesk. 1896. 
He u 13 ne r, R. Chronik der KoIonie SchwftbendorL Ztschr. d. Dtsch. 

Hugenottenvereins, Zehnt VIII, H. 6. 
Win t z er, E. Geschichte der franz. Kolonie Frauenberg. Ztschr. d. Ver. 

f. hess. Gesch. u. Landesk. XXXIII. Jg. • 
Br u n ne r, H. Ein Protokoll der franz. Kol. zu Helmarshausen vom .Tahr 

1700. Ztschr. d. Ver. f. hess. Gesch. u. L. N. F. 24. 
F ran k e. Die Geschichte der Stadt Karlshafen. 1890. (Neu hrsg. von 

W. Sostlllann, 1928.) 
deL 0 r me. Ausziige aus den Kirchenbiichern der franziisisch-reformierten 

Gemeinde Karlshafen. Ztschr. d. Dtsch. Hug.-Ver. XIII, D. 
Mo n a r d, M. Die Mayenze in der franz. KoIonie Kelze. Hessenland, 

Jg. 1907. 

• 



• 

• 

• 

120 Literatuf 

P faH, F. Schi.ineberg, eine Kolonie del' Waldenser im Lauf zweiel' Jahr-
11llnderte. Hesseuland 1917, nl'. 31. 

S c h m it t, I-I. Zur Geschicllte der fmnz. Kolonie Frankenhain, Hessen
land XV, 1901. 

Her wig, Fr. Gottstreu and Gewissenruh, zwei Waldenser-Kolonien an 
der Weser. Kassel 1922. 

Gr e be, E. R. Franz. Kolollien unter Landgraf Friedrich n. Ztschr. d. 
Ver. f. hess. Gesch. u. L. 1901. 

D am m, L. A. Die Entstehung de!" J-Iugenotten-Kolonie Friedrichsdorf und 
ihre Entwicklung ZllIn cloutschen Dorf, 1925. 

J a k 0 b i, L. A. Hugenottcn u od dll Ry. (Vortrag, gedruckt in der 
Oasseler Allgemeinen Zoitung yo m 11. Okt. 1908.) 

G e rl and, Otto. Goschi chto I1u genottischer Familien. I: Die Familie 
Grandidier. Bcr.lin 1891. Jll: Die Familie du Ry. Berlin 1893. 

Win tz e r , E. Dcnis P"pin in Ma.rbnrg. Hessenland 1898. 
G er 1 an d , E. Ubcr di e Kana,lprojokte UJld Anlagen des LllindgrafeiL Karl. 

Ztschr. I. hess. Ceseh. 11. L. 1882. N. F. 9. 
v. Drach , A. Jl ess ische 'I'eppi ch wirkerei, ebd. Jg. 1888. 
Wi ck, WUh. La,lld esherrli che E isen hi.itten und Hammer. . Ebd. Suppl. 16. 
Wit z e J, G. Gcwe rbcgcschi chtli chc SLucli cll Zllr niederHindischen Ein-

wa.nd erung :in DcutsehJancl il11 I G . . 1 h. Diss. :&'brbnrg 1910. 
Braun s, K. Kurhessische Gewerbcpolitik irn 17. n. 18. Jh. Diss. Ma,r

bnrg 1911. 
L e r eh, Hans. I-Iessische Agrargeschicl1te im 17. u. 18. Jh. (Diss. Mar

burg) als Bnch Hersfeld 1926. 
Web er, Max. Die protestantische Ethik und del" Geist des Ka.pita.lismus 

(Arch. f. Sozialwissenschaft uud Soz ial ethik 1905). 
W il n s c h , Georg. Eyangelische Wirtschaftsethik Tilbingen 1927. 

Un g e cl ru e k t e Que 11 e n. 

a) Handschriftell: 

Im Staatsarchiy Marburg: 

Le n n e p, Ursprung und hentige BeschaHenheit samtlicher franz. Koloni en 
in den ftirstl.-hessischen Landen 1780, Oberel' Stockhaussaal (0. St. S.) 
7490. 

S t rip pe 1 m ann, Aufnahme del' Hngenotten in Hessen-Kassel. H 103 a. 
" Oollektaneen zur Geschichte Landgraf Karls. H 51. 

Rom me 1, Oollektaneen zur Geschichte Landgl'af Karls. H 90. 
S t r i e d er, Oollektaneen zur Geschichte der hess. Industrie und Ver

Wa.ltllllg. H 47. 

In del' Landesbibliothek zu Kassel: 
• 

Br u nn er, Oollektaneen zur Geschichte der hess. Gewerbe (1677 H.) 4 ~ 

" 

Ms. Hass. 321, 1. Abt. H 3 (Brunner, Ooll.). 
Oollektaneen tiber die Refugies (OolL Ref.) 4 0 Ms. Hass. 321, 

1. Abt. F 2. 
Ans dem N achlaB von Dr. O. Wintzer in Marburg: "Geschichte del' 

franzosischen Kolonie in Marburg". 

• 

• 



• 

• 

Literatur 

IJ) Akten: 

lIll Staa.tsarchiv :M arb!] rg : 

• 

121 

1. Akten des Cas s eler G e heiIll en 

" " " " 

" " " " 

Ra te s 

" 

" 

(G. R): Abt. Kolonien. 
Oberer Stockhaussaal 
(0. St. S) Gefach 7490. 
Gewerbewesen. 

11 )l" II 1) 
un registriert. 

2. Akten des Kammerarchivs (K. A.). 
Abt. XXV: Franzosische Kolonien, Mittl. St. S. GeL 4062- 4064. 
Abt. 25: Fortsetzung der vorigen. 
Abt. XXXVI: Gewerbe und Manufakturen, M. St. S. Gef. 4J 16- 4138 

Generalia. 
Abt. 36: M. St. S. 3150 fi. , Forts. der vor. 
A bt. III: Bergbau und Hiittenwesen. Generalia u. Abt. 3 . 
Abt. LIII: Tabakbandel u. a. 

Einiges aus den nul' nach AIlltern geordneten Bestii.nden 
(K. A. M. St. S.). 

3. Akten def Ortsrepositur Kassel (Ortsrep.) 
4. Akten der Gewerberepositur (Gewerberep.) O. St. S. 
5. A k ten a u s de m Po li t i se hen Arc h i v de r he s s. La n d g r a fen. 
6. A k ten des La n d a use hen N a chI ass .e s. 
7. Kirchenbiicher der beiden franz. Gemeinden in Kassel. 

Kataster- (SaaI)bueh von Karlsdorf und Flurkarte von Wiesenfeld. 
Katastervorbeschrei bungen zu einzelnen Kolonien. 

Aus der Landesbibliothek zu Kassel: 
Aus den Manuscripta Hassiaca. (Ms. Hass .): 
Akten der franz. Gemeinde zu Karlshafen. Fol. 363. 
Akten, die Stadt Karlshafen betreffend. Fo1. 394. 
Briefe an Landgraf Ernst, 4 0 248, Franz. Protestanten in Kassel. 

Aus dem Landesmuseum in Kassel: 
Akten def Rektifikationsrepositur: Acta Generalia A N r. 126, 154, 157 '). 

Aus der Pfarreirepositur der Obernenstii.dter Gemeinden 
in Kassel: 

• 

Die Inspekturprotokolle aus den Jahren 1724 u. 1732 (Inspekt. Prot.) 
• 

A us der Ge III eind erep 0 si tur (Biirgerm eisteram t) Marien
do rf: 

Steuerbuch von 1773, Reglement pour le village de Mariedorff, Ge
meinderatspro tokoll e. 

Aus der Gemeindereposituf Gewissenruh: 
. Gemeindeordnung von 1722. 

A u s den P far rei rep 0 sit u r e n verschiedener Kolonien die Kirchen
biicher und Konsistorial- (Presbyterial-) Protokolle . 

• 

' ) Diese Akten konnte ich erst nach AbschluB meiner Arbeit ein
sehen; sie Jiegen jetzt im Staatsarchiv Marburg. 

• 

• 

• 



( 

, 

, 

• 

• 

122 Rudolf Schmidmann 

• 

E i n 1 e i tun g. 

Die Aufhebung des Ediktes von Nantes und deren 
Folgen fUr Frankreich. 

Durch den ungunstigen Ausgang der Religionskriege, 
die si ch durch die zweite Halfte des 16. und die erste Halfte 
des 17. J ahrhunderts hinzogen, hatten die H ugenotten auf
gehort, in Frankreich eine selbstandige politische Partei, 
gewisserma16en einen Staat im Staate, zu bilden. Mit , dem 
Verlust ihrer politischen Macht und ihrer letzten Sicherheits
platze waren sie bein ahe vogelfrei geworden. Zwar bestand 
das Edikt von Nantes zunachst noch, aber nur auf dem 
Papier; in Wirklichkeit nahm man ihnen eins ihrer Rechte 
nach dem andern ; von Gleichberechtigung mit den Katholiken 
war schon langst nicht mehr die R ede . So wurden sie nach 
und nach von alIen Beamtenstellen, ja schlieBIich auch von 
freien Berufen, wie dem Arzte- und Apothekerberuf, aus
geschlossen 1). Da blieb ihnen nichts anderes ubrig, als sich 
in der Industrie und im Handel zu betatigen, bis nach dem 
Tode Colberts Ludwig XIV. verordnete, da16 die protestan
tischen Kaufleute ihre Laden schlie16en mu16ten und in die 
Zunfte nur noch Katholiken aufgenommen werden durften 2). 
Die Reformierten hatten in Frankreich in Industrie, Gewerbe 
und Handel eine ziemlich gro16e Verbreitung und Bedeutung. 
Das wurde von Leuten mit einem weiten, nicht vom Reli
gionsha16 getrubten Blick fruhzeitig erkannt. Colbert ent
ging zwar nicht den Vorurteilen seiner Zeit uber die Pro
testanten, aber er unterdruckte seinen HaB, da er ihren 
N utzen fur die Industrie erkannte 3). So bewirkte er die 
Aufnahme hollandischer Reformierter und trat immer fur 
die Aufrechterhaltung des Edikts von Nantes ein. Anders 
dagegen Louvois, der im Bund mit der Frau von Maintenon 
und der katholischen Geistlichkeit den alternden und urn 
sein Seelenheil besorgten Ludwig XIV. zu den bekannten 
Bekehrungsversuchen, wie den Dragonaden, und schlie161ich 
am 28. Oktober 1685 zur Aufhebung des Ediktes von 
N antes trieb. . 

Die schadlichen . Folgen dieser Ma16nahme fur Frank-
reich mu16te er erst nach der daraufhin erfolgenden Massen-

") V gl. Benoit S. 818 ; Weiss S. 30: Erman et Reclam Bd. I S. 179. 
2) V gl. Schott S. 50. 
S) V gl. Martin S. 203; Weiss S. 77 ; ahnlich Vauban . 
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auswanderung erkennen. Aber die Versuche, z. B. durch 
scharfe Bewachung der Grenzen die Fhichtlinge zuruckzu
halten oder wenigstens einige von den vielen verlorenen 
Arbeitskraften aus dem Ausland zuruckzurufen 1), muBten 
erfolglos bleiben. 

Die Folgen der Aufhebung des Edikts, hauptsachlich 
die Entvolkerung ganzer Gegenden und Stadte, machten 
sich besonders auf wirtschaftlichem Gebiet stark bemerkbar. 
Man kann sie heute nur erkennen, wenn man die wirtschaft
liche Lage Frankreichs vor der Aufhebung des Edikts und 
nach derselben betrachtet. 

Wie groB die Zahl der Protestanten in Frankreich vor 
der Auswanderung war, ist nicht sicher zu sagen. Man · 
kann nur feststellen, in welchen Gegenden die Bevolkerung 
amstarksten von Protestanten durchsetzt war. Das war der 
Fall im Languedoc, in der Guienne, in Poitou, in der Dau
phine, in der Normandie, in ' der Gegend von Sedan, in Gec 
und Bearn, also hauptsachlich im Sudosten, im Sud- und 
Nordwesten Frankreichs. In diesen Gegenden waren Acker
bau, Handel und Ind ustrie besonders hoch entwickelt, und 
das war in erster Linie auf die Protestanten zuruckzufUhren. 
An der Landwirtschaft hatten ~ie verhaltnismaIDig den ge
ringsten Anteil, aber doch hatten sie, besonders im Langue
doc, im Vivarais und in Bearn durch zahe Arbeit aus wusten 
Strecken fruchtbares Land geschaffen 2); in starkerem MaIDe 
waren sie am Gartenbau beteiligt, besonders in der Gegend 
von Metz. Sehr erheblich waren sie im Handel, und zwar 
vorwiegend im Exporthandel, vertreten. In den Hafenstadten 
der Nord- und Westkiiste Frankreichs, La Rochelle, Bour
deaux, Nantes, Dieppe, Rouen, Calais, waren die groBen 
Handelshauser in ihren Handen. Die Metzer Protestanten 
vermittelten den Handel mit Deutschland 3). Der Wein
handel war in manchen Gegenden ganz in ihrer Hand. 
Am meisten waren sie an Gewerbe und Industrie beteiligt. 
Sehr viele Fabriken gehorten ihnen, z. B. Tuchfabriken in 
.Abbeville, Mezieres, R ethel, Reims und Caudebec, Seiden
fabriken in Lyon und in Languedoc, Gerbereien in der Tou
raine, Spitzen- und Brokatwebereien bei Paris, Papierfabriken 
in der Auvergne, EisengieIDereien in Sedan und Vrigne. 

' ) z. B. durch eine "Ordonnanz fur alIe Evangelischen, die in del' 
Grafschaft Mompelgardt und anderen Land- und Herrschaften wohnen, 
daB sie, wenll sie katholisch wel'den, freien Einzug und Abgabenfreiheit 
in def Grafschaft Burgund haben sollen". G. R. 9689. 

2) Weiss, Bd. 1 S. 30. 
3) V gl. Schott S. 29 und Weiss S. 33. 

• 
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Starker noeh waren sie im Gewerbe vertreten, besonders 
als Strumpfwirker ein franzosiseher Protestant hatte den 
Strumpfwirkerstuhl erfunden ,als Hutmaeher, Handsehuh
maeher, Lohgerber usw. Den Katholiken waren sie allein 
sehon dadureh uberlegen, dalQ sie 310, diese ab er nur 260 
Arbeitstage im J ahre hatten 1). Dazu kam ihre Auffassung 
von der Arbeit nieht als einem notwendigen Ubel, sondern 
als einer von Gott gegebenen Aufgabe, und daraus folgend 
ihr zaher Fleifo und ihre Sparsamkeit. Von groloer Bedeutung 
fur den Handel der Protesta nten war ihr Kredit im Ausland, 
besonders bei den beiden ' bedeutendsten protestantisehen 
Handelsmaehten: Engl and und den Niederlanden. Die Be
deutung der Hugenotten fur Frankreieh aber wird heute 
wie damals e rst riehti g- erkannt, wenn man sieh die ver
heerenden F olgen der L\ufhebun g des Edikts von Nantes 
und der daraus folgenden JV[assenauswand erung vergegen
wartigt. Lud wi g XIV. und di e meiste n a nderen Franzosen 
kannten die Auswirkung- dieser Folgen ni cht und hie1ten 
sie deshalb nur fUr vorubergehend. A ueh heute noeh will 
man sieh, besonders in katho1isehen Kreisen Frankreiehs, 
daruber hinwegtausehen 2), aber dem kann man mit Tat
saehen entgegentreten, wenn man a1,leh mit der Angabe 
von bestimmten Zah1en vorsiehtig sein mulQ. 

Die Betraehtungen, die von ma1Dgebenden Leuten in 
dieser Zeit daruber angestellt wurden, spreehen deutlieh fur 
die Beaeutung der Protestanten in der franzosisehen Industrie 
und fur die verheerenden Folgen ihrer Vertreibung 3). Die 
wirtsehaftliehe Vormaehtstellung Frankreiehs, die es zur 
Zeit Co1berts besessen hatte, war gemindert. Am naehst
liegendsten fur die fluehtenden Protestanten, die "RMugies" 
wie sie ziemlieh allgemein bezeiehnet wurden, waren Eng-' 
land und Holland; sie 1agen fur Industrie und Hande1 am 
gunstigsten und kamen noeh mit besonderen Privi1egien und 
UntersWtzungen entgegen. Naeh diesen beiden Landern 
flohen die meisten RMugies: genaue Zahlen 1assen sieh nicht 
angeben. In England braehten die RMugies hauptsaeh1ieh 
die Tuehweberei, besonders die Seidenweberei, in Blute, in 
Holland die W ollindustrie. Die Sehweiz war dagegen im 
weser.ltliepen nur die naehste Zuflueht fur die F1uehtlinge 

1) Vgl. Muret, Kap. I. 
2) V gL Hauser S. 51.' 
3) z. B- sieht der Marschall Vauban den Vel'lust von 80 100000 

Menschen , 30 Millionen Bargeld u. a. vgl. Mann S. 94. Die von Weiss 
S. 105-118 angefiihrten Zahlen aus den Intendantenberichten habe ich 
nicht l1achpriifen konnen. 

-
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aus Sudfrankreich. Eine ganze Anzahl von ihnen blieb je
doch dort; so wurde der Weltruf der Genfer Goldschmiede
und Uhnnacherkunst durch sie begrundet; eine genaue Zahl 
lalDt sich hier noch viel schwerer angeben, da die Schweiz 
fur die meisten Re£ugies nur Durchgangsland war. Sehr 
viel geringer war die Einwanderung nach Schweden, Nor
wegen, Danemark und RulDland. Bedeutender war wahr
scheinlich die nach Nordamerika, die sich aber um so weniger 
uberblicken lalOt, als sie zum Teil erst spater von England 
aus erfolgte und die Refugies dort sehr bald verschwanden. 

Bedeutend, wenn auch nicht so bedeutend wie die Ein
wanderung nach Holland und England, war die nach Deutsch
land. Aber lange nicht alle Staaten des deutschen Reiches 
zogen daraus ihren Vorteil. Die katholischen Lander kamen 
fur die Aufnahme von Protestanten uberhaupt nicht in Frage. 

. , 
Aber auch die meisten Lutherischen Herrschaften konnten 
ihre Intoleranz gegen die Calvinisten nicht bezwingen, um 
diese zu ihrem eigenen V orteil aufzunehmen. Nur verhaltnis
malDig wenige Staaten Deutschlands bot en also den RMugies 
eine Zuflucht, in groBem MalOe eigentIich nur Brandenburg
PreulOen, Hessen-Kassel, Hessen-Darmstadt und Wurttem
berg 1), in geringem MalOe, aber vielfach nur den kleineren 
Verhaltnissen entsprechend Brandenburg-Ansbach, Branden
burg-Bayreuth, Braunschweig-Hannover, Hessen-Homburg, 
Isen burg-Budingen, Baden-Durlach, Solms-Braunfels, N assau
Schaumburg, Schaumburg-Lippe, Anhalt-Dessau, Sachsen
HiIdburghausen, die PfaIz, die Hansestadte Hamburg, Liibeck 
und Bremen, Mecklenburg und Kursachsen 2). 

Ein Teil der franzosischen Protestanten, die Waldenser, die 
si ch dem Calvinismus angeschlossen hatten, gehorten politisch 
zum groBten Teil nicht zu Frankreich, sondern zum Herzog
turn Savoyen 3), das ab er damals ganz unter dem EinflulO 
Frankreichs stand. Auf Veranlassung Ludwigs XIV. ver·· 
trieb der Herzog Viktor Amadeus n. die schon vorher 
schwer geprUften Waldenser im J ahre 1686 vorubergehend, 
im Jahre 1698 endguItig aus seinem Land. Sie waren haupt
sachIich Bauern und und brachten ihrer Heimat durch ihre 

• 

Auswanderung grolOen wirtschaftlichen Schaderi. 
• 

1) Flil' Brandenburg kann man etwa 20000, fiir Hessen-Kasse14000, 
fur Hessen-Darmstadt und Wurttemberg je 2000 Einwanderer annehmen. 

") V gl. W ()iss, SchickJer, Marx und ToHin; bei dem letzteren haupt
sachlich eine Ubersicht iiber samtliche Kolonien der Refugies im Gebiet 
des Deutschen Reiches mit einer Karte von Langhans. 

3) Die Waldenser waren zur Zeit del' Waldellser-Kriege in die Hoch-
alpentaler Savoyens geflohen. . 

• • 
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Sie fanden zunachst Zufhicht in der Schweiz, dann haupt
sachlich in Wurttemberg, Hessen-Darmstadt, Hessen-Kassel 
und Brandenburg. 

• 

1. A b s c h nit t. 

Die Refugies in Hessen-Kassel im allgemeinen. 

Einleitung: 

Beziehungen Hess e ns zu den franzosischen 
Protestanten vor 1685. 

Die Hessen standen seit langerer Zeit in Beziehungen 
zu den franzosischen Glaubensbri.idern. Lambert von Avignon 
nahm an der Synode zu H omberg teil, Hugenotten studierten , 
an den hessischen DniversiUiten und umgekehrt; hessische 
Edelleute kampfte n in den I j ugenotte n kriegen mit; die hessi-
schen Landgrafe n trate n imm er fur die b edrangten Glaubens· 
bruder ein 1). So waren also die Beziehungen mannigfaltig, 
und es war kein Wunder, daJO il11 Laufe des 17. Jahrhunderts 
schon einige Refugies, auBer in Branden burg, sich gerade 
in Hessen niedergelassen hatten. 

In Kassel finden wir z. B.: 1628 Thomas Bourdon, 
Kramer aus Metz; 1630 Jean Honore Ferron, Schneider; 
1641 George Dumont, Kaufmann; 1644 Jean Tobou; 1648 
Daniel Gayet, Knopfmacher aus StraJOburg; 1661 Elias 
Sechehaye aus Metz, Waidfarber; 1662 Bouisson, Tuchbereiter 
aus StraJOburg; 1662 Henri Grandidier und 1665 dessen 
Vater Daniel Grandidier, Handelsherren aus Sedan ~). Rommel 
gibt noch an: 1621 Marrot, Tapetenfabrikant 3). Diese, be
sonders die Grandidiers, die noch in Handelsverbindung mit 
ihrer Heimatstadt Sedan standen, haben dann spat er ihren 
Glaubensgenossen die Wege ebnen helfen. 

1. Kapitel. 
Die Anwerbung der RHugies durch Landgraf Karl. 

Landgraf Karl von Hessen-Kassel war mit seiner "Frei
heitskonzession und Begnadigung 4)" vom 18. April 1685 

I) Schreiben Landgraf Wilhelms V. vorn 15. Juni 1628. M. St. S. 4062. 
2) Brunner S. 197 und Coli. Vg!. unten. 
3) Vg!. Rornrnel, Beilage A. 
4) " .... denenjenigen, welche sich in dero Fiirstenturn, Graff- und 

Herrschafften niederlassen und solche Manufakturen, so bif.\ dahero in 
dero Landen nicht getrieben worden, oder auch andel'e nutzliche Hand
arbeit entweder selbst machen, odeI' welche die Arbeit verlegen wollen, 
aJ/3 da sind Kauff- und Handelsleute und wer sonst el'fol'dert wira, gniidigst 
erteilen wollen." L. O. Bd. Ill. 
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der erste deutsche Ftirst, der sich offen zur Aufnahme der 
Hugenotten bereit erklarte. Wenn auch der Name "Huge
notten" od er "Refugies" in dem ganzen Aufruf nicht genannt 
ist, so geht doch aus der Art der Abfassung hervor, daB 
niemand anders als diese gemeint sind. Es traf sich gut, 
dab3 gerade die Hugenotten, die meist Kaufleute und Ge
werbetreibende waren, nach einem U nterkommen suchten, 
damals als der Landgraf ttichtige Arbeitskrafte natig hatte, 
urn sein Land wieder in die Bahe zu bringen. Es war 
wieder dieselbe Situation, wie sie zur Zeit der Einwanderung 
der Niederlander unter Landgraf Moritz bestanden hatte. 
Der erste Schritt ging auch hier nicht von den Aufnahme
suchenden aus, sondern vom Landgrafen. Ob die fruher 
Angekommenen schon angeworben waren, lab3t sich nicht 
feststeIIen 1). VieIleicht wurden sie teilweise von den schon 
1605 1620 in Kassel eingewanderten Niederlandern herbei
gezogen 2). Wesentlich ist jedoch, dab3 Landgraf Karl seinen 
offiziellen Aufruf erlieb3, ein halbes Jahr ehe das Edikt von 
Nantes aufgehoben wurde, also ehe die Haupteinwanderung 
nach Deutschland begann, und dab3 er damit der erste 
deutsche Furst war, der dies wagte. Der Grob3e KurfUrst 
gab sein Potsdamer Edikt erst am 29. Oktober 1685 3) heraus 
mit fast denselben Bestimmungen, wie sie die "Freiheits
konzession und Begnadigung" enthielt. Hessen-Darmstadt 
und Wurttemberg erlieb3en ihre Edikte noch spater und 
ganz nach dem Muster des Hessen-Kasselschen 4). 

Durch das Privileg vom 2. Juli 1685 wurde die Frei
heitskonzession in den einzelnen Punkten naher ausgeftihrt. 
Die "Concessions et Privileges" 5) vom 12. Dezember 1685 
sind fast eine wartliche Wiederholung der Freiheitskonzession, 
nur diesmal auch ausdrticklich in franzasischer Ubersetzung 
und mit einer "kurzen Beschreibung des Landes" versehen 6). 
Die wirtschaftliche Lage Hessens und besonders Kasseb ist 
aber hier in entschieden zu gunstigen Farben gemalt; ganz 
den Tatsachen entsprechend scheint nur die eingefUgte Preis
liste der notwendigsten Lebensmittel zu sein. Das Ganze 
war offenbar als Werbeschrift, als Flugblatt, gedacht, urn 
durch Kommissare unter den Hugenotten in Frankreich 

1) A. Heussner nirnmt das an. 
2) V gl. unten. 
3) In G. R. 9690 ein gedrucktes Exemplar. 
4) Hessen-Darmstadter Edikt vom 2. Mai 1699. 
5) " ... a tous ceux qui voudront s'habituer dans ses etats pour y 

exercer on faire faire manufactures qui ne s'y font point encore ... " 
6) "Brieve relation du Pays de Hesse-Cassel." 

• 
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verteilt zu werden. DaB tatsachlich solche Werbekomrnissare 
abgeschickt wurden, sehen wir erst spater, z. B. 1688 in 
der Sendung des H errn de Sailly 1) in die Schweiz, nach Genf, 
und spater des Berrn du Rosay nach Wurtternberg. DaB 
die Werbeschrift Landgrat Karls auch nach Frankreich ge
langte, ist anzun ehrn en, da das Potsdarner Edikt auch als · 
Flugblatt dort verteilt wurde, so da13 Ludwig XIV. daruber 
sehr erbost war und uberall danach fahnden lie13. Aus dern 
Vorhergehenden geht klar hervor, da13 der Landgraf die 
ersten Schritte tat, urn die Refug ies in sein Land zu ziehen, 
wenn ihrn auch von diesen g r o13e Bereitwilligkeit entgegen
gebracht wurde und sie einzeln imrner urn Aufnahrne baten. 
Jedenfalls war cs nicht so, da13 die Refugies den Landgrafen 
urn H eirn atrecht ba ten und er es ihnen lediglich aus christ
lichern Mitl e id u niCl' O pfern fur sein Land gewahrte, sondern 
er w ollte zum \\··irtschaftli chen V orteil seines Landes ge
schickte aushind ische Handwerker heranziehen, und da karnen 
ihrn di e H ugenott n g eradc recht. Also neben den religi
osen Grl'lnde n zur 1\ uf'n ahm e der bedrang ten Glaubensbruder 
waren fur ihn vor allem die volkswirtschaftlichen Grunde 
entscheidend und im besonderen sein Inter esse fur: die Hebung 
der Industrie u nd des Handels 2), 

Daher ist zu begreifen, da13 er etwas enttauscht war, 
als ein gro13er T eil der Refugies, besonders die Waldenser, 
die nach Hessen kamen, Bauern waren. Urn so rnehr ist 
anzuerkennen, daB er diese so bereitwillig aufgenornrnen hat. 

2. Kapitel. 

Einwanderung, Aufnahrne und Ansiedelung 
der Refugies in H e ssen-Kassel. 

Die Einwanderung der Re£ug ies in Hessen erfolgte in 
drei Perioden: L 1685 1687; 2. 1698 1700; 3. 1720 1722. 
In der ersten Periode, 1685 1687, karnen Hugenotten aus 
N ordfrankreich, besonders aus der Champagne, aus Paris 
und Metz; andere aus Sudfrankreich, hauptsachlich aus der 
Dauphine, aus dem Languedoc, aus Poitou und aus dern 
Vivarais, zurn gro13ten Teil uber die Schweiz. 

Die Aufnahrne dieser Refugies in Hessen wurde genau 

1) Nach Leimep geht aus diesem Patent hervor, daB noch mehrere 
derartige Kommissare abgeschickt wurden. 

2) V gl. Rommel, Casparson, Strippelmann, Weiss, Wintzer ; dagegen 
ist di e Ansicht Winkelmanns, daB die volkswirtscbaftlichen Griiude fUr 
den Landgrafen allein entscheidend gewesen seien, doch etwas iibertri eben ; 
ebenso die gegellteilige AllSicht Pideri ts. 

• 
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organisiert. Nac.hdem ein Trupp derselben, die sich meist 
nach ihrer Heimat in sog. Brigaden zusammengeschlossen 
hatten 1), unter Fuhrung eines conducteurs oder im groIOeren 
Verbande, :::eist unter Fuhrung eines Pfarrers. in der Schweiz, 
oder wo sie zunachst Zuflucht gesucht hatten, von den Ge
sandten des Landgrafen wie de Sailly und du Rosay zur 
Ubersiedelung nach Hessen gewonnen worden war, tat der 
Landgraf alles, um ihnen den Weg dorthin zu erleichtern. 
So erwirkte er Z. B. 1688 vom Herzog Friedrich Karl von 
.Wurttemberg, daIO er den RMugies freien Durchzug gewahrte 
und ihnen Fuhrwerke von Stuttgart und Heidelberg nach 
Frankfurt stellte 2

). Frankfurtwar damals die Durchgangs
station fur samtliche RMugies, die weiter nach Deutschland 
hinein wollten. Dort saIO der hollandische Gesandte van 
Valkenier, der die Verteilung der englischen und hollandi
schen Kollektengelder unter sich . hatte und ihnen, da die 
Mittel, die sie in der Schweiz mit auf den Weg bekommen 
hatten, bis dahin meist erschopft waren, fur ihren weiteren 
Weg das Reisegeld auszahlte. Dort wurden sie auch von 
den Agenten der Lander in Empfang ![enommen, in den en 
sie sich ansiedeln wollten. Auch Landgraf Karl hatte dort 
seine Abgesandten, die den Fluchtlingen Fnhrwerk fUr ihre 
Habe beschafften und sie an die Orte geleiteten, wo sie vor
laufig U nterkunft finden sollten, also Z. B. nach Kassel, Hof
geismar, Grebenstein, Immenhausen, Marburg und Franken
berg, bis die neuen Kolonien Kassel-Oberneustadt, Karlsdorf 
und Mariendorf bei Hofgeismar, Hammonshausen (Luisen
dorf) bei Frankenberg. Schwabendorf und Frauenberg bei 
l\Iarburg fur sie fertig waren. 

In der zweiten Einwanderungsperiode kamen Waldenser 
aus Piemont und Sudfranzosen, die bis dahin in cler Schweiz 

•• 

untergekommen waren, aber wegen deren Uberfullung mit 
Re£ugies sich andere W ohnsitze suchen muIOten. Die A uf
nahme dieser RMugies in Hessen machte einige Schwierig
keiten, denn das Land war schon durch clie 1685 1688 
Eingewanderten stark belastet. Darum bedurfte es ver
schiedener Schreiben der Eidgen,ossenschaft, cler General
staaten und cles KurfUrsten Friedrichs Ill. von Brandenburg, 
auIOerdem einer Gesandtschaft der Herren de Rochegude 
und de la Grivelliere, bis Landgraf Karl sich am 4. Februar 

1) z. B. die Brigade de Pragelas in Grebenstein und Brigade de 
Guillestre in Immenhausen, M. St. S. 4064. Ebenso eine Brigade d'Alsace, 
de Prajelas und de Gueyras iu Geismar. 

2) Schreiben vom 5. Mai, G. R. 9690. 
Zeitschrift Bd. 57. 9 

• 
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1699 bereit erklarte, weitere Fluehtlinge aufzunehmen 1). Er 
bat, sie vorlaufig noeh zuruekzuhalten, da er zu ihrer Auf
nahme erst Vorbereitungen treffen musse 2). AuJ3erdem wollte 
er naeh Mogliehkeit nur Manufaeturiers und Handwerker 
haben, da fur Bauern nieht mehr genug Land vorhanden 
sei 3). Trotzdem waren gerade die daraufhin ankommenden 
Fluehtlinge zum groJ3ten Teil Bauern. In dieser Zeit wurden 
folgende Kolonien gegrundet: Sieburg (Karlshafen) bei 
Helmarshausen, Kelze und Sehoneberg bei Hofgeismar, 
Leekringhausen bei W olfhagen, Frankenhain bei Treysa, 
St. Ottilien bei Liehtenau, Gotzmanns (Gethsemane) bei Hers
feld. Die Aufnahme und Ansiedlung der RMugies in dieser 
Zeit gesehah in derselben Weise wie in der vorigen Periode. 

In der dritten Einwanderungsperiode kamen RMugies, 
hauptsaehlieh Waldenser, aus Wurttemberg und Solms
Braunfels. Sie waren dort bis da~in untergekommen, konnten 
aber in Wurttembnrg wegen U berfullung des Landes mit 
Re£ugies, in Solms-Braunfels wegen der Kleinheit und Armut 
des Landes nieht langer existieren. Ihre Aufnahme und 
Ansiedelung vollzog sieh in derselben Weise wie die der 
vorher Gekommenen. Fur sie wurden neu angelegt die 
Kolonien: Todenhausen bei Wetter, Wiesenfeld bei Franken
berg und Gottstreu und Gewissenruh an der Weser. 

• • 

3. Kapitel. 

Die Gesamtzahl der in Hessen-Kassel 
eingewanderten Refugies . 

Uber die Gesamtzahl der in Hessen-Kassel eingewan-
derten RMugies lassen sieh keine bestimmten Angaben 
maehen, da Listen aus der ersten Zeit nieht mehr vorhanden 
sind. Aber aueh, wenn sie tatsaehlieh noeh aufgefunden 
wiirden, konnte man mit ihnen nicht viel anfangen, denn 
sie hatten bei dem dauernden Kommen und Gehen meist nur 
fUr wenige Tage Geltung. Man k;onnte uberhaupt sehon 
damals gar keine zuverlassigen Verzeiehnisse aufstellen 4). 

1) G. R. 9690. 
2) Vgl. Bonin, Urkundenbuch, Schr. vom 4. Februar 1699 im Staats-

archiv ZUrich E I 25, 9. . 
3) G. R. 9690. 
4) Es gab .wch unlautere Elemente unter den Refllgies, die von Ort. 

zu Ort und von Land Zll Land zogen, urn immer von neuem die Vorteile 
zu genieJ3en (eine Warnung vor diesen "courrellrs d'eglise" dllrch das 
Consistoire zu Kassel an das zu Magdeburg in den Akten des frani. 
Presbyteriums zu M. Lit. C. 1 de 1691); das Schreiben stammt vom 
14. Juni 1710 (abgedr. in Ztschr. d. dt. Hug. Ver. Zehnt IV. H 10 . 

• 
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z. B. erteilte der Landgraf am 8. Nov. 1688 den Raten 
de Vernicourt, Rudolphi und v. Rochau den Befehl, die 
zwei Listen der Eingewanderten zu prUfen, ob sich nicht 
einige zweimal eingetragen od er andere eihgeschlichen hatten, 
da in der von Biirgermeister und Rat der Stadt aufgestellten 
Liste einige 40 Person en mehr als ' in der franzosischen von 
de Vernicourt und du Collet angegebenseien. Die Kom
mission stellte fest, da£ die Unstimmigkeit der beiden Listen 
daran liege, da£ die von Vernicourt und Collet am 10. Ok
tober, die andere am 22. Oktober aufgestellt sei 1). Die Zahl 
der anwesenden Fliichtlinge hatte sich also innerhalb von 
12 Tagen schon wieder urn einige 40 Personen vermehrt, 
und das im Jahre 1688, als der erste Hauptstrom der Ein
wanderung schon vorbei war 2). Bis 1720 la£t sich die Zahl 
der in Hessen Eingew'anderten iiberhaupt kaum iiberblicken. 
Originallisten aus dieser Zeit sind uns deshalb gar nicht er
erhalten, au£er einem Verzeichnis der beiden Kasseler fran
zosischen Gemeinden von 1697, das 145 franzosische Fa
milienvater zahlt 3) und einem so1chen vom 13. Nov. 1699, 
das als Gesamtzahl der in diesem Jahre angekommenen Re
fugies 745 Person en angibt 4). tTber die Kolonien au£er 
Kassel insgesamt haben wir die ersten einigerma£en voll
standigen Namenlisten erst in den Inspekturprotokollen von 
1724 und 1732 5). Es werden darin 17:l4 297 Familienvater 
und 54 Witwen angefiihrt. Die Anzahl der Personen ist 
nicht angegeben; einige Kolonien wie .I;-uisendorf und St. 
Ottilien fehlen ganz. 1732 sind 370 Familien und 1073 Per
sonen genannt. Allerdings ist nicht von jeder Kolonie die 
Personenzahl angegeben, und von Gewissenruh, Gethsemane 
und St. Ottilien fehlen die Angaben. Mit diesen Listen ist 
also auch nur ein annaherndes Ergebnis zu errechnen. 

Dann kommt die Kolonieliste von 1778 6), die in den 
Kolonien au£er Kassel 2068 Personen zahlt, unter denen 
aber wahrscheinlich die Deutschen mitgerechnet sind. Die 
von Lennep 1780 aufgestellte Liste weicht nicht viel von 

• 

') G. R. 9690. 
2) Im Jahre 1699 sollen an einem Tage allein 900 Personen an

gekommen sein, eine Zahl, die wahrscheinlich iibertrieben ist. V gl. auch 
Anm. 3) . 

3) Ortsrep. M. S.t. S. 837. Der Marquis de Rochegude nennt am 
26. Juli 1700 in Hessen9 franzos. Kolonien mit 935 Personen. Vgl. 
Bonin Urkundenbuch S 134 Nr. 76. 

4) K. A. XXV M. St. S. 4063. 
5) Im Pfarramt der Oberneustltdter Gemeinde in Kassel. 
6) "Denombrement special et Etat actuel des Colonies franyoise~ en 

Hesse de l' an 1778" O. St. S. 7490. 
9* 

• 

, 

-

• 
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der von 1778 ab I). SO konnen wir also aus den heute noeh 
vorhandenen Verzeichnissen die Zahl der in Hessen einge
wanderten RMugies nicht genau berechnen; man kann sie 
lediglich schatzen. . 

Casparson schatzte etwa 800 F amilien zu 3500 Person en 
und nach ihm auch Rommel. Diese Zahlen werden nieht 
zu hoch sein. Dagegen ist die Angabe von Schott und 
seinem Gewahrsmann Weif), 6000 Personen, bestimmt falsch . 

• 
4. Kapitel. 

Die wirtschaftliche Lage der Ein wandernden. 

Landgraf Karl hatte die Hoffnun g, durch seine Aufrufe 
auch kapitalkraftige Leute in s Land zu ziehen; aber soIche 
kamen nur ganz selten. Die mcistcn, die ihr ganzes Ver
m ogen od er wenigstens einen Teil des elben gerettet hatten, 
hatten dieses in der Schweiz oder in Holland angelegt und 
waren dadurch dort gebunden. Die Mehrzahl, die nach Hessen 
kam, brachte nichts od er fast nichts mit als ihre Hande 
zum Arbeiten, namentlich die Bauem. Deshalb wurde mit 
Recht der V orwurf zuriickgewiesen, den der Kurfiirst von 
Brandenburg dem Landgrafen machte, daf3 er aus den R e
fugies nur die Reichen und die Handwerker aussuche und 
die Armen nach Brandenburg weiterschicke 2). Naehdem die 
Geistlichen in den K olonien auf Anfrage iiber den Zustand 
ihrer Gemeinden Mitteilung gemaeht hatten, legte man dem 
Branden burger die Tatsachen als Gegen beweise vor 3). Da
rauf berichtete der Gesandte Malvoisin schon am 11. Juli, 
daf3 Brandenburg sich auch bei den Eidgenossen beschwert 
habe dariiber, daf3 sie nach Deutsehland nur arme Fliichtlinge 
schiekten. besonders die "marchands et laboureurs" der kleinen 
Stadte, und die R eichen zuriickbehielten. Dagegen seien 
die Schweizer, besonders die Kaufleute, durch die RMugies 
sehr benachteiligt und deshalb bestrebt, diesen die in der 
Sehweiz ausgeliehenen Gelder wiederzuverschaffen, urn sie 
loszuwerden 4). Dann sei natiirlieh auch fi.ir Brandenburg 
und H essen die Moglichkeit vorhanden, vermogende RMugies 
ins Land zu bekommen 5). 

1) o. St. S. 7490. Die Abweichullgen Lenneps sind zum grof3ten 
Teil daraus zu erklaren, daB er meist nur die franzosischen Familien za,hlt. 

2) Nach eillem Schreiben von Vultejus vom 15. Juli 1699. G. R. 9690. 
3) G. R. 9690. 
4) Man scMtzte damals (1698 Juli 26) etwa 8000 RMugies in der 

Schweiz. 
5) G. R. 9690. 

• 

• 
• 
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DaB nach Hessen nur arme RMugies kamen, trifft in
dessen auch nicht zu, denn es gab doch einige unter ihnen, 
die sich z. B. auf eigene Kosten Hauser bauen konnten . 
Die meisten aber muIDten unterstiitzt werden, und ein groBer 
Teil konnte iiberhaupt nicht aus eigenen Mitteln leben. Wie 
groID ihre Not war und wie sie sich aus ihr herausgearbeitet 
haben, sieht man aus der Geschichte der einzelnen Kolonien. 
Wenn einige von diesen auch urn 1750 aus dem ersten 
Elend langst heraus waren, so standen sie doch hinter den 
deutschen Dorfern noch weit zuriick und waren auch viel
fach nachtraglich noch weiter zuriickgekommen. In den 
Inspekturprotokollen findet sich 1753 eine Betrachtung iiber 
den Verfall der Kolonien. Die Griinde dafiir seien 1. die 
Verteilung der "Portionen" (Landanteile), die dadurch nicht 
mehr geniigten und mit Hypothek en iiberlastet seien ; 2. daID 
vieles Land so schlecht sei, daB es die Kolonisten bra ch 
liegen lieBen; 3. die Schmalerung' des Besitzes durch qie 
benachbarten Deutschen die Prozesse gewannen sie (die 
Re£ugies) selten ; 4. Mangel an Weide, daher an Vieh 
und daher an Diinger; 5. das V erbot, Hypotheken auf
zunehmen. Trotzdem bestanden die Kolonien teilweise 
durch ihre "Fabriken", teitweise durch Arbeitsamkeit und 
Sparsamkeit 1). . 

5. Kapitel. 

Die Kollekten und sonstig e Unterstiitzungen 
fiir die Refugies. 

Die Mittel zu einer ausreichenden, langjahrigen U nter
stiitzung der RMugies konnte Hessen nicht allein autbringen. 
Am 1. Dez. 1685 schrieb ' der Landgraf eine Landeskollekte 
aus 2), deren Ertrag Lennep auf 3918 fl. 20 alb. 2 hlr. angibt. 
3500 Taler wurden in einem eisernen Kasten in der Hof
kapelle am 28. Januar 1686 fiir die Refugies autbewahrt. 
Die Verwaltung dieses Geldes wurde Henri Grandidier iiber
tragen, und es wurden je nach Bedarf den Predigern der 
Kolonien oder dem Sekretar Robert kleinere Summen zur 
Verteilung . iibergeben. Die Nachpriifung hatte der Amt
mann Daubigny 3) vorzunehmen. Derartige Ertrage konnten 
natUrlich nicht dauernd erzielt werden, zl1mal bei der zweiten 
Einwanderung Hessens Geldkraft erschopft war; auBerdem 

• 

1) FUr die spatere Zeit (nach 1770) vgl. die Katastervorbeschreibungen 
und Gemeindeprotokolle (im St.-A. Marburg). 

2) L. O. Bd. Ill. 
3) G. R. 9690. 

• 

• 
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waren sie doch lange nicht ausreichend gewesen. So mu13te 
in weitestem Ma13e auswartige Hilfe in Anspruch genommen 
werden. Die Schweiz, England und Holland sammelten 
schon lange Kollekten fur die bedrangten Glaubensbruder. 
Holland hatte im ganzen etwa 325 000 Gulden zusammen-
gebracht. Hessen bekam von den Generalstaaten: 

im Sept. 1699: 10000 holl. Gulden ( 5030 RT.) 
im Okt. 1700: 10000 holl. Gulden 1); 

von England: 
im Dez. 1699: 1000 Pfd. Sterling 2) 
im Juni 1700: 1000 Kronen 250 Pfd. Sterling 
im Okt. 1700: 1000 Pfd. Sterling 

von der Schweiz (bes. von ZUrich und Basel): 
im Juni 1700: BOOO G ulden 3). 

Au13erdem vcrsllchtc der L andgraf auch die kleinen 
protestantischen Staatcn D ell tschlands, die keine RMugies 
atrl"nehmen konnten, w eni gstens zu K ollektenbeitragen heran
ziehen. So am 6. Febr. 1699 den Herzog von Celle, am 
25. Febr. die Stadt Frankfurt und am 11. Marz den Herzog 
von Gotha 4). Die Verteilung der hollandischen Kollekten
gelder batte, wie schon 0 ben gesagt, der Gesandte van Val
kenier in Frankfurt unter sich, und sie ging direkt an die 
Refugies oder an die Gesandten der einzelnen Staaten: fUr 
Hessen an den Agenten Fornenberg, der sie durch das 
Bankhaus Behagel in Frankfurt uberweisen lie13. Nach 
einem Schreiben vom 4. J uni 1699 hatte Valkenier zwei 
Drittel schon an die in Frankfurt angekommeneu Hugenotten 
und Waldenser verteilt; das letzte Drittel war fur die noch 
zu erwartenden Waldenser reserviert, von denen aUerdings 
statt 3000 schon 4000 angekommen waren. Da13 nach Hess~n 
auch schon Waldenser gekommen seien, wollte er nicht 
glauben, ab er er schlug Hessen vor, ebenso, wie Brandenburg 
urn eine Summe von 1500 Pfd. Sterling bei den General
staaten zu bitten. 

Die Verteilung der englischen KQllektengelder war 
. umstandlicher. Sie wurden vom Parlament bewilligt und 

vom Erzbischof von Canterbury an den hessischen Gesandten 
in London, Sekretar Neuhaus, gezahlt, der sie dllrch das 
Bankhaus Smet in Brussel per Wechsel uberweisen lie13. 
Die gesamten Gelder wurden von dem Hofrentmeister Rumpel 

1) Diesmal nul' auf 4000 R. Taler berechnet. 
2 His August 1699 1500 Pfd. - 12500 R. Taler. 
3) G. R. 9690. V gl. CaspaTson. 
4) G. R. 9690. 

• 

• 

• 
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abgehoben und den Geheimraten von Halcke und Vultejus 
und von diesen wieder dem franzosischen Sekretar Robert 

• 

ubergeben, z. B. bis zum 28. Nov. 1699 4820 R. Taler 1). 
lm Januar 1701 wurden von Rumpel und anderen 

7 R echnungen uber im Dezemb~r 1700 eingegangene Gelder 
aufgestellt, die durchschnittlich die ursprungliche Summe auf 
23000 R. Taler und das augenblickliche SolI auf 9000 R. Taler 
angeben 2). 

Wie lange noch diese auswartigen Kollektengelder ge
zahlt wurden, ist nicht genau festzustellen. 

J edenfalls wurde daraus, zusammen mit anderen Geldern, 
z. B. spat er der Kontribution der Oberneustadt, ein Fonds 
gebildet, von dem die Kolonien noch lange zehren konnten 3). 
AuJDerdem bekamen sie groJDe Vorschusse aus der furstlichen 
Kabinettskasse, z. B. am 4. J uli 1699 allein 25 - 30000 R. Taler 
fur Einrichtung von Handel und Manufakturen in Sieburg 4) 
(Ka rlshafen). . . 

Nicht zu uberblicken sind die vielen U nterstutzungen 
• 

und V orschusse fUr einzelne Re£ugies, besonders als Bau-
gelder. AuJDer mit Geld wurden sie auch vor allem mit 
Baumaterial, besonders mit Holz und Stroh, mit Brot- und 
Saatfrucht, z. B. durchschnittlich pro Person jahrlich mit 
zwei bis drei Vierteln Korn 5), manchmal · auch in den ersten 
J ahren mit · Lebensmitteln, unterstutzt. Das ist im einzelnen 
am besten aus der Geschichte der Kolonien zu ersehen. 

6. Kapitel. 

Die Pri viI e g ien d er RHugies 6). 

Die Grundlage aller Privilegien fur die RHugies ist die 
"Freiheitskonzession und Begnadigung" 7). lhre einzelnen 
Punkte sind folgende: . 

1. Schutz; 2. freie Wahl des Niederlassungsortes; 3. eigene 

') G. R. 9690. 
2) K. A. Generalia XXV. 
3) Im Juli und August 1704 bekamen 779 Fliiehtlinge aus Oranien 

(Orange), die naeh Brandenburg wollten, zusammen 522 R. Taler. K. A. 
XXV, M. St. S. 4083. 

4) O. St. S. ·7490. 
5) In K. A. XXV fand ieh folgende Preisliste: 

1699 1700 
Gerste 6 Rtlr. 4 ' /3 Rtlr. 
Weizen 7' /3 " 6" 
Hafer " 1'/. " 
Korn " " 

6) L. 0 Ill, G. R. 9691 u. O. St. S. 7490. 
7) V gl. oben. 

1701 
2 Rtlr. 
31

/ 3 

1'/3 
2'/4 

" 
" 
" 

• 
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Kirchen, Prediger und Schulen; 4. freie Bauplatze; 5. recht
liche U nterstellung direkt unter die Regierung; 6. fur Kauf
leute, Manufakturisten und Handwerker freier Handel nach 
auswarts; 7. unbeschrankte Aufnahme von Gesellen und 
Lehrlingen; 8. Zollfreiheit des Binnenhandels; 9. zehnjahrige 
"Freiheit von allen Oneribus, Schatzung, Steuern, Kontri
butionen, Einquartierungen, Diensten, Wachten und der
gleichen''," mit Ausnahme "des gewbhnlichen Geschosses in 
den Stadten" und der Hutegelder; 10. besondere Privilegien 
fur ~.anufakturisten ; 11. bei Kauf b.urgerlichen Guter mit 
der Ubernahme der R echte auch Ubernahme der darauf 
liegenden Onera; 12. V erlangerung der Freiheit, wenn die 
10 Jahre nicht ausrcichen; 13. Zollfreiheit der mitgebrachten 
Hausgerate, Mobilicn und Instrumenta; 14. Gleichstellung 
mit den Einhcim ischcn; 15. Schu t z, besonders fur die Hand
werker und Manu fakturi ·tcn, und Bewahrun g ihrer Privilegien. 

lA us dcm W ortlaul der "Freiheitskonzession und Be
gnadigun g", von cl c ll1 dic " oncessions et Privileges" und 
alle spateren B sUlligullgcn ni cht vi el abweichen, sehen wir, 
daB den R6fu g i6s bis zu ein cll1 gewisseen Grade eine wirt
schaftliche, polilische und kirchliche Sonderstellung zuge
billigt wurde. 

a) Die wirt s chaftliche Sonderstellung der 
Refugies. 

In der Freiheitskonzession vom 18. April 1685 wurde 
den RMugies Freizugigkeit versprochen, auJ6erdem freier 
HandeI im In- und Ausland, Freiheit vom Zunftzwang durch 
das Recht, belie big viele Gesellen und Lehrlinge zu be
schaftigen, dann vor allem fast vollstandige Abgabenfreiheit 
auf 10 J ahre, auJ6er z. B. von den Hutegeldern und dem bei 
Wegzug zu zahlenden "Zehnten Pfennig" als Abzugsgeld 1). 
Diese Privilegien wurden am 2. J uli 1685 erneuert. 

In den "Concessions et PriVIleges" vom 12. Dezember 
1685 wurden sie weiter ausgebaut: die Abgabenfreiheit 2) 
wurde bis zu 12 J ahren erweitert, fUr ein Haus auf 15 J ahre, 
und noch besondere Verlangerung derselben versprochen: 
auBerdem soUten sie fur neubegrundete Manufakturen noch 
besondere Freiheiten haben, auch z. B. Manufakturinspektoren 

1) Teilweise auch einen geringen Rottzins, z. B. in Karlsdorf pro 
Acker 1 alb. im J ahr; im iibrigen war das Land abgabenfrei, da es in 
allen Kolonien auBer in Leckringhausen urspriinglich herrschaftliches 
Land war. VgI. Akten der Rektifikationsposituf Generalia 126. 

, 2) Von alIen "tailles, impots, taxes, logements de gens de guerre, 
gardes, corvees et autres charges". 
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selber wahlen. Die Privilegien fur die Oberneustadt von 
1688 versprachen vor allem Bauplatze, Baumaterial und 
10jahrige Freiheit fUr den Hausplatz. 

Die Privilegien fur Sieburg (Karlshafen) vom 12. Mai 
1700 versprachen auJ6er Bauplatzen Baumaterial und lOjahrige 
Hausfreiheit; Zollfreiheit der Waren; 20jahrige Abgaben
freiheit, fur Manufakturen bis zu 25 J ahren, fur Handwerker 
bis zu 8 J ahren; den Kaufleuten gaben sie das Wechsel
recht, auJ6erdem das R echt, aus ihrer Mitte ein besonderes 
Handelsgericht zu wahle n, das in "Handels- und Wechsel
sachen" entscheide n soUte; dazu besondere Freiheiten fUr 
neu eingefuhrte Gewerbe, z. B. die Handschuhmacherei; 
auBerdem besondere Markte . 

Am 28. Oktober 1731 wurden die Allgemeinen Privi
legien durch Friedrich 1. it) allen P unkten bestatigt1 ). Am 
17. Dezember 1765 wurden sie durch F riedrich n. erneuert, 
nachdem die Refugies seit 1757 dauernd darum gebeten 
hatten 2). Die einzige Neuerung in der wirtschaftlichen 
Stellung der RMugies war die, daB statt des Baumaterials 
von jetzt ab .nur Baugelder geiiefert wurden. Auch von 
Wilhelm IX. wurden die Privilegien noch form ell bestatigt 3), 
fielen aber dann mit der Franzosenherrschaft. Aber auch 
schon vorher wurde manches nicht mehr beachtet. Das 
wichtigste Privileg, das der Abgabenfreiheit. erledigte sich 
ja schon von selbst nach dem Ablauf der Freijahre jeder 
Kolonie und jedes Einzelnen. Zum Beispiel waren fur die 
Oberneustadt die Freijahre im Jahre 1696 abgelaufen, die 
fur Hofgeismar und Karlsdorf, fur Immenhausen und Marien
dorf im Jahre 1699 4

); von Rechtswegen muJ6ten also diese 
Kolonien von diesen J ahren an Kontribution 5), dann Akzise, 
Lizent u. a. bezahlen. Da sie ab er noch nicht dazu imstande 
waren und ihre Freijahre verlangert werden mufoten, kamen 
sie erst im Laufe des 18. J ahrhullderts zu einer regelrechten 
Steuerzahlung. Ein Bericht des Steuerkollegiums von 
Januar 1766 sagt uber die Kontributionszahlung der Kolonien : 
Leckringhausen bezahlt als ehemalig'e Meierei der Stadt 
W olfhagen keine Kontribution, ebenso Gbtzmanns; Franken-

') 1. O. IV. 
2) 1. O. v., O. St. S. 7490 u. G. R. 9691-
3) 1. O. VI. 
4) K. A. XXV Generalia. 
5) Dies war bei weitem die griillte Abgabe, die aus einer nrspriinglieh 

unregelmaLligen Kriegssehatzung zu einer regelmalligen Heeressteuer ge
worden war. Mit "Kontribution" ist in den Akten dieser Zeit aueh maneh
mal "Steuer" im allgemeinen gemeint . 

• 
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hain bezahlt 5 Taler 2 alb. monatliche ' Kontribution an das 
Kriegspfennigamt; Karlsdorf jahrlich 88, Schoneberg 77, 
Kelze 75 R. Taler im J ahr an die Kriegs- und Domanen
kammer als Bezahlung fur das Rottland; Luisendorf zahlt 
seit 1718 23,9 R. Taler jahrliche Kontribution an die Kriegs
und Domanenkammer. Wiesenfeld, das erst am 7. De
zember 1756 in eine Kolonie verwandelt und in Erbleihe 
gegeben worden ist, wahrend es vorher noch Meierei war, 
zahlt au13er dem Muhlenzins und dem 20. Pfennig Abzugs
geld keine Kontribution. Gottstreu und WeiBenhutte 1) zahlen 
keine Kontribution, nur Bierakzise. Frauenberg ist durch 
Erbleihe von allen Abgaben, also auch von der Kontri
bution', fur immer befreit. S t. O ttilien hat bis jetzt keine 
bezahlt; vVolfskaute, S chwabendorf 'und Hertingshausen 
haben s'eit ihrer E ntstehun g bis jetzt j'ahrlich 154 Taler an 
das Fiirstliche Kabinett, seit 1735 an di e Renterei Rauschen 
berg bezahlt; seit 1756 /57 W olfskaute und Schwabendorf 
monatlich je 2 T aler 2 ,i alb., H ertingshausen 1 Taler 8 alb. 
an das Kriegspfennigamt; T odenhausen zahlt 8,7 R. Taler 
monatlich an das Kriegspfennigamt; Karlshafen hat als ehe
m alige Meierei bis jetzt noch keine K ontribution bezahlt; 
von der Oberneustadt wurde die Kontribution bis 1764 an 
die Kriegs- und Domanenkammer, und wird jetzt an das 
Kriegspfennigamt bezahlt, ebenso wie die der ubrigen Ko
lonien jetzt an das Kriegspfennigamt abgefuhrt wird, da sie 
zum "militare" gehort 2). 

b) Die politische und rechtliche Sonderstellung 
d erR Hug i e sin H e s sen. 

In der Freiheitskonzession und Begnadigung ist von 
einer r echtlichen Sonderstellung der "fremden manufacturiers" 
eigentlich noch nicht die Rede, denn nach Punkt 5 sollten 
Streitigkeiten in weltlichen Dingen von der Regierung oder 
den Ortsbeamten, in geistlichen Dingen vom Konsistorium 
entschieden werden. In der Erweiterung der Privilegien 
vom 2. Juli 1685 wird schon von einer Kommission zur 
Vertretung der Einwanderer gesprochen und davon, da13 
sie nur der Landesregierung unterworfen seien, namlich 

1) Gewissenruh. 
2) K. A. XX V M. St. S. 3117. Endgiiltig festgelogt wurden die 

Leistungen der Kolonien wahrscheinlich erst durch Steuerrektifikationen 
nach 1772. V gl. Acten der Rektifikationsrepositur: Befehl vom 29. August 
1772, die Kolonien nach kontributionspflichtigen Giitern zu untersuchen. 
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durch den Treueid 1). Auch die "Concessions et Privileges' 
versprechen noch keine Sonderstellung in dieser Beziehung' 
denn der Artikel 14 entspricht genau dem ArtikeI 8 der 
"Freiheitskonzession und Begnadigung". Als ab er 1685 /86 
die RMugie~. in Massen ankamen, kam der Landgraf offen
bar zu ner Uberzeugung, da13 er diese Menschenmenge am 
besten eingewohnen konne, wenn er ihr zunachst ihre eigene 
Verfassung und ihr eigenes Recht erhielte, urn beides spater 
allmahlich abzubauen. Zu diesem Zweck setzte er 1686 die 
"Franzosische Kommission", spater "Franzosische Kanzlei" 
genannt, ein, die zugleich Verwaltungs- und Gerichts
behorde war. Sie setzte sich zusammen aus einem Directeur, 
einem Conseiller und einem Assesseur 2). Der erste Direktor 
war der Regierungsrat v. Halcke, die Rate od er Beisitzer 
Frederic de l'Alouette de Vernicourt und Jean Bapt. Feu
quieres Daubigny (oder d'Aubigny), spat er noch du Collet, 
Kobert, Vultejus, Rochau u. a., also in der Hauptsache 
RMugies. 

Als Verwaltungsbehorde hatte die Kommission fur das 
W ohl und Wehe all er RMugies in Hessen zu sorgen, also 
die Anlage der Kolonien und die Landerverteilung zu uber
wachen, fur Aufnahme, Unterbringung und Verpflegung, 
ebenso fur Arbeitsmoglichkeiten, zu sorgen; die Kollekten
gelder gemeinsam mit dem Konsistorium zu verwalten und 
zu verteilen, auch die anderen Unterstutzungen zu ver
mitteln und hauptsachlich die Privilegien zu schutzen 3). Als 
Gerichtsbehorde hatte sie in erster Instanz die volle J ustiz 
uber die Oberneustadt, auch uber deren deutsche Einwohner 
und in Personalsachen auch uber die Franzosen in der Alt
stadt. AIs zweite Instanz stand uber ihr nur noch die 

• 
Regierung, also der Landgraf4). Seit dem 23. Dezember 1691 
• 

') Del' Treueid (sermeut de fidelite) der Kolonisten: Sie soHen 
schworen (in der iiblichen Art) parfaite sou-mission obeissance et hommage 
... dem Landgrafen und seinen legitimen Nachfolgern, und nach etwaigem 
Aussterben derselben der Darmstadter Linie. Es folgt das GelObnis, die 
Interessen des Fiirstenhauses zu fordem, seinen Ruhm und seine Ehre, 
und sich nicht auf Plane einzulassen, die zu seinem Nachteil dienen, 
kurz, alles zu leisten, was fur die Untertanen Pflicht ist. Wortlaut des 
Eides: Ce qui m'a este propose, icy, tant de (Chouche) que par ht lecture, 
et que j'ai bien compris et entendu, je promets et je jure de la vouJoir 
garder et observer fidelement constamment et sans ancnne fraude ainsi 
qne Dieu me soit en aide, par son fils Jesu Christ notre Seigneur". 
G. R. 9832. 

2) O. St. S. 7490. 
3) Vgl. Instrukt. f. Kommissar v. Rochau von 1689 G. R. O. St. S. 6850. 
4) Verordnung vom 13. Okt. 1700. L. O. Ill. 

• 

• 

• 

, 

• 
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durften aber uberhaupt Appellationen erst an die Regierung 
gerichtet werden in "Sachen uber 25 Kammergulden" I). Die 
Befugnisse der "franzosischen Kom mission" waren wieder 
unter die einzelnen Mitglieder verteilt. Die Polizeigewalt 
uber die Oberneustadt hatte cl er Sekretar Robert, und nach 
ihm . sein Sohn. Er hatte dort auJOer den gewohnlichen 
polizeilichen Befugnissen, also Aufrechterhaltung der Sabbat
ruhe, Aufsicht uber MaJO uncl Gewicht, uber die Stadtwaage, 
uber das Feuerloschen, Dber V erg nugungen usw. 2), auch die 
Uberwachung des Bau wescns in cl er Oberneustadt und die 
Bezahlung der Handwerker in seiner Hancl. Dazu bekam 
er nach Ablauf cler Frcij ahrc im J ahre 1703 den Auftrag, 
die Steuern" besonclcrs K ontributi on uncl Akzise, einzuziehen 3). 
Am 11. April 1703 e rhiclt er di V ollmacht, die Saumigen 
durch militarischc Gcwalt zur Zahlun g zu zwingen 4). AuJOer
dem waren J eanR u rl uncl 'Pi erre Dubois Manufaktur
inspektoren G) . Als "Amtm ann" (ba illif) fur clie franzosischen 
Kolonien in Niccl erhcssen wurcl e zuers t Olry, cl ann Daubigny 
eingesetzt; sci ne ri chterli che I efu g nis gaIt flIr Zi vilsachen 
und klein e Strafsachen H). Fur die K olonien in Oberhessen 
wurde k ein besonclerer Kommissar eingesetzt. Sie kamen 
bald in erster Instanz unter die Marburger Regierung und 
ihre Amtleute und Rentmeister in Wetter und Frankenberg, 
uncl dann erst in zweiter Instanz unter die franzosische 
Kanzlei 7). Karlshafen stand nicht unter der franzosischen 
Kanzlei, sondern direkt unter der Regierung. Nur die 
Kaufleute bekamen in den Privilegien vom 10. Marz 
1719 ein besonderes Handelsgericht aus ihrer Mitte fur 
Streitigkeiten in "Handels- und Wechselsachen". Die 
Burgermeister (Greben, maires) der einzelnen Kolonien 
wurden zuerst die Kondukteure der Brigaden, clann andere 
durch Gemeindewahl, cler Stadtrat der Oberneustadt und der 
von Karlshafen wurden nach den Privilegien ,.ohne U nter
schied cler Nation" gewahlt, es waren 3 franzosische und 
3 deutsche Mitglieder. 

1) Akten der franz. Kanzlei O. St. S. 7490 nnd L. O. 'Bd. IIJ. 
2) Instnlkt. filr Jean Robert Yom 6. Dez. 1694 nnd fur Etienne 

Robert yom 20. Sept. 1727. G. R. 9758. 
3) K. A. XXV Generalia. 
4) Ebenda. 
') O. St. S. 6850. 
6) O. St. S. 6850. 
7) 1688 maJ3te sich, nach Bericht des Rentmeisters Becker, der 

Pfarrer Girard in Schwabendorf die Gerichtsbarkeit in erster Instanz an, 
wie das bei den Hngenotten in Frankreich iiblich war, wo die weltliche 
BehOrde erst die 2. Instanz bildete G. R. 9832. 

• 
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Landgraf Friedrich I. hie It in seiner BesUitigung der 
PriviIegien vom 28. Oktober 1731 die politische und recht
Iiche Sonderstellung der RMugies im ganzen aufrecht, ver
fiigte aber, daJD in Zunft- und Gildesachen 1) die deutschl,On 
Beamten zusUindig sein soUten. Durch Landgraf Friedrich n. 
wurde dieses Privileg am ~ 7. Dezember 1765 schon mehr 
geschmalert, denn wo die RMugies schon ganz unter hessi
schem Gericht standen und das war hauptsachIich in 
Oberhessen und in den verstreuten Kolonien der Fall , 
da sollten sie auch weiter ihm unterworfen hleiben. Aber 
auch die iibrigen sollten in Zunft- und Gildesachen unter 
den Ortsbehorden, in Kriminalsachen unter den zustandigen 
Amtsleuten (baillifs). z. B. in Hofgeismar, Grebenstein, W olf
hagen; Ziegenhain usw., und nur in Zivi1sachen unter der 
franzosischen Gerichtsbarkeit stehen. Am 3. J anuar 1800 
wurde die franzosische Kanz1ei aufge1ost, und alle franzo
sischen Kolonien kamen unter die zustandigen Amter 2); a1s 
V erwaltungs behorde vegetierte sie noch bis in in die west
fa1ische Zeit (1804) dahin. 

c) Die "ku1turelle" Sonderstellung der Refugies 
(Kirche und SchuIe). 

In der "Freiheitskonzession und Begnadigung" waren 
den fremden manufacturiers durch Art. 3 eigene Kirchen, 
Prediger und Schu1en versprochen worden, ebenso ent
sprechend in den "Concessions et Privileges" Pfarrer (mi
nistres), Lektoren (lecteurs), Lehrer (maitres d' ecole) und 
Kantoren (chantres); die Pfarrer sollten mit Zustimmung 
des hessischen Konsistoriums gewahlt werden. Mit den Re
fugies kam eine Menge von Predigern, die meist uberhaupt 
die Fiihrer ihrer Gemeinden aus der Heimat waren. So 
machte die Wahl von eigenen Pfarrern keine Schwierig
keiten 3) . 

Nicht so leicht war die Frage, wie man die einze1nen 
Ko10nien kirchlich zusammenfassen sollte, zu rege1n. Die 
franzosischen Prediger und ihre Gemeinden wollten gerne 
die gewohnte Synoda1verfassung haben, aber die wollte 
ihnen der Landgraf doch nicht zubilligen und unterstellte 

') Hier wird die "Zunft" als Organisation der Handwerker von der 
"Gilde" der Organisation der Kaufleute unterschieden, sonst gehen aber 
in den Akten die beiden Bezeichnungen durcheinander. 

2) G. R. 3117. . 
S) Als Gehalt bekamen die Pfarrer der Landkolonien 1745 durch

schnittlich 50- 100 R. Taler, die in Kassel und Karlshafen bis 150 R. Taler, 
der Inspektor 195 R. Taler, auBerdem Frucht und Holz. O. St. S. 7490 . 

• 

• 

• 
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sie den hessischen Konsistorien zu Kassel und Marburg. 
Spater g ewahrte er ihnen aber doch noch einen besonderen 
Vertreter, indem er im J ahre 1724 einen geistlichen Inspektor 
(Inspekteur), den ersten von den drei franzosischen Pfarrern 
in Kassel, Martel, einsetzte, der die Kolonien alle zwei 
J ahre zu visitieren und dariiber Protokoll zu fiihren hatte 1). 
Seine Nachfolger waren de R ochemont, Lagisse, Raffin u. a. 

Die Presbyterien (consistoires) in den Einzelgemeinden 
hatten einen grolDen EinfiulD und wachten hauptsachlich 
iiber die Kirchenzucht, die in den franzosischen Kolonien 
nach calvinischem Muster besonders streng war 2) . 

Der Gqttesdienst war bis 1780 noch ganz franzosisch. 
dann abwechselnd franzosi sch und deutsch, seit 1830, seit 
der Vereinigung cler franzosischen Gemeinclen mit cler hes
sischen Lancleskirche nur noch cleutsch; clie Kirchenbiicher 
sin cl auch alle bis in die e Zeit fran zosisch gefiihrt. Di e 
lecteurs und Schulm eister wurd en auch nach Art. 12 de r 
Concessions et 1 rivil \ges von der G emeinde gewahlt. Ihre 
Vorbildun g w a r m eist sehr mangelhaft und ihr Gehalt war 
so k napp 3), claJ6 sie nebenbei noch Lanclwirtschaft oder ein 
Gewerbe betreiben muJ6ten, vieJfach auch umgekehrt, nur 
nebenbei Schule hielten. Irn 18. J ahrhundert wurde der 
Schulbetrieb mehr geregelt. Das zeigen die R eglernents 
pour Jes mat tres d'Ecole et les Ecoles", die aus der Zeit 
urn 1740 stamrnen ' ). Die franzosische Sprache hat si ch in 
der Schule durchschnittlich bis 1830 erhalten, in einigen 
Kolonien sogar noch langer 5). Kirchen, Schul- und Pfarr
hauser wurden meist auf Staatskosten erbaut. 

') G. R 3197. Ein Teil diesel' Protokolle, z. B. die yon 1724 und 
1732 sinel erhaJten llnd liegen in del' Pfarrei-Repositur del' Obernenstii.dter 
Gelll eindc in Kassel. 

2) Sie wurde nach del' "Discipline des eglises reformees de France" 
allsgetibt. 

3) Im Jahre 1745 durchschnittl. 30 R. Taler, dazu Frucht und Holz. 
O. St. S. 7490. 

4) G. R. 3197. 
5) In Luisendorf z. B. bis 1850. N och jetzt sprechen dort drei 

Falllilien Franzosisch als Umgangssprache ; ebenso einige alte Lente in 
"\Viesenfeld. Sprachreste haben sich erhalten, z. B. in einem Vers, der in 
Kelzc zu den sog. Mayence, einem Maifest, gesungen wird; wahrscheinlich 
ein Rest des Waldenser patois ist in Mariendorf auf einem Dachziegcl 
aufbewahrt. Franzosische Bibeln, Katechismen, Psalmengesangbticher und 
andere kirchliche Bticher sind in einzelnen Familien und in den meisten 
Pfarreireposituren yorhanden, ebenso sind noch franzosische Inschriften 
an Kirchen unel Hiiusern zu sehen. 

• 



• 

Die Kolonien der Re£ugies in Hessen-Kassel 

7. Kapitel. 

Das Verhaltnis der Refugies zu den 
Einheimischen und die allmahliche 

. Verschmelzung mit diesen. 

143 

So, wie der Landgraf, dachten nicht auch alle seine 
U ntertanen von den RMugies. Schon ehe diese uberhaupt 
da waren, wurden manche Bedenken gegen ihre Aufnahme 
geauJ6ert I). Man sah voraus, daB die Privilegierung der 
Ftemden die U nzufriedenheit der Einheimischen erregen und 
ihnen wirtschaftlich schaden wurde. Das erste war richtig 
prophezeit, das zweite trat nicht ein, sondern gerade sein 
Gegenteil. Wie die einheimischen Bauern sich gegen die 
Herausgabe von Land an die Fremden straubten, bis zu 
bewaffnetem Widerstand und all en moglichen Schikanen, 
das ist aus der Geschichte der einzelnen Kolonien zu er
sehen. \Vie die Handwerker sich geschlossen in ihren 
Zunften und einzeln gegen die Privilegierung der Fremden 
und besonders ihre Exemption vom Zunftzwang wandten, 
kann man aus der Geschichte der Manufakturen und Ge
werbe der RMugies erkenrren 2). 

Anderseits sieht man aber dort auch, wie die RMugies 
fordernd auf die Einheimischen eingewirkt haben, sowohl in 
moralischer und geistiger, als auch in wirtschaftlicher 
Beziehung. 

Die Verschmelzung der beiden N ationen ging am 
schnellsten voran in den Stadten 3), wahrend die Landkolonien 
si ch zum Teil noch sehr lange gegen die Aufnahme von 
Deutschen wehrten. Z. B. wurde am 5. J uni 1772 auf Bitten 
mehrerer Kolonien verfugt, daB kein Deutscher si ch ohne 
Erlaubnis des Landgrafen in einer franzosischen Kolonie 
niederlassen durfe 4). Aber der VerschmelzungsprozeH ging 
doch auch in den Landkolonien weiter, besonders durch 
Einheiraten von Deutschen. Allerdings finden wir hier haufig 
die Erscheinung, daJ6 die Deutschen sich ganz zu der fran
zosischen Gemeinde hielten, franzosisch sprachen und auch 
ihre Kinder in die franzosische Schule schickten 5) Die Ver-

1) G. R. 9690. 
2) V gl. unt.en. 
3) Deshalb finden wir in den Stammbiiumen alter hessischer Be

amten-, Kaufmanns- und Handwerkerfamilien haufig franzosische Namen. 
4) G. R. 9745. 
5) V gl. Inspekturprot. von 1753. 

• • 

• 

I 

• 



, 

• 
• 

144 Rlld olf Sehmidmalln 

deutschung der Kolonien lielD 
lange aufhalten 1) . 

sich letzten Endes nicht mehr 
• 

• 

n. A b s c h nit t. 

Die einzelnen Kolonien der Refugies in 
Hessen-Kassel. 

1. Kapitel. 

Erste Grundungsperiode 1685 1688. 

a) · Die franz o sis c h e K o lonie in Kassel. 

• 

Vom Beginn des 17. J ahrhu nd erts an war Kassel eine 
Zuflucht fur Religionsfluchtlinge. Zllerst wurden die Nieder
Hinder und mit ihncn auch schon einige Hugenotten aus 
Nordfrankreich dort a nsassig 2

) . Dann k amen allerdings bis 
. 1685 nur einzeln e Franzoscn nach Kassel. U nter diesen 
waren die bedeutendsten die Grandidiers, Vater und Sohn, 
d er en Haus der Mittelpunkt der in Kassel sich sammelnden 
Gemeinde wurde. Dort wurde am 28. Oktober 1685 der 
erste Gottesdienst gehalten und damit offiziell die Gemeinde 
begrundet. Der erste Hauptstrom der Einwanderung be
gann im Winter 1685/86 und RolD ununterbrochen fort bis 
1687. N ach einem Verzeichnis, das Lennep von den Re
fugies in Kassel nach ihrer Herkunft auf (irund von Ver
zeichnissen aus den J ahren 1688, 1692 und 1695 aufgestellt 
hat, stammten 70 Familien aus Metz, 53 aus der Dauphine 
und aus Pragelas 3), 36 aus Languedoc, dazu viele aus der 
Picardie, aus Paris, aus Flandern, aus der Champagne, aus 
der Bourgogne usw.; bei vielen ist ihre Herkunft nicht an
gegeben. Zusammen sind etwa 450 Namen aufgezahlt. 

Die Refugies wurden in Kassel zunachst in Baracken 

') Eine gewisse Abgesehlossenheit bewahren die Koloni en aueh heute 
no eh. Am besten ist das zu merken an der heute no eh deutliehen 
Trennung von Deutseh- und Franzosiseh-Todenh ausen und ,weh an einer Art 
von Conubium zwisehen Mariendorf und Gottstreu und Gewissenruh; 
ebenso an den vieJen Verwandtenheiraten in den Kolonien, so daB z. B. 
in Hertingshausen heute 16 Familien den Namen Boucsein tragen. 
Romanisehe Gesiehtstypen sind noch in fast all en Kolonien zu sehen. 

2) Brunner S. 197 und K. A. XXXVI Gef. 4117 u. 4118 und Ortsrep. 
827, 832, 837, 838. 

3) Das Tal Pragelas wurde 1689 von Herzog Viktor Amadeus n. 
von Savoyen mit Hilfe der Waldenser erobert ; es war bis dahin franzosiseh . 
Es heiBt jetzt Pragelato und gehort zur itali eni sehen Provinz Turin. Vgl. 
E. Gonnermann, Hessenland 1927 Heft 6 S. 135. 

• 
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am SchlolDgraben und in einzelnen freien BUrgerwohnungen 
untergebracht. Das soUte nur eine vorlaufige MalDnahme 
sein, denn der Landgraf hatte vor, fur sie einen ganz neuen 
Stadtteil anzulegen, der politisch und wirtschaftlich unab
hangig von der Altstadt sein, also sozusagen eine neue Stadt 
bilden soUte. 

1688 ging Landgraf Karl mit Ernst an die AusfUhrung 
dieses Planes. Die neue Stadt soUte eine Fabrik- und 
Handelsstadt nach hollandischem Muster werden, nahe bei 
Kassel, damit sie immer leichte Verbindung dorthin habe, 
aber auch nicht zu nahe, damit sie nicht in ihrer Entwick
lung durch die Altstadt behindert wurde. Von zwei in 
Aussicht genommenen Platzen wahlte man deshalb den 
westlich cler Stadt vor dem Neuentor gelegenen sog. Wein
berg. Mit der Einreichung eines Anlageplanes wurde der 
Architekt Jean Paul Du Ry beauftragt, der, selbst RMugie, 
von Wilhelm Ill. von Oranien an den Landgrafen geschickt 
worden war und schon die Kolonien Kar1sdorf und Marien
dorf angelegt hatte 1). Der Grundplan war ganz cinfach, 
annahernd ein Quadrat von zwei Haupt- und drei Quer
stralDen durchzogen, wodurch 12 Hauservierecke entstehen. 
Trotzdem fehlte es nicht an Leuten wie z. B. der Regierungs
rat von Rochau, die Du Ry Planlosigkeit vorwarfen 2). 
Daraufhin wurde ein neuer Plan ohne Du Ry ausgearbeitet, 
aber dieser kehrte si ch nicht daran unci muBte sogar mehr
fach vom Landgrafen an die Lieferung eines Grundrisses 
gemahnt werden 3). Inzwischen war aber doch schon mit 
dem Bauen nach Du Ry's Plan begonnen worden. 

In demselben Jahr, am 17. Februar 1690, gab der Lal1Ll
graf heraus die "Privilegien und Begnadigungspullkte fur 
die Refugierten ohne Unterschied der Nation, die sich vor 
dem Kasselschen Neuentor auf dem o genannten \Veinberg 
Iliederlassen wollen" 4). Die Hauptpunkte waren: 1. Schutz; 
~. Lieferung der Baumaterialien; 3. zehnjahrige Freiheit auf 
jeden Hausplatz; 4. Verlangerung der Freiheit fUr die, die 
mit eigenem Gelde bauen, bei einer Bausumme von 8 10000 
R.Talern ewige, bei 6000 60jahrige, bei 4000 R.Talern 

') Nach Gerland "Du Ry" S. 6 w\Ll' der ursprtingliche Plan des Land
grafen del', diese Kolonie als Fabrikstadt, ostlich von Kassel, auf delll 
s og. Forst in der Fuldaebene anzulegen: diesen Plan lehnte ab er Du liy 
ab, wahrscheinlich weil dieser Platz schlecht zu verteidigen war. 

") Vgl. Schreibcn an den Landgrafen. 4. Aug. 1690. G. H. 9750. 
3) 1690 Sept. 11 u. 28; illl Aug. 1692 wlude noch einlllal olme Du 

By's Mitwirkung ein Plan aufgestellt. . 
4) L. O. III und G. R. 9750, 9691. 

Zeit scbrift Bd. 57., 10 
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40jahrige Freiheit usw.; 5. die ersten Bauplatze aus dem 
Staatsbesitz sind ganz frei, fur die spat er verteilten aus 
Privatbesitz sind jahrlich etwa zwei hessische Dreier zu ent
rich ten ; 6. Zoll- und Akzisfreiheit; 7. Bier- und Brandwein
herstellung, aber nur zum eigenen Bedarf; 8. Wahl des 
Stad trates aus der Burgerschaft; 9. A ppellationen. von Sachen 
uber 20 Gulden direkt an die Regierung; 10. Offnung des 
Zwehrentores (urn den Verkehr mit der Altstadt zu er
leichtern); 11. die Grundstiicke sind vererblich, verbleiben 
ab er bei Verkauf dem Staate, wahrend dem Verkaufer nur 
die Baukosten ersetzt werden. . 

Trotz dieser in Aussicht gestellten Privilegien war der 
Zuzug der RMugies, besonders der Handwerker, in die Ober
neustadt nicht sehr stark. Die meisten blieben trotz der 
schlechten Wohnungsverhaltnisse in der Altstadt, da sic -dort 
offenbar besser existieren konnten. In die Oberneustadt 
zogen im Lauf der Jahre fast alle vornehmen RMugies, da
neben auch einige Kaufleute und Handwerker. So bildete 
sich dort zwar eine neue franzosische Gemeinde, aber sie 
war weniger als halb so grolO als die in der Altstadt. 1697 
waren in der Altstadt 102 franzosische Familien, darunter 
75 Kaufmanns- und Handwerkerfamilien, in der Oberneu
stadt 43, darunter 28 Kaufmanns- und Handwerkerfamilien, 
also im ganzen 145 Familien zu etwa 700 Person en 1). 1698 
waren es nach HeulOner 169 Familien zu 7 800 Personen, 
wobei wahrscheinlich schon einige, 1698 aus Metz gekommene 
Familien eingerechnet waren 2). N ach der Statistik von Lennep 
fanden in den J ahren 1700 1705 in der Altstadt durch
schnittlich jahrlich 32 Taufen, 22 Beerdigungen, 5 Hoch
zeiten; in der Oberneustadt 10 Taufen. 8 Beerdigungen und 
2 bis 3 H ochzeiten statt, also etwa nur ein Dritte1 3). Urn 
1723 waren unter 3317 Einwohnern Kassels: "An Hand
werksleute, so Burger seind, 1763" und "An Handwerks
leute, so keine Burger seynd, 715", darunter sicher die Re
fugies, sonst wurde die Zahl nicht so groB sein 4). In der 
Oberneustadt iiberwog die Zahl der deutschen Ansiedler, 
die zum Teil auch von weit her kamen, wie z. B. 1690 
schlesische Spinner und Weber aus Hirschberg eintrafen "). 

' ) Ortsrep. M. St. S. 837. 
2) Wo He\lssner di ese Zahlenangabe gefunden hat, gibt er nicht an. 

Die Hochstzahl 1400, die H. annimmt, scheint mil' etwas zu hoch ge
gl'iffen za sein. 

S) D. St. S. 7490. 
4) Ortsrep. M. St. S. 821. 
5) Schreiben VOIl1 4. Aug., 11. Sept. u. 20. Sept. 1690 G. S. 9750. 
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bald die Zahl der Franzosen. 1730 waren in der Oberneu
stadt 72 R~fugies und 201 Deutsche, die Friedrich 1. den 
Eid leisteten 1). 

Mit dem Bau der Oberneustadt ging es langsam vor
an 2); 1692 ruhte die Bautatigkeit ganz, da die Militarpferde, 
die sonst hier fur die Baufuhren gebraucht wurden, mit in 
die "Campagne" gegen Frankreich gezogen waren. Erst 
1694 scheint man wieder eifriger an den Bau gegangen zu 
sein, denn es wurden wieder neue Baumaterialien bewilligt. 
Das Holz muBte aus den Amtern Hersfeld~ Friedewald, Land-, 
eck u. a. auf der Fulda herabgefibBt werden. Das ergab 
oft Schwierigkeiten mit den zu den Fuhren . bestimmten 
Bauern und den zu dingenden Schiffern; auch war die 
FlbJDerei sehr 'lam Wasserstand abhangig. Zum Bau der 
Oberneustadter Kirche brauchte man im J ahre 1700 allein 
488 Stamme. Die Backsteine lieferte seit 1697 der fran
zbsische Backsteinbrenner Jean Pierrat auf Staatskosten. 
Dazu wurden auch Kalk und Sand geliefert, auBerdem die 
Lbhne fur die Bauhandwerker, teilweise in Naturalien, vom 
Staate bezahlt. Zu diesem Zweck hatte man einen besonderen 
Baufonds errichtet, in den allerdings nicht nur die Zuschusse 
aus der Kabinettskasse fiossen, sondern auch z. B. der Bier
lizent und seit 1699, auf Vorschlag des Sekretars Robert, 
die nach Ablauf der Freijahre van den Franzosen in der 
Oberneustadt zu zahlende Kontribution 3). Die jahrliche 
Kontributionssumme reichte ungefahr fUr den Bau zweier 
Hauser. lm J ahre 1710 stockte der Bau wieder, da der 
1'onds erschbpft war und erst durch einen VorschuJD aus 
der Kabinettskasse wieder aufgefiillt werden muJDte. Bis da
hin waren folgende StraJDen fertig: die neue StraJDe (jetzt 
Obere KbnigstraJDe), die ZwehrenstraBe (jetzt KarlstraJDe), die 
Weinberger StraJDe (jetzt Frankfurter StraBe) und die Aue
~traJDe (jetzt Bellevue oder "Schbne A ussicht"), und nach dem 
spateren Friedrichsplatz hin, die mit drei Reihen van Baumen 
bestandene "Esplanade"; auJDerdem war schon Kanalisation 
angelegt 4). Urn 1720 begann dann Jean Paul Du Ry's 
Sohn Charles den Ausbau der QuerstraJDen. Ein Plan des
selben Architekten vom 8. J anuar 1743, als man ein neues 
Hospital bauen wollte, zeigt aber, daJD auch damals noch nicht 

1) Coil. Ref. 
2) Akten iiber clen Bau cler Oberneustaclt in G. R. 9750 u. K. A. XXV 

lVI. St. S. 4063 u. 4064. 
3) Vorschlag vom 22. J uni G. R. 9762. 

. 4) Vgl. Piclerit S. 261/62. 
10' 

• 

• 
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der ganze. GrundriiO ausgebaut war 1). Erst Charles Du Ry's 
Sohn Louis Simon hat den Bau der Oberneustadt abge
schlossen und nach Beseitigung der Befestigungen die Ver
bindung mit der Altstadt hergestellt, auiOerdem im Auftrag 
Landgraf Friedrichs n. Kassel durch viele Prachtbauten 
verschonert. 

1730 waren in der Oberneustadt 92 Hauser, 21 fran
zosische Hausbesitzer und 90 Mieter 2). In 68 J ahren hat 
die Kammer ungefahr 680000 Reichstaler fur den Bau der 
Oberneustadt ausgegeben 3). 

Im J ahre 1731 waren die Privilegien fur die Oberneu
stadt noch einma1 erneuert word en; seit 1737 wurden statt 
des Baumaterials 1000 R. Taler a1s VorschuiO zum Bau 
eines Hauses gegeben, die mit der Zeit zuruckgezah1t werden 
muBten; auiOerdem k onnte der Bauplatz jetzt fur 1300 R. Taler 
gekauft werden, indelil die erste Halfte angezahlt, die zweite 
nach Vollendung des Hauses gezahlt wurde. Im Jahre 1745 
fieIen die meisten Privilegien der RMugies in der Oberneu
stadt, besonders die Abgabenfreiheit, so daB die Bewohner der 

. Oberneustadt jetzt die gleichen Lasten an "Haussteuer, Kon
tribution, Reichssteuern, Servis, Akzise und Lizent" zu tragen 
hatten wie die der Altstadt 4) ; dagegen blieb die politische 
und kirchliche Selbstandigkeit der Oberneustadt noch langer 
bestehen. In einer Liste von 1750 wird die Einwohnerzahl 
von ganz Kassel auf 18109 Personen angegeben, im ein
zelnen werden nur die Hauseigentumer genannt, und zwar 
85 mit franzosischem Namen 5). Nach Lennep ist in den 
J ahren 1775 --1779 die Gemeinde der Altstadt auf etwa ein 
Drittel zuruckgegangen, die in der Oberneustadt aber auf 
ihrem aIten Bestand gebliebep. Am 9. Marz 1780 waren 
in der Altstadt 91 Familien zu 214 Personen, in der Ober
neustadt 96 Familien zu 259 Personen, also zusammen 473 6) . 

Eine Liste von 1793 enthalt nur noch 81 Familien "die von 
RMugies abstammen", wahrscheinlich nur die in der Altstadt 7). 

Dber die zahIreichen Manufakturen der RMugies in 
Kassel und ihren Anteil an Gewerbe und Handel werde 
ich spater berichten. 

1) G. R. 9760. 
2) Coil. Ref. 
3) KA. XXV 3117. 
4) G.R. 9750 u. O. St. S. 7490. 

• 5) Ortsrep. M. St. S. 82l. 
6) O. St. S. 7490. • 

• 

' ) Ortsrep. M. St. S. 837. 
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b. Die franzosischen Ko1onien im Niederfursten
tum l ). (Niederhessen). 

Am 29. Dezember 1685, einen Tag nach Herausgabe 
der "Concessions et Privileg es", erliefl Landgraf Karl an 
samtliche Amtleute, Rentmeister und Schultheissen des Landes 
- .. zusammen sind 28 aufgezahlt den B efehl, Verzeichnisse 
der in ihrem Gebiet befindlichen Wustungen einzusenden 2). 
Am 9. J anuar 1685 kam aus Hofgeismar der Bescheid, daB 
die Wustungen Bunchheimb und Gautzen 3) mit zusammen 
etwa 600 Acker Land itn (5.ebiet der Stadt am gunstigsten 
fur die Anlage von Kolonien seien; andere Wustungen 
seien meist ohne Wasser. In Geismar selbst seien 140 Haus
platze unbebaut. 

Schon gegen Ende des Jahres 1685 waren 150 Familien 
aus den piemontesischen Talern Pragelas und Qlleyras 4), 
also Waldenser, durch den Prediger David Clement nach 
Hessen gefUhrt worden 5). Sie solIten vorlaufig in Hofgeismar 
untergebracht werden, urn dann im folgenden J ahr in den 
neu anzulegenden Kolonien angesiedelt zu werden. 1699 
kamen noch sechs and ere waldensische Familien dazu. In 
Ho f g e ism a r selbst bauten sich nur verhaltnismaBig wenige 
von diese n an: 1724 finden wir dort 20 Familienvater und 
3 Witwen; 1732 34 franzosische Familien zu 120 Person en 6). 
1778 waren es nur noch 7 Familien zu 25 Personen 7), unter 
ihnen zwei Kaufleute und zwei Handwerker, ein Lohgerber 
und ein Wollkarnmer. Lennep zahlt 1780 10 Familien zu 
36 Personen, auBerdem als Handwerker noch einen Hut
macher, einen Kesselschmied und einen Tischler. Diese 
Handwerker muBten schon in den Stadten bleiben. cia sie 
in den verhaltnismaBig kleinen landlichen Kolonien fUr ihre 
Handwerke keinen genugenden Absatz fanden, so daB sie 
sich dort hauptsachlich durch Ackerbau hatten ernahren 
mussen. So wurden auch in anderen kleinen Stadten und 
groBeren Dorfern in Niederhessen Re£ugies ansassig. . 

In Grebenstein waren 1686 30 Familien zu 95 Per-

' ) G. R O. St. S. 7490. 
2) O. St. S. 7490. 
S) Spater Karlsdorf. 
4) VgL oben. 
5) V gl. Lennep S. 173 ft. Casparson S. 33. 1687 waren in Hofgeismar 

die Brigade d'Alsace zu 27 Familien, 109 Person en ; die Brigade de Pr a
jelas zu 28 Familien, 87 Personen und die Brigade de Queyras zu 36 
F amilien, 139 Personen. 1\1:. St. S. 4064. 

6) Inspekt. Prot. • 

7) Lennep. O. St. S. 7490. 

• 
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sonen 1), 1724 4 Familien und eine Witwe, 1768 und 1780 
noch zwei Familien zu 7 Personen, darunter ein Strumpf
weber und ein Schneider ohne Landbesitz 2). In I m men
ha use n waren 1687 31 Familien mit 86 Person en 3), unter 
ihnen auch Manufakturisten 4) . 1778 waren jedoch nur noch 
3 Familien zu 11 Person en, 1780 noch 2 Familien und zwei 
Witwen, zusammen 13 Personen, da. In Horn b res s en 
standen am 19. Februar 1687 so viele Hauser leer, dalD dort 
24 Familien unterzubring cn waren; im Anfang sind auch 
mehrere Familien dort ansassig geworden, 1778 und 1780 
befanden sich aber nur noch zwei Familien dort. In 
Hum m e waren 1724 eine Fami lie 1778 und 1780 zwei 
Familien, darunter ein W ollkamm e1' und ein Fabrikant von 
schwarzem Tabak 5) . In i c 1 e n war 1724 eine Familie, 
1778/80 l(eine m eh1'. E in zc ln e Familien ' waren auch in 
Ostheim, Haueda und Zwe rg en 6). Auch in Fran
ken h a us e n wa1'cn ein e Zeit lang franzosische Meier 7). In 
Hortheim waren ' 1724 drei Fam ilien, in Niedermeiser 
eine Familie 7). 

Der grolDte Teil der RMugies in den bisher genannten 
Orten war dort von vornherein nur vorlaufig untergebracht. 
Am 23. April 1686 wurde ein Plan entworfen, nach dem in 
jedem Ort 100 Familien mit einem Prediger einquartiert 
werden sollten 8) . Die Handwerker und Kaufleute konnten 
dort wohl Beschaftigung und dadurch ihre Nahrung finden, 
ab er die Bauern -- denn unter den Waldensern und sud
franzosischen Hugenotten waren viele Bauern konnten 
ohne g enugendes Land nicht existieren. Ehe sie daher an
gesiedelt werden konnten, muMten sie mit dem N otwendigsten 
unterstlitzt werden. Am 24. April 1686 reichten die RMu
gies zu Geismar, Immenhausen und Grebenstein ein Gesuch 
ein: 1. um Erlaubnis zurn Gebrauch der franzosischen 
Sprache, 2. urn eigene Kirchen, 3. urn vorlaufige U nter
haltung der Prediger, 4. urn so viel Land fur jede Familie, 
wie fur ihren U nterhalt nOtig sei, 5. urn Bauplatze und 
Erlaubnis zum Bauen, 6. urn zwolfjahrige Freiheit der Hauser 
und Lieferung der Baumaterialien, 7. urn Versorgung rnit 

1) M. St. S. 4064. 
2) Ortsrep. 837 , nnd Lennep 7490. 
3) M. St. S. 4064. 
4) Juni 1686 O. St. S. 7490. 
5) Wahrscheinlich Kautabak. 
6) Lel111ep S. 174. 
7) Juni 1G88 O. St. S. 7490. 
B) G. R. O. St. S. 7490. 

• 
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Brotkorn bis zur nachsten Ernte, 8. urn Versorgung mit 
Saatkorn, 9. urn Hute, 10. urn Brennholz, 11. urn freie 
Wohnung, 12. urn Freiheit fiir Handel und Gewerbe, 13. urn 
Freiheit von Grund und Boden, 14. urn zehnjahrige Freiheit 
von allen Abgaben 1). 

Ein Teil dieser Forderungen war ja durch die allge
meinen Privilegien fur die Re£ugies bewilligt worden, der 
andere Teil schon in einzelnen FaJien. Hier mufDte ganz 
allgemein geholfen werden, denn das Gesuch enthielt doch 
nur das zum Leben Notwendigste. So erhielten sie Geld 
aus den in- und ausHindischen Kollektengeldern zum Bauen 
und zur Errichtung von Manufakturen, z. B. im J uni 1686 
die zu Karlsdorf 600 R. Taler, die zu Immenhausen 400 R. 
Taler 2), da sonst die meisten wieder abziehen wollten, im 
iibrigen meist Naturalien, also Lebensmittel, Brot- und 
Saatfrucht. Die Brotfrucht wurde meist gleich an einen 
Backer geliefert, z. B. im Dezember 1686 durch den Rent
meister in Geismar 568 Viertel Korn zu Mehl und Brot 
fiir die RMugies an den Backer Friedrich 3). AufDerdem 
erhielten sie noch Vieh und Futtermittel und Baumaterial, 
besonders Holz und Stroh. Die Hauptsache aber war, daB 
sie Ackerland und Wiesen bekamen. Davon war in der 
Hofgeismarer Gemarkung genug vorhanden, da sie besonders 
viele W iistungen enthielt 4). 

" Die Kolonie Karlsdorf. 

Die am giinstigsten fiir die Griindung einer Kolonie 
gelegene Wiistung war Gotthardessen, im Volksmund abge
kiirzt zu Gauzen. Der Boden war hier verhaltnismafDig gut, 
und durch die Nahe des Reinhardswaldes bestand Gelegen
heit genug zur Waldhute fiir das Vieh. Durch Kommissare 
wurden die Baugrundstiicke, Landereien und Waldstucke, 
zusammen 500 Acker, abgemessen in 30 Portionen von je 
2 /3 Acker Garten, 10 Acker Land, 51 j 2 Acker Wiese, wozu 
spater noch 40 Acker Triesch kamen. AufDerdem bekam 
die . ganze Kolonie das Koppelhuterecht in den Eichen
bestanden und Kampen 5). Das Staatsland war frei, und 
was Hofgeismarer Biirgern gehorte, wurde gegen eine 
Entschadigungssumme enteignet. Die Auswahl der 30 

1) O. St. S. 7490. 
. 2) Ebenda. 

") M. St. S. 4064. 
4) Es sollen dalllals 7 Wiistungen UIU Geislllar herulll gelegen haben. 

V gl. Winkelmallll. 
5) Pfaff S. 11. 

• 
• 
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Tuchtigsten unter den RMugies zu Hofgeismar uberlieB man 
dem Pfarrer. Am 19. Februar ' 1687 . waren in Karlsdorf 
103 Person en 1), 1688 (Marz 26.) 43 Familien, 1691 (F ebruar 
19.) 27 Familien. Schon im Friihjahr 1686 begann man 
mit dem Bau von 12 Hausern, das Haus zu 17 R.Talern 2), 
nach dem Plan Paul Du Ry's. Die Baumaterialien, vor 
allem Holz fur Balkenwerk und Stroh zur Deckung der 
Dacher, wurden geliefert, ein Teil der Arbeitslohne bezahlt , 
aber es ging langsam voran mit dem Bauen. Die meisten 
Ansiedler muJ3ten vorlaufig in Holzbaracken wohnen; uber
haupt hatten sie es nicht so g ut, wie es nach den vielen 
Privilegien und U nterstUtzungen scheinen k onnte. Man muJ3 
daran denken, daB sie fast k eine Mittel mitbrachten und 
ohne besondere U nterstutzungen einfach verhungert waren; 
das zeigen besonders deutlich ihre dauernden Gesuche in den' 
ersten J ahren. Sie waren aus ihrer H eimat besseres Land 
gewohnt, hier war der Boden rauh und bisher entweder 
uberhaupt nicht oder nur oberflachlich bestellt; dabei fehlte 
es den ' Kolonisten an Ackergerat, Vi eh und deshalb auch 
an Dunger. Alles das k on nte ihnen nicht in reichlichem 
MaJ3e zur Verfugung gestellt werden. DaJ3 dabei die ohne
hin schon knapp bemessenen Acker noch lange Jahre hin
durch nicht den fur ihre Ernahrung ausreichenden Ertrag 
lieferten, ist ganz natiirlich. Deshalb finden wir von J ahr 
zu J ahr die Gesuche urn Lieferung von Saatfrucht bis zur 
nachsten Ernte, besonders von Roggen, Hafer, Gerste und 
Erbsen. Dazu kamen MiJ3ernten und vor allem durch die 
Nahe des Waldes viel Wildschaden, dem nur durch Wild
zaune und Treibjagden gewehrt werden konnte 3); auch be
schwerten sie sich 1693, daJ3 ihre deutschen Nachbarn aus 
Schikane ihr Vieh auf ihren Ackern weiden liefilen. Natiir
lich war die Not in den ersten Jahren am groJ3ten; im April 
1687 muBten sogar die notwendigsten Lebensmittel wie 
Butter, Kase und Speck geliefert werden. Deshalb erklarten 
am 19. Februar 1691 zehn Familien dem Rat Vultejus, daJ3 
sie wegziehen wollten 4). Aber durch ihren FleW kamen 
die Kolonisten mit der Zeit aus der Not heraus. Mit zaher 
Beharrlichkeit wuJ3ten sie sich allerdings immer mehr Land 
und Ausdehnung ihrer Hutegerechtigkeit zu verschaffen. 
Am 20. Juni 1702 bekamen sie trotz des Widerstandes der 

I) G. R. O. St. S. 7490. 
2) 1686 Dez. 28 wurde diese Summe durch Kalllmerscribent Buch 

an Zimmermeister SchindewuJf fi.ir je 5 Hauser ausgezah.lt. K. A. XXV. 
S) 1703 Okt. 18. G. R. 9785. 
4) O. St. S. 7490. 
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Grebensteiner Land aus deren Gemarkung 1). Au~erdem 
erhielten sie Verlangerung der Freijahre und Befreiung von 
einzelnen Abgaben, besonders der Kontribution, bis 1737 2). 

Urn F ertigstellung der angefangenen Hauser baten sie am 
24. April 1693, gleichzeitig urn Lieferung von Material fur 
Scheunen 3). Beides wurde angeordnet. Seit 1696 wurden 
weitere Hauser gebaut und Holz und Stroh dazu geliefert 4). 
1699 bekamen sie 8 Acker Trieschland auf der "Lichten
heide"; 1714 1716 wurden Scheunen gebaut und die Stroh
dacher durch Ziegeldacher ersetzt 5). Trotzdem haben in den 
J ahren 1704 1739 acht Kolonisten Karlsdorf nach Erla~ 
des Abzugsgeldes verlassen 6). 

Die Kolonie hat sich ziemlich lange rein franzosisch 
erhalten. 1717 wurde ausdrucklich bestimmt, da~ ein Haus 
und eine Landportion nur an einen Franzosen verkauft werden 
durften 7). 1785 wehrte sich die Gemeinde noch dagegen, 
daB franzosisches Portionsland an Deutsche ausgegeben 
wurde, wenn es nieht vorher dreimal an Franzosen offentlich 
ausgeboten worden sei 8) . 1732 waren in Karlsdorf 33 fran
zosische Familien 9), 1778 im ganzen 39 Familien, darunter 
wahrscheinlich schon Deutsche, zu 172 Personen, darunter 
19 Ack~r1eute (laboD)."eurs) mit durchschnittlich 10 Acker Land, 
au~erdem ein Weber, zwei Muller und ein Schmied 10) also 
Gewerbe, die fur die Landwirtschaft notwendig waren; da~ 
Weberei neben der Landwirtsehaft getrieben wird, finden wir 
gerade in Bessen sehr vie!. 1737 war dort der Stofffabrikant 
Jean Lonie 11). Die Kolonie war jedoch in der Hauptsache eine 
Ackerbaukolonic, auch hatte sie die Brauereigerechtigkeit 12) 13) 

Die Kolonie Marien dorf. , 

Fur die Fluchtlinge, die 1686 in Immenhausen untcr
gebracht worden waren, wurde im Jahre darauf auf der 

1) Ebenda. 
2) G. R. 9792. 
3) G. R. 9773. 
4) G. R. 9796. 
5) G. R. 9803. 
6) G, R. 9779. 
') Ebenda. 
8) K. A. GeL 3118. 
9) Insppkt.-Prot. 

10) O. St. S. 7490. 
11 ) G, R. 9721. 

, 

• 

I") Vgl. die Katastervol'beschreibung von 1773, iibel' Einzelheiten 
unten untel' Mariendorf. 

13) Bemerkenswert ist die Schnitzerei und die franzosische Inschrift 
an del' Tiire del' Karlsdorfer Kirche, 

, 

, 
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vVustung Hildesheim zwischen Immenhausen und U den-
hausen die Anlage einer Kolonie begonnen. Die Gemarkung, 
im J ahre 1688 bestehend aus etwa 820 Acker 1), die teilweise 
in der Immenhauser und U denha user Gemarkung verstreut 
waren, wurde in 25 P ortion en geteilt. Di e Zahl der erstell 
K olonisten ist nicht aufgezeichn et. 1699 kamen noch vier 
Familien hinzu, die teilweise nur Haus und Garten bekamen, 
t eilweise auch nur zur Miete wohnten 2). Sie waren offenbar 
H andwerksleute, die sich von ihrem Handwerk ern ahren 
konnten. 1724 waren 23 franzosische F amilienva ter und 6 
Witwen dort, 1732 20 franzosische Familien, 1778 41 Familien, 
F ran zosen und Deutsche, zu 181 Personen 3), darunter 20 
Bauern, ein S trumpfweber, ein Ber g mann (maltre min eur), 
e in W eber und ein Hutmacher, 1780 auch ein T opfer. Es 
1St wohl anzun ehm en, daiil diese Hand werke von A nfang 
an dort bestand cn, min dcstcns aber 1699 von den vier neuen 
Familien mitgebracht wurden. 

D er Boden war hier noch schlechter und rauher als in 
K arlsdorf, schon weg en der hoheren Lage, auiilerdem lagen 
die Acker sehr verstreut. 

Sie hatten also im Anfang mit denselben Schwierigk eiten 
zu kampfen wie die K arlsdorfer und muiDten deshalb auch 
ebenso wie diese mit Geld, Baumateria lien, Frucht usw. unter
stutzt w erden. Aber sie haben si ch schneller als die K arls
dorfer emporgearbeitet. Das kam einerseits daher , daB sie 
eine g unstigere W aldhute hatten und deshalb mehr Vi eh 
halten k onnten, so daB sie bald eine vorbildliche Milchwirt
schaft betrieben 4). Andererseits hatten sie Erfolg in der 
Zucht der "welschen Huhner", der Truthuhner, die man bis
her in Hessen noch nicht kannte und die deshalb auf de n 
Kasseler Markten ein en reiiilenden A bsatz fand en. Daneben 
hatten sie si ch ein besonderes Privileg b ewahrt, das sonst 
nur die Stadte hatten: die Brauereigerechtig k eit. S ie hatten 
sie als Burger von Immenhausen, trotz des Protestes der 
Einheimischen 5), erhalten und mit nach Mariendorf uber
nommen, ebenso wie die Karlsdorfer, die sie auch als Burger 
v on Geismar bek ommen hatten. Die Brauerei war genau 
g eregelt 6). Besonders gewahlte "gouteurs commis" hatten 

' ) Verzeichni s in K. A. XXV. 
2) Vgl. Casparsoll und Romm el. 
3) Inspckt. -Prot. un d O. St. S. 7490. 
4) Yg l. Ro mmel S. 96. 
5) Beschwerdc vom 10. Juni 1686 O. St. St. 7490. 
6) "Reglement pour le village de Mari edorff" (nach 1730), Hiirgcr

meisteramt Mariendorf. 

• 

• 
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das Gebrau nachzuprlifen und den Preis festzusetzen. Es 
durften jahrlich 9 l ober Bier gebraut werden. 1773 wurden 
jahrlich 20 Gebraue zu je 4 Ohm od er 8 lober gebraut, 
von 33 Brauern. Der lober kostete 1,6 R.Taler 1). Von dem 
Ganzen gingen ab 9 alb. Akzise und 2 R.Taler 26 alb. als 
herrschaftliche Abgaben. Die Brauerei ging vor si ch in 
einem gemeinsamen Brauhaus. 

Neben der Brauereigerechtigkeit hatten sie die Schank
gerechtigkeit auch fur Branntwein. Sonntags durfte nichts 
ausgeschenkt werden. Am 18. Mai 1780 bewilli g te der 
Gemeinderat pro Kopf~ 2 pot Bier. 1829 brauten noch 45 
Leute in Mariendorf. Die Gerste dazu bauten sie selbst an. 
Auch Tabak wurde in Mariend'orf gepflanzt 2). Die Gemeinde 
kam auf diese Weise bald zu einem guten W ohlstand 3), den 
sie auch bis heute bewahrt hat. Die Kolonie wurde ziem
lich fruh mit D eutschen vermischt, die sich aber ganz den 
Franzosen anpaJOten 4) . 

Im August 1688 kamen auch 20 franzosische Familien 
nach Ri n t e In, blieben aber wahrscheinlich nicht lange da, 
weil die Schwierigkeit, ihnen genugend Wohnungen zu 
schaffen, ziemlich groJO war 5). 

Auch nach Se h m a 1 k aId e n kamen Re£ugies; 1685 
oder 1686 wollten 4 Refugies dort eine Tuchfabrik griinden 6). 
1687 war dort der franzosische Spannelmacher Gallot 7). 
1688 1692 waren dort die lwirnspinner Gebruder Michelet 8). 
In W aId k a p p e 1 war 1693 der franzosiche Kramer Conte 9), 
in Be rgshausen 1667 der Drechsler Benoit 10); in Gotts
bur e n 1713 Daniel Pastre 11). 

Am 6. August 1688 wurde von der Regierung der 
Befehl gegeben, 20 Familien in Her s f e 1 d unterzubringen, 

1) Steuerbuch von 1773, Biirgermeisterei M. 
2) O. St. S. 7490. 
3) Dje Gemeinderechnungen, z. B. die von 1780, zeigen immer einen 

gewissen UberschuJ3. 
4) Die Gemeind eakten sind bis 1830 franzosisch gefiihrt. Die Slnache, 

das waldensische patois, erhielt sich etwa bis Ende des vorigen Jhdts. 
- In der Schule zu M. wird ein Dachziegel aufbewahrt, der von einem 
im Jahr 1780 gebauten, vor zwei Jahren abgebrochenen Rans stammt: 
in diescn ist das Vaterunser in p&tois eingeritzt. 

5) G. R. 2739 undo 1719. 
6) G. R. 9738. 
7) 'Ebenda 972fi. 
8) Ebenda 9743. 
9) Ebenda 9718. 

10) Ebenda 970l. 
ll) Ebenda 8612. 

• 
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er kam ab er wahrscheinlich nicht zur Ausfuhrung. 
in M e 1 sun g e n fragte die R egierung nach freien 
nungen 1). 

Auch 
Woh-

c. Di e franzosis c h e n K o lo nien im "Ob e rfursten
tum 2)" . (O b e rh e ss e n). 

Seit Ende 16 )6 war M a r bur g der Durchgangspunkt 
fur alle R Mugies, d ie nach H essen k amen und auch fur 
viele, die weitcr nach Brandenburg zogen 3). Die meisten 
waren fur li:i.ng cre oder kurzere Zeit dort ein q uartiert und 
wurden von dort aus schon a n bestimmte S tellen in Nieder
hessen oder O berhessen verwiesen. Im Dezember 1687 
starben viele a n einer ansteck enden Krankheit, daher suchte 
man die iibrigen moglichst bald a nzusiedeln; nur wenige 
F amilien blieben in Marburg se lbst. wohl mit ang ezogen durch 
b esondere Verdienstmoglichkeiten. 1691, am 29. April, ba t 
der Seidenh~indler Gauti e r urn Aufn ahme in Marburg , und urn 
ein en Garten fur sein e Maulbcerbaume; e r wollte auch junge 
Leute anlernen 4). La nge Zeit war der P rofessor der T heo
logie Gautier Fuhrer der dor tigen fra nzosischen Gemeinde, 
auch der berilhmte P apin gehorte eine Zeit lang dazu. 1724 
waren dort wohnhaft: 10 F a milien und zwei Witwen, 1732 
19 Familien zu 75 Personen 5), w ahrscheinlich mit der K o
lonie Frauenberg zusammen. 1778 waren dort noch 7 Fa
milien zu 22 Person en, darunter Speck, Professor der T heo
logie und P farrer, de Beauc1air, Sprachmeister a n der U ni
versiUit, aufOerdem ein S trumpfweber und P eriick enmacher , 
ein W ollka mmer und zwei H utmacher 6) . 

In O berhessen sollten auch K olonien angelegt werden 7) . 
Deshalb wurde am 22. A pril 1686 von der R egierung zu 
Marburg ein V erzeichnis und Bericht uber wustliegend e 
La ndereien und Wiesen ein gefordert. Aber erst im J anuar 
1687 wurde ein e K ommission eingesetzt zur U ntersuchung 
der Wiistungen. 

Die K o l o nie Frauenb e rg. 

lm Juni 1687 richteten einige R efugies mit Unterstutzung 
des Professors Gautier durch die Regierun g zu Marburg 

' ) E bencla 9G89. 
;) G. R 9832. 
") Verschi eclene Verzeichnisse solcher FHi ch tlinge sind erhalten , 

G. R. 9832. 
4) G. R. 9832. 
5) Inspekt .-P rot. 
6) O. St. S. 7490. 
7) G. R. 9832. 
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an den Landgrafen das Gesuch, sich bei Marburg am "Lohe
berg" oder "Frauenberg", auf dem ein verfallenes . SchIo13 
stehe, ansiedeln zu dtirfen. Der Landgraf befahl darauf am 
17. Juni der Regierung zu Marburg, festzustellen, wem das 
Schlo13 gehore. Diese berichtete darauf am 26 ten, daB man 
von dem Schlot3 l!ichts wisse, als da13 es eine Raubritterburg 
gewesen sei 1). Uber die Besitzverhaltnisse der Landereien 
sei auch nichts zu sagen, da sie schon etwa hundert J ahre 
wust lagen. Daraufhin wurde die Anlegung einer Kolonie 
dort genehmigt. Auf ein Gesuch Gautiers wurden am 
26. September 1687 ein altes Haus und die wusten Lan
dereien und Wiesen am ~oheberg "an dem Wald, c1er 
Frauenberg genannt", drei Familien in Erbleihe gegeben. 
Die Baukosten trug Gautier selbst. Das Baumaterial wurde 

. geliefert, das Holz aus dem nahen WaId; die Fuhren muBten 
die umliegenden Dorfer leisten; dazu wurden 10 Freijahre 
gewahrt. Spat er wurden auf ein Gesuch Gautiers hin der 
Kolonie noch folgende Sonderprivilegien gewahrt: 1. Lie
ferung von Kalk und Stroh zum Bau, 2. Weiderecht 3. weib
Iiches Erbrecht und Erbrecht der Kinder, 4. Zahlung der 
Freijahre erst vom Peterstag 1688 an, 5. die Baume, die sie 
ausroden, sollen ihnen gehoren, 6. Lieferung von jahrlich 
H/ 4 Korn auf 14 Jahre, 7. Gewahrung zur Aufnahme einer 
Hypothek auf Gebaude und Vieh fur die Gelder, die Gautier 
vorgeschossen hat. Im Laufe des 18. J ahrhunderts bekam 
die Kolonie noch mehr Ackerland, auch Wiesen und Weide, 
nachdem sie . 1692 eine Herde von 200 Trifthammeln be
kommen hatte. Am 25. November 1715 hatte . sie 106 
1\'1orgen 2) . A uch verschiedene andere V orteile wurden ihr 
noch gewahrt, z. B. die Branntwein brennerei. Ein gro13es 
V orrecht an sich war schon die ErbIeihe 3). Der Erbleihe
brief wurde immer wieder erneuert, z. B. 1730 und 1787. 
Nach Ablauf der Freijahre hatten die Kolonisten einen jahr
lichen Meierzins von 100 Reichstalern zu tragen. 

Die K 0 Ion i e S c h w a ben do r f. 

Am 30. J uni 1687 wurde dem Rentkammerscribenten 
Buch der Befehl erteilt, franzosische Fliichtlinge, die in 
Niederhessen nicht mehr unterzubringen seien, auf der 
vVustung "Schwab" zwischen Rauschenberg und Rosen-

. 1) Merkwiirdigerweise schien man damals nicht zu wissen, daB der 
I~rauenberg eine alte Landgrafenburg war. 

2) K. A. XXV, lVI. St. S. 4064. 
") Uber die Erbleihe in Hessen vgl. Lerch , S. 23 . 

• 

• 
• 

• 
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thal anzusiedeln 1). Die 130 Personen, 20 Familien, waren 
sehon vorher in Rauschenberg untergebraeht worden; sie 
bekamen am 30. Juni 1687 pro Kopf 3 Viertel K orn und 
einen Reiehstaler. Naeh einem Verzeiehnis der Kolonisten 
,.auf der alten Sehwabe" waren es bei der (irundung der 
Kolonie 30 Familien tu 116 P ersonen, am 10. August 1688 
30 Familien zu 12H Personen. Die Kolonisten muBten den 
ersten Winter in Holzbaraeken zubringen, erst im Jahre 
1688 plante man, ihnen I-lauser zu bauen. Das Baumaterial 
sollte ihnen gestellt werc1 en; an H olz hatten sie genug aus
zuroden, etwa 6 800 Eiehenstamme. Die 16 Hauser sollten 
zusammen 656 R eiehstaler k osten, das einzeln e Haus zu 
41 Reiehstalern gereehnel. Dazu wurden ihn en L ebens
mitte1 2) geliefert, auBerdem a ueh Saatfrueht. Fur die Be
stellung ihrer Felder erbale n sic die Hilfe ihrer deutsehen 
Nachbarn . Die wirtseharlliehe Lage der K olonie war im 
Fruhjahr 1688 noeh ni eht sehr g Ull s tig . E in Bericht vom 
18. April dieses Jahres an den Landgrafen sprieht von 
Mangel an Geld, Vieh und Ackern, von den schlechten 
Baraeken usw. Es muBte ihn en Geld und Baumaterial ge
liefert werden zum Hausbau. Ein Haus in der Lange von 
35, in der Breite von 25 Schuh wiirde etwa 50 Reichstaler 
kommen, also die Hauser fur die ganze Kolonie auf 1500 
Reichstaler. Auch ein Brunnen sei erforderlich. Dann wird 
der FleiB der einzelnen Kolonisten gelobt, denn sie seien 
wieder tuchtig am Roden, ab er es sei noeh Hilfe notig, 
besonders auch Lieferung von Pflugen, Hacken, Axten, Zug
vieh u. a. Die nachstIiegenden FeIder und Garten seien fur 
Gemuse, Tabak, L ein (FIachs), auch fUr Erbsen und Hafer 
schon brauchbar. Zwei Famili en zu 8 Person en seien schon 
wieder weggezogen. Am 29. Mai beriehtete der Forstver
waiter Stolberg, daB die Ackerbestellung im Schwabendorf 
sehr mangelhaft sei, da sie nur mit der Hacke geschehe, 
und mit Asche statt mit Mist gedungt werde. Infolgedessen 
gehe das Roden sehr langsam und schlecht vonstatten. Er 
sehIug daher vor, den Deutschen aufzutragen, j e einen Tag 
ihren franzosischen Nachbarn zu helfen, statt vier bis acht 
Tage Kirmes zu feiern. A m 9. Februar 1690 berichtete 
der Vizekanzler Vultejus auf zwei Bittgesuche der Kolonie 
"auf den Schwabbern": 1. die Ackerbestellung durch die 
Einheimischen sei teilweise schon geschehen, miisse aber 
noch mehr durchgefuhrt werden. 2. 12 Kiihe seien vor-

I) G. R. 9832. 
2) z. B. 3 Vi ertel Korn woch elltlich. 
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handen, ab er es seien noch einige Schurgochsen (Zugochsen) 
erforderlich. 3. Futter und Streu sei schon geIiefert usw. 

DafD es mit der Kolonie so schIecht voranging, scheint 
auch teilweise an dem mangeInden FIeifD der Kolonisten 
geIegen zu haben. Am 17. Marz 1690 berichtete Vultejus, 
daB er den Faulen die Ausweisung angedroht habe. N ach
dern fruher schon zwei Familien abgezogen seien 1), gingen 
jetzt noch 6 wallonische FamiIien fort, die ubrigen seien 
Waldenser und deshalb fleifDig. Das Land derer, die die 
Kolonie verlassen hatten, wurde unter die Zuruckbleibenden 
verteilt. Aber am 29. Mai beriehtete der Pfarrer l\1artin 
an den Landgrafen, daB weitere 8 FamiIien zu 28 Personen 
abziehen wollten. Sie baten urn Reisewagen, Reisegeld 
und urn BezabIung des Saatgutes, des Viehes und · der 
Gerate ~). Der Rentmeister Beeker schlug vor, die Manner 
dern Kapitan de MondEwille in hollandisehe Kriegsdienste 
folgen zu Ia~sen die Farnilien sollten natiirIieh rnitgehen. 
Dieser Vorsehlag wurde von den RMugies auen ange
nomrnen. Am 2. Juli 1690 wurde die Lage durch Stolberg 
als "sehIimm" bezeiehnet; es fehIe besonders an Holz und 
an Futter und U nterkunft fUr das Vieh. Am 21. J uli 
hatten sogar einige Kolonisten regeIreeht re\'oltiert, so dafD 
der Brigadefuhrer Chabrier und 6 Mann ins Gefangnis ge
fuhrt werden mufDten. · Urn nun die Kolonisten zur Ruhe 

• 

zu bringen, wurden ihnen im Jahre 1693 endIieh Hauser 
und Seheunen gebaut und Vieh, z. B. irn Jahr 1692 300 
Triftharnrnel, und Frueht fur einige Monate geliefert. Darauf
hin ist die Kolonie ziemlieh raseh emporgebliiht ; nieht zurn 
wenigsten ist das sicher den dort betriebenen ' Handwerken 
zu verdanken. Ein groBer Teil der Kolonisten scheint von 
vornherein aus Bandwerkern bestanden zu haben, besonders 
aus Wollkamrnern, Strurnpfwebern und Hutmachern. Daraus 
ware denn auch zu erkIaren, weshalb sie anfanglich vorn 
Aekerbau, besonders unter so schwierigen U mstanden, nichts 
verstanden. AIs am 8. September 1754 die Kolonisten in 
Schwabendorf urn die Paehtung der in der Nahe gelegenen 
herrschaftlichen Meiereiguter gebeten hatten, gab die Mar
burger Regierung dazu das Gutachten, daB man ihnen nur 
die Wiesen verpachten solle, da sie doch nicht fahig seien, 
die Acker richtig zu bestellen und si ch "durch ihre Profes
sionen" allein ernahren konnten, denn die Balfte der Ko
lonisten in Schwabendorf bestehe aus Fabrikanten. Wenn 

' ) Wahrsch einlich Niederlander aus 
2) Der Brief ist lateinisch . 

• 

der PfaIz. 

• 
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sie mehr Ackerland bekamen, wurden sie ihre Manufakturen 
liegen lassen und wahrscheinlich auch die herrschaftlichen 
Giiter zu Grunde wirtschaften und selbst zugrunde gehen. 
Dagegen seien ihnen Wiesen fUr ihre Viehzucht sehr ford er
lich 1). Der Kammerrat Schanz hatte diesel be Meinung und 
schlug vor, ihre Gewerbe dadurch zu heben, dalO die Woll
ausfuhr aus dem Lande verboten wurde und in Marburg 
ein Magazin fur den Aufkauf der Wolle und der Fertigwaren 
errichtet wurde. Ein Zeichen dafur, daB die Kolonie nach 
1693 ziemlich schnell zu Wohlstand gekommen ist, war, 
daB sie schon 1724 ihre vollen Abgaben, auch die Kontri
bution, zahlen konnte 2). Ein weiteres Zeichen fur das Auf
bluhen der Kolonie ist die stark wachsende Einwoh~rzahl. 
1724 waren dort 23 Familienvater, darunter schon viele 
Deutsche; 1732 33 Familien zu 147 Personen 3), 1778 waren 
es 52 Familien zu 278 Personen, I'ranzosen und Dcutsche, 
darunter 18 Bauern, 25 Strumpfweber, zwci Weber und ein 
Hutmacher 4). Nach Lenneps Zahlung von 1780 waren es 
in diesem Jahr 28 franzosische Familien, darunter 15 Strumpf
weber, 7 Bauern und 2 Hutmacher und 25 deutsche Familien 
zu 122 Person en darunter 9 Strumpfweber und 11 Bauern 5). 
Einige Bauern hatten einen Besitz bis zu 30 Acker. 

Di e Kolo n i e Louis en dorf (Hammonshausen). 

Von Marburg aus wurde auch eine grolOere Gruppe von 
RMugies nach Frankenberg geschickt. Am 19. Februar 
1687 erhielt die Rentkammer zu Marburg den Befehl, an 
336 Fluchtlinge "die ins Frankenbergische gehen wollten", auf 
die Person 3 Viertel Korn und einen Reichstaler zu verteilen. 
Sie wurden vorlaufig in Frankenberg untergebracht, grolOten
teils im ehemaligen Kloster St. Georgenberg; nur wenige 
lielOen sich fUr immer in der Stadt nieder. Fur ihre An
siedlung hatte man die Wustung Hammonshausen zwischen 
Geismar und Ellershausen vorgesehen. In einem Bericht 
vom 25. September 1687 heilOt es, dalO die Wustung, deren 
Name von dem Gott H ammon abgeleitet werde 6), sehr ge
eignet sei fur die Anlage einer Kolonie, da sie aulOerordentlich 
viel Wasser habe. Ein Bericht der Marburger Regierung 

• 

1) G. R. 3229. 
2) G. R. 10436. 
S) Inspekt.-Prot. 
4) O. St. S. 7490. 
5) Ebenda. 
6) M.an nahm an, daB dort zur Romerzeit ein Tell1peJ des Jupiter 

Ammon gestanden habe. 
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vom 1. Oktober 1687 sagt, da13 die Wustung 700 Morgen 
umfasse und auch Wiesen und eine QueUe habe; au13erdem 
sUinden dort die Reste einer Kapelle. Zehn Familien aus 
dem "Delphinat" 1) wollten sich dort ansiedeln. Eine Kom
mission besichtigte die Stelle. Der Oberschulthei13 von 
Frankenberg berichtete · am 10. Oktober, daB die Wustung 
abgabenfrei sei, au13erte aber das Bedenken, da13 die Dorfer 
Geismar und Ellershausen die 400 Acker Land "nicht ohne 
Schaden" verloren. Am 2. November richtete Vultejus an 
den Landgrafen das Gesuch, 18 Familien aus dem Delphinat, 
etwa 90 Person en, die schon uber vier W ochen in Marburg 
seien, uud nur 20 Heller taglich an den "F ortifikationsarbeiten" 
verdienten, auf der Wustung Hammonshausen anzusiedeln. 
Die Beschaffung der Landereien fur die Kolonisten in Ham
monshauseh machte aber noch Schwierigkeiten, da die Ge
meinden Geismar und Ellershausen sich gegen die ~btretung 
ihres Besitzes straubten. Sie sollten zwar durch Acker aus 
der sog. "Freimark" bei Frankenberg entschadigt werden, 
ab er diese lagen ihnen, besonders den Ellershausern, zu weit. 
Am 4. J uni berichtete Buch, daf6, offenbar auf dem Wege 
eines vorher vorgeschlagenen Ringtausches, der Lander
austausch geregelt sei. 300 Acker, fur 15 bis 16 Familien 
ausreichend, waren zusammengebracht, und am 4. J uni wurde 
mit 16 Familien zu 118 Personen, fast alles junge Leute 
bis zum Alter von 40 J ahren, die Buch und Gautier ausge
sucht hatten, die Kolonie "Hammonshausen" 2) gegrundet. 
Zehn Familien zu 54 Personen konnten nicht mehr unter
gebracht werden. Den Kolonisten ging es im Anfang sehr 
schlecht. Der Oberschulthei13 Christ von Frankenberg be
richtete am 19. August 1688, da13 sie zwar sehr fieiloig, aber 
doch in gro13er Not seien, so da13 sie betteln gehen mu13ten. 
Ihnenmu13te Brot und Saatkorn, auBerdem hauptsachlich 
Baumaterial fur die Baracken und Salz geliefert wcrden. 
Am 22. berichtete er, da13 schon eine Gesandschaft der 
Kolonie an den Landgrafen zusammengestellt sei. Die Kolo
nisten seien nach ihrer Aussage am Verhungern. Sie konnten 
mit 2 Vierteln Korn pro Person fur das J ahr nicht aus
kommen, sondern mu13ten 3 Viertel haben, auBerdem Saat
korn, Stroh und Ackergerate. Gegen die Lieferung von 
Vieh sprach sich am 25. August 1688 der Forstverwalter 
Stolberg aus, da die Kolonisten wegen Mangels an Wiesen 

• 

1) Dauphine. 
2) Einige Jahre spater baten die Kolonisten, den "heidnischen" Namen 

del' Kolonie nach del' Prinzessin Louise in "Louisendorf" umzuwandeln. 
Zeitscbrift Bd. 57. 11 
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dieses doch nicht ernahren konnten. Viel wichtiger sei die 
Besserung der Acker durch Entwasserung und bessere Be
stellung. Die Bestellung durch die benachbarten Deutschen 
sei zwar schon im Gange, aber die Stadte Frankenberg und 
Frankenau seien noch nicht dabei beteiligt. Man kam zu 
der Uberzeugung, daJ3 in Hammonshausen zu vieIe Kolo
nisten seien und deshaIb eine Musterung vorgenommen 
werden musse, urn die Arbeitsunlustigen hinauszuwerfen, die 
ubrigen aber umsomehr zu unterstutzen. Am 11. Februar 
1690 berichtete darauf der OberschultheiJ3 Christ uber seine 
Untersuchung der Verhaltnisse in Hammonshausen: die 
Sache sei schwierig, da er sich mit den Leuten schlecht 
verstandigen konne. Es seien ab er einig'e "faule, liederliche 

.und unbandige" EIemente unter ihnen und die meisten 
Weiber taten wenig. Er schIug vor, den Mannern jahrlich 
2 Viertel K orn, den Weibern und Kindern aber nur 1 bis 
11/2 Viertel zu geben; auJ3erdem seien Fuhren fur Holz er
forderlich, das sonst im W ald verderbe. Auch der Lehrer 
und der Pfarrer der Kolonie hatten einen Bericht uber die 
Arbeitsamkeit der K olonisten geliefert. Christ sagte dazu: 
der Lehrer lobe die, die seine Partei hielten, der Pfarrer 
aber woDe es mit keinem verderben. Deshalb arbeiteten 
nach ihm fast alle "bien". Vultejus sagte aber am 
3. Juni 1693, daB die RMugh~s zu Hammonshausen 
fleiJ3iger seien als die zu Sch wabendorf. Wahrschein
lich sind auch einige von ihnen weggezogen. Erst 
im J ahre 1693 scheint auch fur die Kolonie Hammons
hausen die Wendung zum Bessern eingetreten zu sein. In 
diesem Jahr wurden endlich feste Hauser und Scheunen 
erbaut, dazu noch Wiesen zugebilligt und Frucht geIiefert. 
Aber erst im Jahre 1699 scheinen alle Hauser fertig gewesen 
zu sein 1), und von da an die Verhaltnisse sich gebessert 
zu haben, denn die Kolonisten bezahlten fast regelmaJ3ig 
ihre Kontribution und sonstige Abgaben, wenn nicht be
sondere Unglucksfulle, z. B. Hagelschlag, dazwischen kamen. 
Handwerk gab es dort auch. Nach dem Kirchenbuch waren 
dort von 1703 1826: 1 Hutmacher, 3 Strumpfweber, 2 VVeber, 
2 Tischler, 1 Wollkammer, 2 Bleicher, 1 Schmied und 
I Messerschmied. lm Jahre 1728 ersuchte ein Deutscher 
urn die Genehmigung zur Anlage einer W ollstoffabrik, urn 
den Kolonisten eine Erwerbsquelle zu schaffen I) ; ob diese 
zustande gekommen ist, ist nicht zu ersehen. 

I) G. R. 9834. 
I) G. R. 7705 . 

• 



Die Kolonien der RMugies in Hessen-l(assel 163 

lm J ahre 1732 waren dort 22 F amilien zu 93 Personen, 
1778 21 Familien zu 100 Personen, darunter 8 Bauern mit 
durchschnittlich 20 23 Acker Land, zwei Weber und zwei 
Tischler, nach Lennep 1780 27 Familien zu 123 Personen, 
wahrscheinlich die Deutschen dazu gerechnet, darunter 
11 Bauern und 4 Weber. Die Kolonie war auch spater 
noch in besonders ourftigen Verhaltnissen, sodaJ6 sie zum 
Beispiel 1724 bis 1727 die Kontribution schuldig blieb 1) und 
noch 1804 ihr Zustand als armlich bezeichnet und der Zuzug 
von Deutschen fur ihre Hebung als nutzlich betrachtet wurde 
im Gegensatz zu anderen Kolonien 2). 

Die Kolonien Hertingshausen und Wolfskaute . 
• 

In einem Bericht vom 31. Oktober 1687 uber zur Neu
besiedlung geeignete Wustungen im Oberfurstentum wurden 
auBer Hammonshausen noch der "HeJ61er", wahrscheinlich 
bei Haina, fur mehr als 10 Familien geeignet, und "Het
gershausen" bei Gemunden genannt. U m die Ansiedlung 
auf dem HeBler baten am 15. August 1688 vier franzosische 
Familien, und- da sie in Marburg fur den Winter kein 
rechtes U nterkommen hatten, plante man, sie in Kloster 
Haina unterzubringen. Die Ansiedlung auf dem "HelMer" 
scheint nie zustandegekommen zu sein. 

Die Ansiedlung auf der Wustung "Hettchenhausen" = 
Hetgershausen wurde am 7. August 1694 denen erlaubt, 
die auf eigene Kosten bauen wollten. Es waren drei fran
zosische Familien aus Schwabendorf (Martin, Bouxein und 
Fouignard), die, wahrscheinlich auf dieser Wustung, die 
Kolonie Her tin g s ha use n grundeten 3). Sie hatten erst 
harte Arbeit zu leisten, um das Land anzuroden. Spater 
kamen noch einige franzosische Familien hinzu, darunter 
Strumpf- und Hutmacher, und auch einige deutsche Familien. 
Die Kolonie muB bald in eine ganz gunstige wirtschaftliche 
Lage gekommen sein; das zeigt ihre Abgabenliste von 1724, 
in der ein Steuerkapital von 1548,20 R. Taler und eine jahr
liche Kontribution von 48,9 R. Taler angegeben ist 4). 1778 
waren dort 26 Familien zu lOt Personen, darunter 11 Bauern 
mit durchschnittlich 10 bis 20 Acker Land, 4 Hutmacher, 
.l Strumpfweber, 5 Spinnerinnen nnd ein Kaufmann. 1780 
waren dort 10 franzosische Familien zu 59 Personen und 

1) G. R. 7703. 
2) G. R. 3128. 
3) V gl. Lennep S. 543. . 
.I) Ortsrep. Hertingshausen und G. R. 10435. 

11* 
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22 deutsche Familien zu 80 Personen, darunter 12 Bauern 
usw. wie oben 1). 

Weitere vier Familien von Schwabendorf siedelten sich 
1699 auf der Meierei Wolfskaute an, konnten sich aber 
dort nicht lange halten und zogen wieder ab 2). An ihre 
Stelle traten sechs deutsche Familien, auf die auch die Pri
vilegien iibertragen wurden, da sie sich ganz zur franzo
sischen Gemeinde in Schwabendorf hielten. lm Jahre 1726 
waren nur deutsche Familien dort 3), spater kam wieder eine 
franzosische Familie dazu. 1778 waren dort 10 Familien 
zu 52 Personen, darunter 6 Weber. Nach Lennep waren es 
1780 eine franzosische und neun deutsche Familien zu 49 Per
son en, darunter 6 Weber, 4 Bauern und ein Knopfmacher, 
wahrscheinlich der hinzugezogene Franzose. 

2. Kapitel. 

Zw ei te Grii n dun gsperiode. (1699 1700). 

a) Helmars.hausen und Karlshafen (Sieburg). 

III Juli 1699 kamen zwei Brigaden von Waldensern 
und Sudfranzosen unter den Conducteuren Jouvencel und 
Maigre nach Hessen. Sie soUten teils in Hofgeismar bis 
zur Anlegung von neuen Kolonien, teils in Helmarshausen 
bis zur Griindung einer neuen Stadt an der Diemelmiindung 
untergebracht werden. Da erhob sich zwischen den zwei 
Fiihrern ein Streit urn diese beiden Bestirnmungsorte, der 
schlieiOlich von dem Kanzler Vultejus dahin entschieden 
wurde, daiO Maigre seine Brigade nach Hofgeismar, Jouvencel 
seine nach W olfhagen und ein Dritter, Portail, eine Brigade · 
nach Helmarshausen fiihren soUte 4). Die Farnilien, die sich 
in Helmarshausen oder Sieburg niederlassen woUten, waren 
nach einern Verzeichnis von 1699 folgende: 

1. Wollfabrikanten, -arbei-
ter, -karnmer, -weber, 
zugleich Landwirte. . 

2. Spinnerinnen . . . . 
3. Bauern (ohne anderen 

33 Farnilien, 77 
22 

Person en 

" 

Beruf) " .... 11 " 41 " 
-. ---:4;-:4~F::-a-m--;;i17ie-n-, -:1:-4-;-;0~P:::-e-r-s;;"o-n-e-n-ZUiibertragen 

1) Heute gibt es in Hertingshausen 
BOllcsein tragen. V gl. oben. 

2) V gl. Lennep S. 531ff. 
") Ortsrep. 
4) O. St. S. 7490. 

• 

• 

16 Familien, die den Namell 

• 
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Ubertrag . 44 Familien, 140 Personen 
4. Sonstige Hand werke und 

Berufe. . . . . . . 
D. Dazu noch (ohne Berufs

angabe) . . . . . . 
6. nach der Ernte wollten 

noch kommen. . . . 

29 

14 

23 

" 

" 

" 

94 

38 

95 

" 

" 

" 
Die Gesamtzahl ist dann. . 110 Familien, 367 Personen 1) . 

• 

Am 1. J uli 1699 werden nur 95 Familien genannt, zu 
234 Person en 2). Ein anderes Verzeichnis der Re£ugies zu 
Helmarshausen zahlt etwa 50 Gewerbetreibende, darunter 
zwei Tuchmacher, einen W ollarbeiter, sechs W ollkammer, 
vier Weber, einen Bleicher, einen Wollmanufakturisten, 
drei Strumpfmacher, funf W ollspinner, einen Hutmacher u. a. m., 
auBerdem drei Manufakturisten, drei Kaufleute und 38 Bauern. 
Wir sehen also, daB die Fluchtlinge in Helmarshausen in 
der Mehrzahl Gewerbetreibende waren, und daB unter diesen 
wieder die W ollindustrie den groJ3ten Anteil hatte. Von 
den Gewerbetreibenden sind die, die nicht aus dieser Gegend 
wegzogen, wohl zum groJ3ten Teil in die neue Stadt Sieburg 
ubergesiedelt, wahrend die Bauern mehr in Helmarshausen 
blieben 3) Sie waren nach einem Bericht des Sekretars Robert 
vom 8. J uli ziemlich mittellos: in Helmarshausen konnten 
41 Personen nicht bestehen und wurden daher mit je 
1/2 Viertel Korn jedesmal fur drei Tage unterstutzt. Es sei 
aber zu hoffen, da/3 sie bald Arbeit finden wurden, da "der 
La Salle" schon einige Strumpfwebstuhle fertiggestellt habe 4). 
Sie baten au/3erdem urn ein Stuck Wald zum Anroden 5). 
Die Handwerker waren also so gestellt, da/3 sie aus eigenen 
Mitteln leben. konnten, aber fur die Bauern waren aus der 
Gemarkung Helmarshausen nur 110 Acker Land zusammen
zubringen; an Wohnplatzen standen nur 13 zur Verfugung . . 
Vultejus berichtete ebenfalls am 8. Juli, da/3 in Helmars
hausen von 95 Familien zu 234 Personen nur 47 Familien 
zu 110 Person en aus eigenen Mitteln bestehen konnten, 
wahrend die ubrigen 123 Person en nur noch ganz geringe 
Mittel hatten; keiner sei imstande, eine Manufaktur zu er
richten. Sie hatten Rottland und U nterstutzung mit Kol
lektengeldern notig. Beides haben sie dann auch bekommen, 

1) O. St. S. 7490, ohne Datum. 
2) Bericht von Vultejus. 
3) O. St. S. 7490. 
4) Spater Manufakturist in Sieburg. 
5) O. St. S. 7490. 
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denn am 21. J uli 1699 wurde vom Landgrafen eine Kom
mission eingesetzt, urn ihnen W ald zum Roden auszusuchen, 
und Portail bat in einem spateren Gesuch urn Beseitigung 
der gro~en Baume auf dem Rottland und urn Schutz des 
Besitzes gegen die Einheimischen. In einem spateren 
Schreiben wurde er beauftragt, die erhaltenen Gelder zu 
verwalten und teilweise dafiir W oUe und andere zu einer 
Manufaktur notige Sach n aufzuk aufen. Trotzdem waren 
noch viel zu viele R Mug ics in Helmarshausen ; deshalb wurden 
noch a,m selben Tage (8 . .J uli 1699) 25 F amilien nach Geis
mar und 19 nach Immcnbause n geschickt. Im D ezember 
169\J waren in H . noch 47 Famili en zu 161 Personen, im 
September 1700 52 Falllili cn 1). Nach Lennep waren von 
April 1699 bis Scptemb r 1700 in J'lelmarshausen 65 fran
zosische Familiennamcn vertreten 2). 1700 und 1701 wurden 
37 Familien in der neucn S tadt S ieburg angesiedelt. In 
einem Einwohnerver zcichnis von 1731 k omm en nur deutsche 
Nam en vor 3) . 

Die zweite "Fabrik- und Handelsstadt", die Landgraf 
Karl 1699 grundete und zu Anfang h auptsachlich mit R e
fugies b esiedelte, war Sieburg, spater Karlshafen genannt. 
Nachdem er, wie seine Vorganger, vergeblich versucht hatte, 
Muncten zu bekommen 4), fafite er den Plan, weiter weser
abwarts eine Stadt mit einem Hafen anzulegen, die Munden 
den Weserhandel wegschnappen soUte. Die Stelle an der 
Mundung der Diemel ill die W eser schien dazu aulOer
ordentlich geeignet. U m nun Munden und sein Stapelrecht 
zu umgehen, soUte die lIeue Stadt durch einen Kanal mit 
Kassel verbunden werden, der evtl. von da unter Renutzung 
der Fulda. Schwalm. Ohm, Lahn bis zum Rhein durchge
fiihrt werden soUte. D er grol~e Plan 5) scheiterte a~. der 
damals technisch noch nicht zu losenden Frage der U ber
schreitung der Wasserscheiden. Ein kleines SWck des 
Kanals nach Kassel ist tatsachlich ausgefiihrt und auch eine 
Zeit lang benutzt worden, und zwar das SWck vom Schone
berg bei Humme uber Stammen bis zur Einmundung in 
die Diemel bei Trendelburg 6). Mit der Zeit mulOte man 

1) Nach den Fruchtlieferungsverzeichnissen in K. A. XX\T. 
2) Vgl. unten. 
") Ol'tsrep. Helmarshausen. · 
4) V gl. H.ommel S. 97. . 
5) In del' Landesoibl. lInter Msc. Hass. Vgl. E. Gerland , Dber di e 

Kanalprojekte und Anlagen des Landgl'afen Karl. Ztsch r. f. hess . Gesch . 
und Landesk. 1880 N. F. 8. 

6) Der Lauf des Kallal s ist noch heute deutlich zu sehell . 
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feststellen, da13 die Beforderung per Aehse billiger und 
sehneller vor sieh ging als auf diesem Kanal, da auf der 
kurzen Streeke mehrere Schleusen zu passieren waren, und 
die Diemel nur dureh dauerndes A llsbaggern sehiffbar ge
halten werden konnte; aueh war der Wasserstand im Kanal 
zu sehwer zu regulieren. So wurden naeh einigen Jahren 
aus dem Kanal dureh quer hindurehgelegte Damme Fiseh
teiehe hergestellt, und spater wurde er ganz troeken gelegt. 
Der Erbauer des Kanals war der Oberst von Miinnieh I). 
Naeh seinem in Verbindung mit dem Ingenieurhauptmann 
Conradi und dem hollandisehen Sehleusenbauer Metzma 
hergestellten Plan wurden aueh das Hafenbeeken, drei Morgen 
grofl2), und die Verbindungskanale mit Weser und Diemel 
mit ihren Sehleusenanlagen in der neuen Stadt angelegt. 
Die Stadt 3) selbst wurde von Paul Du R y urn das aeht
eekige Hafenbeeken herum in vier Langs- und zwei Quer
straBen erbaut 4); sie zeigt denselben Stil wie die Oberneu
stadt. Sie erhielt den Namen Sieburg, naeh einer ostlieh 
derselben geIegenen Ruine, 1717 wurde sie Karlshafen ge
nannt; 1718 standen 50 Hauser in zwsi grolDeren und zwei 
kleineren Qpartieren 5). Sehon am 4. Juli 1699 hatte der 
Landgraf 20 bis 30000 Reiehstaler VorsehuB gegeben, urn 
Handel dorthin zu ziehen, Manufakturen zu erriehtell und 
reiehe Kaufleute heranzuloeken. Dazu seien noeh besondere 
Privilegien, hauptsaehlieh fiir das Bauen, notwendig 6). Am 
12. Mai 1700 erlie13 er die "Freiheitskonzession und Hegna
digung, we1che denen, so an dem Fleeken an der Sieburg 
si eh hauslieh niederlassen wollen, versproehen worden" 7). 
Die wiehtigsten Punkte sind: freie HauspHltze und Bau
material; 20 jahrige Abgabenfreiheit; fiir Handwerker 6jahrige 
Freiheit und freier Eintritt in die Ziinfte; ebenso die Zahl der 
Gesellen und Lehrlinge ohne Einsehrankung. Diese Privilegien 
wurden 1704 und 1710 neu herausgegeben und am 10. Marz 
1719 erneuert und zugleieh erweitert, indem die Freiheit fiir 
Manufakturen auf 25 Jahre, die fiir Handwerker auf 8 Jahre 
ausgedehnt wurde. AuBerdem bekamen die Kaufleute noeh 
besondere Privilegien, darunter das Weehselreeht, dann ein 
Handelsgerieht aus ihrer Mitte fiir Streitigkeiten in "Handels-

1) Spater Generalfeldmarschall in russischen Diensten. 
2) Vgl. I-Ieilmann, S. 74. 
3) Am 4. Juli 1699 wird eill Modell der neuen Stadt von dem 

Ingel1i eurgeneral I-Iattenbach erwiihl1t, O. St. S. 7490. 
4) Vgl. W. Kl1hn: Siedlungswerk. 
5) Vgl. I-Ieilmal1n S.74. 
G) O. St. S. 7490. 
7) L. O. Ill. nod G. R. 9691. 
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und Wechselsachen". AuSerdem wurden fur Errichtung eincr 
in Hessen noch nicht vorhandenen Manufaktur besondere 
Privilegien versprochen; hatiptsachlich werden die Hand
schuhmacher genannt. Ein \Vochenmarkt und zwei Jahr
markte wurden eingerichtet. Die Hauser wurden von der 
Regierung erbaut und standen billig zum Verkauf oder 
auch zunachst nur zur Miete fUr die Familien, die seIbst 
bauen wollten. Erwahnt wird, daB sich in Karlshafen eine 
zahlreiche franzosische Kolonie befinde, die auch einen 
eigenen Prediger habe. Der Stadtrat besteht aus drei 
franzosischen und drei deutschen Mitgliedern, der Burger
meister wird "ohne U nterschied der Nation" gewahlt. Zum 
Schlu13 wird die gunstige Lage der Stadt geruhmt und die 
Entfernungen von Kassel, Hannover, Bremen u. a. werden 
angegeben. Diese Ausgabe der Privilegien ist deutsch und 
franzosisch gedruckt. 

Wir sehen aus diesen beiden Erlassen, besonders aus 
dem zweiten, der mit seinen Erweiterungen eine aus
gesprochene Werbeschrift ist, wie sehr es dem Landgrafen 
um die Ansiedlung besonders von Fabrikanten, Handwerkern 
und Kaufleuten, zu tun war, urn seine Grundung zu einer 
"Fabrik- und Handelstadt" zu machen. Der Erfolg des 
ersten Erlasses war nicht so gewesen, wie ihn der Land
graf wohl erwartet hatte. Die Franzosen, die 1701 nach 
Karlshafen kamen, waren bis dahin in Helmarshausen unter
gebracht worden, wohin sie 1699 gekommen waren. Es 
waren wahrscheinlich 37 oder 38 Familien, die dorthin uber
siedeIten; denn im J ahr 1703 wird diese ZahI genannt 1). 
Dazu kamen spater wo hI noch mehr Hugenotten, auch einige 
Waldenser. Die Zahl der deutschen Familien wird zu An 
fang etwas kleiner gewesen sein. Die Einwanderung von 
Deutschen begann in der Hauptsache erst 1708. 1724 waren 
in K. 24 Familienvater und 6 Witwen, 1732 41 franzosische 
Familien 2). 1738 (Sept. 28) wurden in Karlshafen 61 Hauser 
gezahlt, wovon etwa die Halfte Deutschen gehorte 3). 1746 waren 
in Karlshafen 131 Familienvater, darunter 39 Franzosen 4), 
1778 im ganzen 50 Familien zu 148 Person en 5). 1780 noch 
26 franzosische Familien, im ganzen 61 Familien; 1822 von 
144 Familien noch 21 franzosische. 1752 waren in Karls-

• 

hafen 788 Personen, darunter 1. 27 "particuliers", davon 6 

1) VgL Franke. 
2) T nspekt.-Prot. 
3) G. R. l8G. 
4) Ortsrep. M. St. S. 818. 
n) O. St. S. 7490. 



• 

, 

Die Kolonien del' RMugies in Hesscn-Kassel 169 

RMugies, 2. 100 Professionisten und Hand werksleute, darunter 
23 RMugies, 3 Kaufleute, 2 H utmacher, 2 Tabakspinner 
u. a.; 3. 86 Beisassen und Witwen, da von 12 RMugies 1). 

Die Re£ugies, die zuerst dorthin kamen, waren als 
Hugenotten meist Kaufleute und Handwerker, vor all em 
Hut- und Handschuhmacher, die ja in dem ErlaB von 1719 
besonders privilegiert wurden. Da sie von ihrem eigentlichen 
Beruf nicht genug zu leben hatten, muBte ihnen Land ge
geben werden. 1701 hatten sie, als sie noch in Helmars
hausen waren, Ackerland und Wiesen unterhalb der Sieburg 
erhalten. 1703 bekamen sie, zunachst auf je drei Jahre gegen 
Geld- und Fruchtabgabe, die spater abgelost wurde, die 156 
Acker Landes, 52 Acker Wiesen und drei Aeker Garten in 
Pacht, die bis dahin zur herrsehaftIichen Meierei Krucke
ben; (oder Kruckenberg) gehort hcttten. Das Ganze wurde 
in 52 Portionen geteilt, davon wurden 38 vergeben und die 
ubrigen 14 in Reserve gehalten. Bis 1770 wurden alle drei 
J ahre neue Meierbriefe ausgestellt, ab er die 52 Portionen 
waren mit der Zeit unter 60 Familien zersplittert. Jetzt 
wurde die Tempo.ralpacht in ErbIeihe verwandelt 2). 

Nach einer undatierten Liste waren in Sieburg 4 
Manufaktnristen 3). 

Zu einer bedeutenden Handelsstadt ist Karlshafen nieht 
geworden, sonst wurden wir nieht von Anfang an immer . 
wieder von Zeit zu Zeit Versuehe finden, den Handel dureh 
kunstIiehe Mittel zu heben. 1731 wurden folgende Vor
sehlage zur Hebung des Handels in Karlshafen gemaeht: 
eine Niederlage fur Tueh, Eisen, Wein, Branntwein, GIas, 
Tabak und SaIz anzuIegen; die Postverbindungen und Her
bergen instand zu setzen; mehr J ahrmarkte einzuriehten 
und bemittelte Kaufleute heranzuziehen. Dazu wird noeh 
bemerkt, daB der N ahrungszustand der Stadt sehr sehIeeht 
und daher weitere U t'lterstutzung mit Baumaterial, Aeker
und Gartenland und Hute erforderlieh sei 4); 1730 bestand 
aueh sehon der Plan, eine Handelskompagnie in K. zu er
riehten 5). 1750 finden wir wieder Bemuhungen zur Hebung 
des Handels in Karlshafen zwisehen Frankfurt und Bremen. 
1751 wurde die Waldeekisehe Eisenniederlage dort etabIiert 6). 

Wenn diese V orsehlage aueh tatsaehlieh ausgefuhrt 

I) G. R 3819. 
2) G. R 186. 
S) O. St. S. 7490. 
:) Ortsl'el\ M; St. S. 8l8. 
) K. A. XXXVI Gef. 4131. 

6) K. A. XXXVI, M. St. S. 4128. 
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wurden, so haben sie doch fur die Hebung des Handels 
wenig bedeutet. Eine Einrichtung, die wirklich in dieser 
Beziehung einen Erfolg brachte, war die Errichtung einer 
Handelskompagnie am 2. Oktober 1771. Die Gesellschaft 
zahlte zuerst 19 Mitglieder und hatte 121 Aktien zu je 500 
Reichstaler verteilt, also ein Gesamtkapital von 60500 Reichs
taler. Sie kaufte Frucht im Paderbornischen, Kolnischen 
und in der Pfalz auf und fiihrte dafur Branntwein dort ein 1). 
Seit 1744 wurde auch von der Kompagnie am "Weii6en
Stein" bei K. Porzellanerde gegraben. Handelsbeziehungen 
uber Bremen nach Holland und sogar nach Schweden und 
England wurden vorubergehend aufgenommen. Am 17. 
Februar 1772 waren in der Gesellschaft nur noch 12 Teil
haber mit 89 Aktien zu je 500 Reichstalern, also mit einem 
Kapital von 44500 Reichstalern. Sie hatte Waren im Wert 
VOll 47 324 Reichstalern vorratig oder bestellt 2). Die 
Handelskompagnie scheint immer mehr zuruckgegangen zu 
sein man hort in den nachsten J ahren nicht mehr vie I 
von ihr ,und scheint sich nach einigen Jahren ganz auf
gelost zu haben. Damit war auch die Rolle zu Ende, die 
K. als Handelsstadt gespielt hat. Es konnte gegen das 
gunstiger gelegene Munden nicht aufkommen, vbr allen 
Dingen, weil die Landverbindungen nach dem Hinterland 
zu umstandlich waren. Heute bedeutet Karlshafen fur den 
Weserhandel wenig mehr, und der Hafen hinterlai6t den 
Eindruck eines verwunschenen Teiches 3). 

• 

b) Die Kolonien Kelze und Schoneberg. 

Am 4. Juli 1699 hatte sich der Conducteur Maigre mit 
seiner Brigade nach Hofgeismar gewandt 4

) . Nach dem B~
richt Roberts vom 8. Juli hatte Maigre 33 Familien, meist 
junge, starke und bemittelte Leute, ab er auch 27 unbe
mittelte Personen. Die Handwerker fanden ihr Brot; die 
Bauern wollten den Schoneberg und das Kelzerholz haben. 
Auf dem Schoneberg sei ein alter Hof gelegen mit hundert 
Acker Triesch, der fUr 300 R. Taler im Besitz schon langer 
in Geismar sitzender Franzosen sei und ihnen also abgekauft 
werden musse. Das Kelzerholz, etwa 100 Acker, sei herr
schaftlicher Besitz. Beide Orte seien gunstig gelegen. Die 
einheimischen Burger seien bereit, uberflussiges Land abzu-

den 

') M. St. S. 818. 
2) Ortsrep. M. St. S. 818. 
S) In der Pfarrei in K. wird ein sog. Hngenottenkelch 

die Refllgies ails Frankreich mitgebracht haben sol1en. 
4) O. St. S. 7490. 
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treten. 15 Familien seien noch unterwegs, die auch kommen 
wollten, wenn sie etwas Land zum Bebauen neben ihren 
Handwerken bekamen. Am 21. J uli 1699 wurde auf Ver
fug, ung des Landgrafen eine Kommission eingesetzt, be
stehend aus Kammerrat von Dehn-Rothfelser, Amtmann 
Daubigny und Rentmeister Buch, urn Landereien fur die 
Kolonisten zu Geismar llnd Helmarshausen auszusuchen, 
"dam it sie nicht durch hingeren MuJDiggang ganz verdrossen" 
wurden. Fur die Refugies in Geismar soUte Land in der 
Gemarkung Niederkelze abgemessen und verteilt werden. 
A m folgenden Tag schickte die Kommissioneinen Bericht 
uber die Besichtigung der oben angefuhrten Landereien, 
daw 110ch so1cher bei Immenhausen. Es sei meist schlechter 
Boden. Die Stadte, besonders Grebenstein, leisteten erheb
lichen Widerstand gegen die Entallf3erllng von Gebiet, das 
fur sie als Hute in Betracht komme. U nter anderem wurde 
dann noch berichtet, daB si ch in Schoneberg nur 15 Familien 
aus Karlsdorf und Hofgeismar ansiedeln wollten, daB aber 
22 FamiJien dort unterzubringen seien. Das Kelzerholz, 
etwa 200 Acker Triesch, bisher von der Gemeinde Nieder
meiser als Bute benlltzt, war nacb cinem Bericbt Maigre's 
wegen des schlechten Bodens und des Fehlens von 'Vasser 
fur die Anlegung einer Kolonie vollig ungeeignet. Dagegen 
bat Maigre urn die Erlaubnis, mit seinen Leuten sicb auf 
der Wustung Oberkelze ansiedeln zu durfen, die genugend 
Wasser babe und an der StraMe von Geismar nach Kassel 
gunstig gelegen sei. Die Gemarkung der Wustung Ober
kelze wurde in 40 Portion en geteilt zu je 123/4 Acker 1). 
Es siedelten sich zu Anfang offenj:)ar mehr als 30 Familien 
dort an 2), wahrscheinlich alle 33 Familien, die Pierre 
Maigre nach seiner Aussage vom 5. September 1699 3) auf 
Veranlassung du Rosay's und Daubigny's in der Schweiz 
gesammelt und hierhergefuhrt batte. Es waren also sicher 
viele Hugenotten und Waldenser, nach Lennep aus der 
Dauphine, hauptsachlich Bauern. Es werden in der 
Brigade Maigre's noch zwei Kaufleute, ein Hutfabrikant, 
ein Strumpfwcber und drei Weber erwahnt, von denen aber 
nicht sicher ist, ob sie alle mit nach Kelze gezogen sind; 
wahrscheinlicher ist, daB sie in Hofgeismar geblieben sind. 
Im Jahr 1701 wurde die Zahl der Familien auf 30 bescbrallkt. 
Die ubrigen zogen ab, ihre Portion en wurden verteilt, aber 
ihre bisher geleistete Arbeit von den Zuruckbleibenden be-

l) G. R. O. St. S. 7490 und K. A. XXV M. St. S. 4063. 
2) V gL Lennep S. 201. 
3) K. A. X XV M. St. S. 4063. 
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zahlt. Bis 1700 waren 14 Hauser gebaut; am 7. J uli dieses 
Jahres reichte die Kolonie ein Gesuch ein urn Baurnaterial 
fUr funf bis sechs Hauser. Statt des Materials bekarn . sie 
darauthin irn September Geld fur Stroh. zurn Decken der 
Hauser und fur die Anschaffung von Of en. 1701 erhielt 
sie noch weitere Baugelder, F rucht und die Weide irn Kelzer 
Holz. Irn Jahre 1702 zogen verschiedene Farnilien ab; es 
traten ab er bald 6 neue an ihre Stelle. 

Irn Jahre 1717 waren die Freijahre der Kolonie abge
laufen, und sie soUte nun von dern Rentrneister zu Geisrnar 
zu den "gewohnlichen praestanda" veranschlagt werden. 
Aber irn Dezernber 1521 baten die 38 Farnilien in Kelze 
wegen ihrer schlechten Lage urn weiteren Erlaf3 der Abgaben 
und urn weitere U nterstutzung rnit Geld und Frucht, die 
dann in einzelnen Fallen in den nachsten J ahren gewahrt 
wurden. Wir sehen, daf3 auch diese Kolonie in der ersten 
Zeit schwer urn ihre Existenz zu ringen hatte. 

1724 wurden dort 23 Farnilienvater und 7 Witwen ge
zahlt, 1732 28 Farnilien zu 113 Person en 1) ; 1778 37 Farnilien 
zu 131 Personen, darunter 12 Bauern, 2 Strurnpfweber, 
2 Weber und ein Gartner. Der Landbesitz bestand in 
diesern J ahr aus durchschnittlich 10 bis 12 Acker 2); 1780 
36 Farnilien zu 131 Personen, Franzosen und Deutsche, dar
unter 17 Bauern 3). 

Die v..r ustung Se h 0 n e b erg, ehernals herrschaftlicher 
Hof, wurde in 26 Portionen geteilt 4). Am 18. Oktober 1700 
waren 25 Farnilien dort (diese baten urn Bezahlung eines 
Schulrneisters) 5). Am 3. August 1699 wurden Baumateralien, 
besonders Holz, fiir 22 franzosische Familien bewilligt, die 
in Schoneberg bauen wollten 6). Die Zirnrnerarbeiten rnachten 
franzosische Zimmerleute, denen die Werkzeuge gestellt 
wurden; die Steine lieferte wahrscheinlich eine Ziegelei, die 
der Franzose Jean Licher irn J ahre 1700 bei Schoneberg er
richtete 7). Die Kolonie Schoneberg hatte vor allern unter 
Wassermangel zu leiden. rrn November 1700 waren ihr 
schon 20 Reichstaler fur die Anlegung eines Brunnens ver
sprochen worden 8), aber es ist wohl bei dern Versprechen 

1) Inspekt.-Prot. 
2) O. St. S. 7490. 
3) V gl. Lennep S. 202. 
4) Vgl. Lennep. S. 186. 
5) K. A. XXV. 
6) G. R. 2732. 
' ) K. A. XXV. 
B) G. R. 2732. 
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g eblieben. denn irn Jahre 1709 bat die Kolonie wieder darurn, 
ihr eine Quelle zu uberlassen od er Geld zur Anlage eines 
Brunnens zu geben 1). Es wurden auch noch weitere Frei
jahre bewilligt. DaB die Lage der Kolonie keine gute war, 
zeigt das Gesuch vorn J uni 1733, in dern sie urn ErlaB der 
seit 16 Jahren ruckstandigen Kontribution bat 2). 

1724 waren in Schoneberg 17 Farnilienvater und 7 "\i\Tit
wen, 1732 19 franzosische Farnilien; 1778 waren dort 28 
F arnilien zu 123 Personen, darunter 12 Bauern, ein Woll
fabrikant, ein Seifensieder, ein Tischler, ein Topfer und ein 
Ziegelbrenner; 1780 16 franzosische Farnilien zu 76 P erson en 
und 12 deutsche Farnilien zu 124 Personen rnit durchschnitt-
lich 10 Acker Land 3). . 

c) \i\Tolfhagen und di e Koloni e L e ckringhausen . 
• 

Eine Brigade der irn Jahre 1699 angekornrnenen en Re
fugies, 40 Farnilien, wahrscheinlich 125 Person en 4), unter 
der Fuhrung von J ouvencel, wurden in Wo I fh age n unter
g ebracht. Von dort aus reichten sie ein Gesuch ein urn 
Land fur 30 bis 40 Farnilien, urn zehnjahrige Freiheit von 
allen Personal- und Reallasten, die die Stadt von ihnen ver
lange (jahrlich 30 Reichstaler Geld, 16 Huhner, 20 Viertel 
Korn, 20 Viertel Hafer), auBerdern baten sie .. urn Geld wrn 
Bauen und zurn Ankauf von Vieh und urn Acker, frei von 
Abgaben und Hypotheken. Dann beschwerten sie sich uber 
den boswilligen Neid der Wolfhager und baten, daB inr 
Verhaltnis zu diesen durch einen Kontrakt festgelegt wurde 5). 
Einige von diesen sollten in einer neuen Kolonie bei W olf
hagen angesiedelt werden. Daubigny, Jouvencel und der 
Rentrneister stellten irn August 1699 fest, daB bei W 01£
hagen wenige Triesche vorhanden seien, dafur aber die 
wuste Meierei Leckringhausen rnit 230 Acker Land und 
40 Acker Wiese 6). Diese bekarnen sie in Erbleihe trotz 
des Widerspruchs der Stadt W olthagen. Baurnaterial, Ge
rate und Frucht wurden ihnen geliefert. Aber nur 14 Fa
rnilien bauten sich in der neuen Kolonie an 7), die meisten 

1) G. R. 9786. 
2) G. R. 2732. 
3) Die Kolonie soUte Friedri chsdorf heif3 en, aber der alte Name 

liell sich nicht verdrangen. Ein Hans von 1700 steht no ch , ebenso die 
Kirche von 1705 nnd ein Hans von 1707. 

4) O. St. S. 7490 nnd 1700 Jan. 12. K. A. Gelleralia. 
5) K. A. XXV, Gef. 4064. 
6) G. R. 9807. 
7) V gl. Lennep S. 327. 
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blieben also in Wolfhagen. Beide Kolonien aber blieben' 
in den nachste n Jahren dermaBen eng miteinander verbun
den, daB sie meist unter einem Namen genannt werden. 

Am 3. Oktober 1700 wnrden in W olfhagen 38 F amilien 
gezahlt, von denen 14 gebaut hatten, 24 noch bauen wollten 1). 
Mit den ersten sind wahrscheinlich die 14 Familien in Leck
ringhausen gemeint. Von den in Wolfhagen Zuruckbleiben
den konnten nur wenige auf eigene Kosten Hauser errichten; 
einige taten sich zusammen und bauten zu je zweien ein 
Haus, fur die iibrigen muJ3te die Stadt W olfhagen auf ihre 
Kosten bauen. Im Dezember 1700 bekamen sie Land, 
Wiesen und Rute, zusammen 100 A ck er, natiirlich viel zu 
wenig, wenn wir auch annehmen diirfen, daJ3 einige von 
ihnen Handwerker waren; daher wurde ihnen 1702 durch 
den Landmesser Grimmel weiteres Land aus der Gemarkung 
der Stadt zugemessen. AuJ3erdem wurden ihn en die Frei
jahre mehrmals verlangert und die Bezahlung der gelieferten 

. Frucht (52 Viertel) von 1701 1713 von einer Ernte zur 
andern verschoben und ein Drittel davon ganz erlassen 2). 
Zwanzig Familien hatten scheinbar einmal den Plan, weiter
zuziehen, einige davon erhielten auch zwischen 1705 und 
1719 die Erlaubnis, ihre Portionen zu verkaufen und weg
zuziehen; einer 109 z. B. nach Magdeburg 3). Es muJ3 ihnen 
also in den ersten Jahren ziemlich schlecht gegangen sein, 
zumal noch dauernde Streitigkeiten mit den Einheimischen 
dazukamen, z. B. auJ3er der oben erwahnten im J ahre 1708 
eine wegen der Baukosten 4) . Deshalb ist es kein Wunder, 
daJ3 im J ahre 1724 in W olfhagen nur noch 7 franzosische 
Familienvater und eine Witwe waren 5). 1778 waren dort 
noch 7 Familien zu 24 Personen, darunter ein W ollfabrikant, 
ein W ollkammer und 4 Rentiers 6). 

Den Kolonisten in Leckringhausen ging es in den ersten 
J ahren nicht viel besser. Im J uni 1700 berichtete der Land
messer Grimmel iiber die Ackerverteilung zu Leckringhausen , 
daJ3 wohl Ackerland und Wiese da seien, davon aber 20 
Acker Buschwerk und 30 Acker Brachfeld seien. Vom Acker
bau schienen die Kolonisten gar nichts zu verstehen, da sie 
fast noch nichts, besonders vom Winterfeld von 1699, be-

' ) In einem undatierten Aktenstilck ist das Zahlenverhaltnis nm-
gekeh rt angegeben. . 

") G. R. 9809. , 
3) G. R. 98B. 
<) G. R. 9815. 
5) Inspekt. Prot. 
6) O. St. S. 7490 . 

• 
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stellt hatten 1). DaB sie schlechte Landwirte waren, ist durch
aus zu verstehen, wenn wir annehmen, daJD die meisten von 
A nfang an Strumpfwirker waren. Die erste Liste, die uns 
unter 20 Familien zu 88 Personen, wahrscheinlich in Wolf
hagen und Leckringhausen zusammen, 10 Strumpfweber 
nennt, ist die von 1778. Lennep nennt 1780 ebenso viele, 
dazu noch einen Weber und nur 4 Bauern, und spricht da
von, dafO die Kolonie in guten U mstanden gewesen sei, so 
lange die "Strumpffabriken in Aufnahme waren", dafO aber 
mit der Abnahme dieser auch die Kolonie heruntergekommen 
sei 2). Es ist also anzunehmen, daJD die Kolonie Leckring
hausen sehr bald durch Strumpfweberei sich hoch arbeitete, 
aber mit dem allmahligen Verschwinden derselben immer 
mehr in Armut zurucksank, da ihre Acker schlecht und 
nicht ausreichend waren. 

d. Treysa und die Kolonie Frankenhain. 

1699 kamen nach Treysa 100 Familien aus der Dauphine, 
die bisher in der Schweiz gewesen waren, meist Manufak
turisten 3). Der groBte Teil von ihnen hat sich bald zer
streut, und ist hier und da im Lande angesiedelt worden. 
1700 ware n in Treysa noch 56 Familien 4); 1706 baten einige 
Refugies in Treysa um Akzis- und Lizentfreiheit 5). 1780 
war nach Lennep in Treysa kein Franzose mehr. 

Naturlich sind mit dem Wegzug der RMugies auch ihre 
Manufakturen wieder verschwunden. Nur ein kleiner Teil 
von diesen, 14 Familien, wurde in der Nahe von Treysa an
g-esiedelt. Am 25. April 1701 bekamen die Refugies in 
Treysa, die "si ch an dem Frankenhain anbauen" woUten, 
15 Reichstaler fur Fuhren, 10 Reichstaler fur Stroh, 4 R eichs-

•• 

taler fur eiserne O f en und zusammen 406 Reichstaler fur 14 
Hauser 6). In den J ahren 1703 1755 wurde die Kolonie 
immer mehr erweitert durch Wiesen und Trieschland und 
durch Rodung; auch das Weideland wurde vergroJDert. Dazu 
wurde . Aufschub fur die Riickzahlung von U nterstutzungen 
gewahrt, ebenso zeitweiliger .ErlaJD der Kontributionen 7). 
Nach einem Bericht des Kommissars du Rosy aus dem 
Jahre 1707 kam die Kolonie immer mehr "durch die fabrique" 

I) K. A. XXV, Gef. 4064. 
2) O. St. S. 7490; Lellnep. 
S) V gl. Lennep S. 385 it. 
4) V gl. Lennep ebenda. 
5) K. A. XXV. 
6) K. A. XXV. 
7) G. R. Llnreg. unter Amt Schonstein. 

-
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hoch. Gemeint ist vielleicht damit nicht gerade eine groI3ere 
" [<abrik", sondern die handwerkliche Strumpfweberei. 1778 
waren dort 14 Familien zu 58 Personen, darunter 6 Strumpf
weber und 5 Bauern. Lennep nennt 1780 12 franzosische 
Familien zu 56 Person en und 11 deutsche zu 49 Personen, 
darunter 8 Strumpfweber und ein Hutmacher. 

Nach Vultejus' Bericht vom 27. Juni 1699 sollten in 
diesem Jahr 137 Fliichtlinge zunachst in Romberg unter
gebracht werden 1) ; ob sie ab er tatsachlich dorthin gekommen 
sind, ist nicht festZl!stellen. Im Februar 1700 waren nur 
zwei franzosische Familien vorLLbergehend dort und gingen 
dann nach KasseI 2

). Andere sollten nach demselben Bericht 
bei F ran ken be r g untergebracht werden, da sie meist 
"laboureurs" seien. Es sind jedoch in diesem J ahr wahr
scheinlich keine Rerugh~s in diese Gegend gekommen. 

e. Die Koloni e St. Ottilien. 

Einen Teil der 1699 angekommenen FliichtJinge, den 
man in der Hofgeismarer Gegend nicht mehr unterbringen 
konnte,hatte man inden DorfernE schenstru th, Fiirsten
hag e n und Que n t e I bei Lichtenau, siidostlich von Kassel, 
untergebracht, urn sie dort in der Nahe anzusiedeln. Nach 
einem Verzeichnis vom 13. Sept. 1699 waren: 

in Quentel ;) F amilien zu 14 Personen 
" Fiirstenhagen 3 " ,,12 i, 

"Eschenstruth 5 " ,,18 " 
Zusammen 11 FamiJien zu 44 Personen 3). 

Zn ihrer Ansiedelung hatte man eine Anhohe bei Eschen
struth vorgesehen, anf der eine St. Ottilien-Kapelle stand. 
Der Grund gehorte der Familie von M~isenbug und wurde 
von ihr den Kolonisten iiberlassen 4). Vierzehn Familien 
griindeten im J ahr 1700 die Kolonie St. Ottilien 5). Der 
Boden war sehr schlecht, deshalb muI3ten die Kolonisten 
mit Frucht, hauptsachlich mit Korn und Gerste, reichlich 
unterstiitzt werden. Das Baumaterial wurde ihnen geliefert, 
und zwar das Holz hauptsachlich aus dem Amt Melsungen 
und im Mai 1701 600 Gebund Stroh fLLr die Dacher aus den 
Amtern Spangenberg, Lichtenau und Melsungen. Die meisten 

1) O. st. S. 7490. 
2) K. A. XXV. 
3) K. A. XXV. 
4) Vgl. Kohl er S. 81 (nach Landau). 
5) V gl. Lennep. S. 345 ; Casparson S. 40. 

• 
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F ranzosen verlieJOen das Dorf bald wieder, nachdem sie den 
zehnten Pfennig als Abzugsgeld bezahlt hatten; ihre Portionen 
w urden von Deutschen gekauft. Daher finden wir in einem 
Verzeichnis von 1667 unter 23 Familien nur noch drei fran-

, 

zosische zu 14 Person en 1). Bis zu diesem Jahre war auch 
die Kolonie von alIen Abgaben, auch von der Kontribution, 
befreit, und , auch von jetzt an wurde ihr noch manches er
lassen, z. B. der Weinkauf. Die Kolonisten wehrten sich 
a uJOerdem gegen jeden weiteren Anbau, da zu wenig Platz 
vorhanden sei. Darauf wurde dann bestimmt, daJO die Feuer
statten in der Kolonie nur auf ausdrD.ckliche Erlaubnis des 
Lalldgrafen hin vermehrt werden durften. Ein Zeichen, fUr 
d ie armlichen Verhaltnisse in St. Ottilien ist es, daJO es 1817 
noch keine herrschaftlichen Abgaben, keine Lehengelder 
u . a. zu zahlen brauchte. 

1778 waren dort 21 Familien zu 99 Personen, Franzosen 
und Deutsche, darunter 9 Bauern, mit durchschnittlich je 
18 Acker Land, clazu 4 Weber und 5 Spinnerinnen fast 
ohne Landbesitz; und Lennep zahlte 1780 30 Familien zu 
98 Personen, darunter nur noch 13 Franzosen; er zahlte 15 
Bauern, aber nur eine Spinnerin. 

f) Die Kolonie Gethsemane (Gotzmanns). 

1698 waren schon einige RMugies in Hersfeld, Vacha 
und Phi 1 i pps t a 12). Am 23. J uni dieses J ahres erteilte 
ihnen der Landgraf Privilegien, die auJOer den Bestimmungen 
der alIgemeinen Privilegien noch einige besondere enthielten, 
z. B. Punkt 4: Material vorschuJO fur K unstler und ,H and
werker; Punkt 8: Erlaubnis, funfprozentige Renten auszu
leihen; 11: V orschuJO zur Errichtung von Manufakturen und 
Handwerken 3). Es scheint also Handwerker und Manufak
turisten dort gegeben zu haben. 

1699 sind offenbar auch wieder einige Refugies nach 
Hersfeld gekommen. Denn am 3. Juni dieses Jahres wurde 
eine Anweisung zur Unterbringung und Verpflegung einiger 
franzosischer Fluchtlinge in Hersteld erteilt 4). Sie JieJOen 
si ch dort nieder wegen des dort "gunstigen Handels" 5). Doch 
in den J ahren 1700 1711 berichtete der Kommissar von 

, 

'} K. A. XXV, Gef.· 3118. 
2) 1688 sollten 20 Fam. in Hersfeld untergebracht werden, kamen 

aber wahrscheinlich nicht dorthin. G, R. 9689. 
8) 1. 0. III u. G. R. unreg. -
4) G. R. unreg. 
5) G. R. 0, St. S. 7490. 
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Dehn-Rothfelser iiber die Franzosen zu Hersfeld, sie konnten 
sich dort nicht halten und seien schon zum gro13ten Teil 
nach GOtzmanns abgezogen I). 1707 befanden sich in Hers
feld 2 Franzosen,< 1 Strumpfweber und 1 Knopfmacher; in 
Vacha 3-,--1 Knopfmacher, 1 Periickenmacher und 1 Schneider, 
Die meisten RMugies aber, die sich auf der Wustung Gotz
manns niederlie13en, waren vorher in He i m b 0 I d s h a use n 
untergebracht, wo ihnen vom 3. November bis 14. Dezember 
1699 6,4 Viertel Korn und 3,8 Viertel Gerste geliefert wurden 2). 
Schon im August 1699 bestand der Plan, am Saulingswald 
eine franzosische Kolonie anzulegen, denn dort lagen allein 
17 Dorfer und Hofe wust 3). Am 5. August berichtete der 
Rentmeister zu Vacha, da13 die Wiistung "Gotzmanns" 100 
Acker Land und 30 Acker Wiese habe. In einem anderen 
Bericht heilOt es, da13 " auf dem Gotzmanns" 5 600 Acker 
zu Land zu machen und 20 Familien unterzubringen seien. 
Am 20. Oktober '1699 wurden schon 9 Familien in Heim
boldshausen fiir die neue Kolonie ausgesucht. Aber erst im 
Jahre 1700 ging man an die Anlage des Dorfes. Zunachst 
wurden nur Baracken aufgeschlagen. Zum Bau der Hauser 
wurden Holz und Stroh,au13erdem von 1700 1704750 Reichs
taler fiir Bezahlung der Bauhandwerker und Fuhren aus den 
Kollektengeldern geliefert. 1711 wurden noch 6 Hauser, 
6 Scheunen und ein Haus fiir Kirche, Schule und Pfarr
wohnung gebaut. Dazu bekam die Kolonie immer mehr 
Acker und Wiesen. Sechs Dorfer muBten entschadigt werden, 
die an Gotzmanns ihre Hute verloren. In den J ahren 1705 
bis 1732 richtete die Kolonie verschiedene Gesuche an die 
Regierung urn Einraumung einer Waldecke, genannt "die 
Winterleite". Im J ahre 1731 bekam der Strumpfweber Pierre 
Raillon 10 12 Acker davon, urn eine Maulbeerplantage zur 
Seidenraupenzucht anzulegen 4). Hier finden wir zwei wichtige 
Tatsachen: erstens die, da13 es in Gotzmanns auch Strumpf
weberei gab; ziNeitens die, daB hier einer der in Hessen 
seltenen Versuche gemacht wurde, Maulbeerbaume zu pflanzen, 
urn Seidenraupen zuchten zu konnen. 

1700 waren in G. 16 Familien 5), 1707 12 Familienvater, 
darunter ein Handschuhmacher und ein Zeugmacher, der 

1) G. R. unreg. Dm 1700 wa,ren nach Lennep (S. 403) in Hers-
feld noch 12 franz . F~tmili en. 

2) K. A. XXV. 
3) K. A. XXV M. St. S. Gef. 4063. • 

4) G. R. unregistriert. 
5) VgJ. Lennep S. 403. 

• 
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allerdings schon vorher in Sieburg gewesell war 1). 1724 
waren dort 17 Familienvater. Gegen Ende des Jahrhunderts 
wurden immer mehr Deutsche in die Kolonie aufgenommen ; 
1778 waren 26 Familien zu 80 Personen dort; darunter wird 
nur ein Strumpfweber genannt. 1780 waren es nach Lennep 
11 franzosische Familien zu 48 Person en und 9 deutsche 
F amilien zu 33 Personen, darunter 12 Bauern mit durch
schnittlich 20 bis 25 Acker Land, 4 Arbeiter und ein Strumpf
weber. Die Kolonie scheint sich bald zu einem gewissen . 
W ohlstand entwickelt zu haben. Der "heidnische" Name 
GOtzmanns wurde spater in Gethsemane umgewandelt. 

3. Kapitel. 

Dritte Griindungsperiode (1720 1722). 

a) Die Kolollie Todenhausen. 
, 

Im J ahre 1720 kamen 40 siid-franzosische F amilien aus 
Wiirttemberg 2), wo sie wahrscheinlich wegen Uberfiillung 
des Landes mit Franzosen und Waldensern nicht mehr 
existieren konnten, nach Marburg. Da sie in Niederhessen 
nicht mehr unterzubringen waren, wurden fUr ihre An
siedlung die Wiistung Thalhausen bei Rosenthal und das 
zur Halfte wiistliegende Dod Todenhausen bei Wetter vor
gesehen. Die Ansiedlung in Thalhausen kam nicht zustande . . 
Im selben J ahre ersuchten 12 franzosische Familien, die bisher 
in Solms-Bra1!nfels gewesen waren, in Thalhausen ange
siedelt zu werden. Im J uli waren Landereien, Hausplatze 
und Baumaterialien schon bestimmt. Die Ansiedelung schei
terte aber, wahrscheinlich weil die Kosten zu hoch waren 
(ein Haus soUte 208 Rei.chstaler, eine Scheune 81 Reichs
taler kosten). Auch die Ubersiedlung von 12 Familien aus 
Todenhausen dorthin kam nicht zustande. Am 5. Februar 
1720 wurde die Erlaubnis zur Anlegung · der Kolonie Toden
hausen 40 Familien erteilt, wenn sie sich mit der deutschen 
Gemeinde einigen konnten 3). 

Aber die Gemeinden Amonau und Wetter, die die 
Landereien der Wiistung zum groBten Teil in Besitz hatten, 
baten, die 40 Familien in Thalhausen bei Rosenthal unter
zubringen. Die Amonauer wehrten si ch offenbar sogar mit 
Gewalt gegen die Ansiedlung der Franzosen, denn im Marz 
wurde die Gemeinde Amonau bestraft, weil sie mit Axten, 

1) G. R. unreg. 
2) V gl. Lennep. 
3) G. R. 2649. 
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Sensen und anderen Gegenstanden bewaffnet, die franzosischen 
Fluchtlinge hatte vertreiben wollen. Im August 1720wurde aber 
doch mitdem Bau von "Franzosisch-Todenhausen"begonnen 1). 
Die Baukosten, fur Haus und Scheune 120 Reichstaler, 
also fur 40 Anwesen 4800 Reichstaler , mulDte der Rent
meister in Wetter vorschieBen; sie waren nach drei bis vier 
Jahren von den Kolonisten zuruckzuzahlen. Die Baufuhren 
hatten die deutschen Nachbarn zu leisten; der ganze Bau stand' 
unter der Aufsicht der Beamten zu Wetter. Im Juli wurde 
Beschleunigung des Bauens anbefohlen, dam it die Kolo
nisten noch vor Winter unter Dach kamen 2). Zur Wustung 
Todenhausen gehorten etwa 1000 Acker, von denen aber 
zunachst nur 300 Acker freigemacht werden konnten; fur 
400 Morgen Rottland wurde den Kolonisten im August 
Saatkorn vorgeschossen 3). Im August 1720 wollten 10 
Familien aus Todenhausen wieder auswandern, 9 sind tat
sachlich ausgewandert, nach des Gerichtsrats Scheffer An
sicht aber nicht wegen Landmangels. Mehrere Wiesen 
wurden denubrigen in dieser Zeit eingeraumt, auBerdem 15 
Viertel Korn, das sie in drei bis vier Jahren zuruckzahlen 
sollten, und Baumaterial geliefert. AulDerdem mulDte fur 
die vielen Leute nattirlich mehr Land beschafft werden. Das 
war aber nicht · so einfach, weil die Gemeinden Amonau und 
Wetter und einige Einwohner von Simtshausen und "Deutsch
Todenhausen" Entschadigung fur die abgetretenen Lande
reien haben wollten. Der Gerichtsrat Scheff~r zu Marburg 
berichtete am 3. Dezem ber 1721, dalD in Wetter besonders 
die reichen Leute uber die Anlage der Kolonie Todenhausen 
verstimmt seien, weil sie die wusten Landereien als ihre 
Hute betrachteten. Deshalb schikanierten sie die Kolonisten 
dadurch, dalD sie ihr Vieh uber deren Felder trieben und 
beim letzten Grenzegang auch die Gemarkung der Kolonie 
mitein begriffen und Malsteine mit dem Zeichen "W'<4) ge
setzt hatten. Aber auch die Kolonisten seien scheinbar nicht 
ohne Schuld, vor allem, weil sie so drangten und auch nicht 
vor person lichen Beleidigungen zuruckschreckten. AIlmah
lich scheint doch genugend Land fur die Kolonie T. beschafft 
worden zu sein, denn auch die 9 verlassenen Stellen wurden 
wieder besetzt. 1724 waren in T. 42 Familien 5). 1727 

' ) G. R 2649. 
2) K. A. Gef. 4063; Todenhausen wllrde "nach einem bestimmten 

Modell" angol egt. G. R. 2649. 
3) G. R. 2649. 
4) = Wetter. 
5) Inspekt. Prot. 
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hatten 40 Familien 1000 Acker, dazu Hute und Koppelhute, 
wenn auch die letztere sehr umstritten war, wobei es sogar 
zu Tatlichkeiten kam 1). '1732 waren in T. 37 Familien zu · 
140 Personen. Im Juni 1734 beschwerte sich die Kolonie 
uber den Zuzug von zwei Deutschen, weil die hinzugezogenen 
Deutschen meist "lutheriscb und streitsuchtig" seien und 
durch sie die Portionen nur noch mehr geteilt wurden und . 
den Kindern der RMugies verlorengingen 2). Daraufhin 
wurde ihr das Privileg zugesichert, dafD Deutsche nach Mog
lichkeit nicht in die Kolonie kommen sollten, sondern nur 
auf ausdruckliche Genehmigung des Landgrafen. Am 10. 
Dezember 1734 waren 41 Familien dort, davon drei nur als 
Beisitzer, d. h. ohne Landportion, dafur abet: zwei, die je 
zwei Portion en hatten. Auffallend ist, dafD fast kaum Leute 
uber 40 Jahre unter ihnen waren. In diesem Jahr waren 
folgende Handwerker dort: 

4 Strumpfweber. 1 Sockenstricker, 1 Leinweber, 1 Seifen
sieder, 2 Wattemacher, 2 Schmiede, 1 Schuster, 1 Backer, 
1 Branntweinbrenner und 1 Goldschmied, der fUr den Grafen 
von Battenberg arbeitete. Wir sehen aus dieser Aufzahlung, 
dafD das Handwerk · gerade in Todenhausen sehr stark und 
vielseitig vertreten war. Allerdings nahm gegen das Ende 
des J ahrhunderts die Einwohnerzahl dadurch ab, daB 1755 
13 Familien nachWiesenfeld versetzt wurden 3). Die aus
gesprochen stadtischen Gewerbe sind hier ausgestorben, od er 
die · Handwerker sind in die nachsten Stadte gezogen, wo 
sie bessere Absatzmoglichkeiten hatten. 1778 waren in 
Todenhausen noch 28 Familien zu 124 Personen, darunter 
17 Bauern mit durchschnittlich 18 Acker Land, 1 Hutmacher 
und 1 Fabrikant. 1780 waren es 31 Familien zu 123 Per
sonen 4), darunter 21 Bauern, 1 Hutmacher, 2 Schneider; 1 
Schmied. 1781 errichtete der W ollzeugfabrikant Archinal 
eine Fabrik in Todenhausen. 1787 straubte sich die Kolonie 
gegen die Aufnahme eines Deutschen u. a. mit der Begrun
dung, dafD er von der W ollenarbeit nichts verstande 5). 

b) Die Ko Ion i e W i e s e n f e 1 d. 

Von der Besiedelung der W ustung Thalhausen bei Rosen
thal war man abgekommen; deshalb siedelte man die 10 
franzosischen Familien, die aus Daubhausen im Solms-Braun-' 

') Ortsrep. Todenhausen. 
2) G. R 9745. 
") G. R. 2648. 
4) Darunter 18 franzosische und 7 deutsche Namen. 
5) G. R 9745. • 

• 
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felsischen gekommen waren, im Mai 1721 bei der Meierei 
Wiesenfeld, der fruheren Johanniterkommende, bei Franken
berg 1), an. Die neue Kolonie wurde nach dem Muster von 
T odenhausen, d. h. also in zwei parallel en H auserreihen, 
langs einer Strafie, angelegt. Sie erhielt dieselben Privilegien 
und U nterstutzungen, die die anderen Kolonien hatten. 1724 
waren dort 10 Familietl, 1732 10 Familien zu 46 Personen. 
rm Oktober 1734 bekam die Kolonie Wiesen, pro Person 
11/2 Morgen, es waren damals dort 10 Familien zu 
44 Person en. S ie hat ten au£erdem durchschnittlich 34 Acker 
Land, 21/2 Acker Wiesen, 2 Ochsen, 1 bis 2 Kuhe, 1 Rind 
und 10 geliehene Schafe 2). 

Am 30. Januar 1755 wurde von der Regierung der 
Vorschlag gemacht, zur Verbesserun g der Verhaltnisse der 
Kolonien Todenhausen und Wiesenfeld den RMugies die 
Meierei Wiesenfeld 3) zu uberlassen und 13 Familien von 
Todenhausen dorthin zu versetzen 4). Das geschah auch, und 
die Hauser der bisheri gen Kolonie Wiesenfeld wurden ab
gebrochen und auf dem Gebiet der Meierei wieder aufge
baut, ebenso die Hauser der 13 Familien in Todenhausen 5), 
Die Meierei wurde auf Erbleihe vergeben. Die Erbleihebriefe 
wurden 1786 erneuert. 1790 stra ubte sich die Kolonie noch 
gegen die Aufnahme von Deutschen. 1792 erhielt Wiesen
feld als besonderes Privileg die Erlaubnis, zwei Viehmarkte 
im J ahr abzuhalten 6). 

1778 waren dort 25 Familien zu 180 Personen, darunter 
20 Bauernmit den genau gleichen Portion en zu 233/8 Acker, 
und 1 Weber. 1780 waren es 25 Familien zu 185 Personen, 
darunter 20 Bauern, 1 Schuhmacher, 1 Schreiner, 1 Muller 7). 

b) Die K o lonien Gottstreu und Gewissenruh. 

rm J ahre 1722 kamen noch einmal 24 Waldenser
famili en, aus Pragelas und Perouse 8), von Wurttemberg her 

1) G. R 2649. 
2) K. A. XXV. 
9) Eine friihere Johanniterkomturei. 
4) G. R. 2648. 
5) Die Flurnamen auf dem Gebiet der ehemaligen Kolollie sind heute 

noch franzosich, z. B. "champ de pierre" , "champ d'egli se" , "garde" u. a. , 
. dagegen haben sich anf dem Gebiet der ehemaligen Kommende die alten 
deutschen Flurnamen erhalten. . 

6) G. R 780. Das Privileg besteht heute noch. Die Markte finden 
jetzt wieder statt, obwohl Wiesenfeld nur ein Dod von ungefahr 250 
Einwohnern ist und die Miirkte fast kaulll besucht werden. 

7) Die Kolonie sollte eigentli ch den Namen "Wilhelmsfeld" haben. 
8) Jetzt Perosa im Tal des Clusone, eines Nebenflusses des Po. 
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n aeh Hessen. Sie wurden vorlaufig in Karlshafen unter
g ebraeht. Im Februar 1722 erteilte der Landgraf dem Bau
meister Rizzier den Befehl, in der Gegend von Bursfelde 
und Wei13enhutte, an der Weser, eine Kolonie fur 28 bis 
30 Familien anzulegen 1). Fur eine gro13e Kolonie war 
offen bar in dem sehmalen und dieht bevolkerten Wesertal 
zu wenig Platz, daher wurrlen zwei kleinere Kolonien an
gelegt, "am Salzbrunnen" gegenuber Oedelsheim, "Gottstreu" 
genannt und am "Tiergarten" gegenuber Lippoldsberg, spater 
"Gewissenruh" genannt 2) Beide Kolonien baten am 19. Okt. 
1722 urn Erla13 von Diensten und Abgaben, der ihnen sieher 
wie den anderen franzosisehen Kolonien aueh gewahrt wurde. 
1724 waren in Gewissenruh 11 Familienvater und 1 Witwe, 
in Gottstreu 10 Familienvater und 1 Witwe, 1732 11 Familien 
zu 58 Personen. Die Kolonien hatfen aber trotz der kleinen 
Einwohnerzahl viel zu wenig Land. Daher plante man naeh 
1750 die Verlegung von Gewissenruh naeh Helmarshausen, 
von Gottstreu naeh Hofgeismar 3). Mit der Zeit bekamen 
die beiden Kolonien noeh mehr Land und Wiesen; Gotts
treu sehon im Marz 1727 131/ 4 Aeker Wiesen und 48 Aeker 
Land; Gewissenruh 1775 die Landereien des Lippoldsberger 
Vorwerks, 552 Aeker Land und 1943/ 4 Aeker Wiesen. 1772 
hatte Gewissenruh · Portion en zu je 6 Aeker Land und 3 
Aeker Wiesen, dazu 300 Aeker Waldhute 4). 1778 waren 
in Gewissenruh 20 Familien zu 81 Personen, darunter 6 
Bauern mit nur 3 1/ 2 bis 7 Aeker Land; in Gottstreu 18 
Familien zu 71 Personen, darunter 10 Bauern 5) 6) . 

• 

4. Kapitel. 

Die Kolonie Friedriehsdorf. 

Von den von Landgraf F riedrieh n. angelegten Kolonien 
kann man nur das im Jahr 1775 gegrundete Friedriehsdorf , 
bei Hofgeismar als "franzosisehe Kolonie" bezeichnen, da 
dorthin 10 von RMugies abstammende Familien aus Kelze 
kamen. In einem Berieht vom 26. J uni 1784 wird es eine 

') G. R. 2735. 
2) G. R. 2785. 
3) K. A. 25 Generalia. M. St. S. 3117. 
4) K. A. XXV, Gef. 3117. 
5) Die Kolonien haben jetzt noeh zwar sehr gntes, aber zn wenig 

Land, wie allerdings fast alJe die vielen Dorfer des oberen WesertaJs. 
Vgl. Hans Grimms Roman: "Volk ohne Raum". 

6) Auf dem BUrgermeisteramt in Gewissenruh Iiegt noeh eine Gemeinde
ordnung vom Jahre 1722, in der den Kolonisten aueh die Brauerei
gereehtigkeit zugebilligt wird . 

• 

• 
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"inlandische franzosische Kolonie" genannt und werden ihm 
deshalb auch besondere Freiheiten, z. B. von den Renterei
prastanda, aufDer der Kontribution, gewahrt 1). Ein Haus kostete 
185,10 Reichstaler 2). Die Kolonisten hatten wegen des 
schlechten Bodens, den sie fast durehweg anroden muBten, 
schwer zu kampfen, bis sie ihr Auskommen fanden. In 
einem Bericht uber die neuen Kolonien vom 11. Aug. 1783 .. 
ist Friedrichsdorf die einzige, deren Bewohner wegen ihres 
FleiBes, ihrer "Kultur" und der punktliehen Bezahlung ihrer 
Abgaben uneingesehrankt gelobt werden 3). 1777 hatte jeder 
Kolonist 40 Acker Land und 10 Aeker Wiese 4) . 1778 
waren dort 10 Familien zu 27 Person en, darunter 7 Bauem 
mit je 30 Acker Land, 2 Gartner und 1 H utmaeher 5). 

In den ubrigen von Friedrich Il. angelegten Kolonien 
waren keine Leute von franzosischer Herkunft, sondern 
hauptsaehlich Pfalzer und Hannoveraner 6) . 

• 

Ill. A b s c h nit t. 

Die Refugies im Wirtschaftsleben Hessen-Kassels . 
E i n 1 e i tun g. 

Hessens wirtschaftliche Lage vor der Ein
wa n deru ng d~r Refug i e s. 

• 

Keinem Lande kam die EinwandertlOg der Refugies 
gerade in der zweiten Halftedes 17. J ahrhunderts so zu
statten wie Deutsehland. Die Folgen des dreiBigjahrigen 
Krieges waren noeh lange nieht uberwunden. Weite Land
strecken lagen noch wust, weil es an Leuten fehlte, die sie 
bebauten. Da war denn jeder auslandische Einwanderer 
willkommen, uud besonders eine Einwanderung grofDeren 
Stils. Wie in ganz Deutsehland, so war auch im allgemeinen 
um diese Zeit die wirtschaftliche Lage in Hessen-Kassel 
wenig gunstig. Dieses Land hatte vor dem Krieg eine 
bluhende Industrie besessen, vor allem durch die Leistungen 
der alteingesessenen Gewerbe, so der beruhmten Glasmacher 
des Sollings. nicht zuletzt auch dank den MafDnahmen des Land
grafen Moritz zu ihrer Hebung. Die Rohstoffe, die man im 

1) G. R. 9748. 
2) G. R. 3117; 1686 war schon Reparatur der schlecht gebauten 

Hauser notig. Dazu wurden 200 R. Taler bewilligt. G. R. 2642. 
3) G. R. 9748. 
4) Ebenda 9748. 
5) O. St. S. 7490. 
6) Vgl. G. R. 296!, 2636 2650 u. K. A. Gef. 3116 u. 3117. 
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Lande gewann, waren bis dahin zum guten Teil dort verarbei
tet worden, z. B. Glastonerde, Eisen, Kupfer und Flachs. Die 
Masse der rohen Wolle ab er wurde aufgekauft und ging ins 
Ausland, weB im Lande geschickte Arbeiter fehlten 1). Das sollte 
anders durch die Ausfuhrverbote fur die genannten Rohstoffe 
und durch die Heranziehung fremder Handel- und Gewerbe
treibenden werden. Es waren besonders die von Alba aus 
den Niederlanden vertriebenen Reformierten, meist Wallonen, 
die sich hauptsachlich in V\T estdeutschland niederlielDen. Ihre 
bedeutendsten Niederlassungen waren in Mannheim (1606) 
und Hanau (1595), die durch sie wirtschaftlich in kurzer Zeit 
eine grolDe Bedeutung erhielten. Aber auch nach Hessen, 
vor allem nach Kassei, kam eine ganze Anzahl Niederlander. 
Schon urn 1600 wurde mit einigen wegen ihrer Niederlassung 
in Kassel verhandelt. Sie bemuhten sich, auch noch andere 
"Handels- und Arbeitsleute" 2) nach Kassel zu bringen, be
sonders Tuchhand werker. So folgten ihnen \yahrscheinlich 
die Franzosen: Louis d'Ore 3), W ollenhandler und Ver
leger mit 50 Arbeitern, Jacques Benoy, Strumpfweber, 
und Jean Benoy, Handelsmann 4) . Am 24. Mai 1604 er
lieE der Landgraf eine Verordnung, "daM die der Reli
gion halber Vertriebenen wohl auf- und angenommen, 
auch in Gilden und Zunfte recipiert werden sol1en" 5). 
Etwa vom Jahre 1606 an bis in di.e 20er Jahre des Jahr
hunderts erfolgte die Einwanderung der Niederlander in 
Hessen; es werden besonders Sammetweber und Kaufleute 
genannt 6). Sie zogen wieder andereaus ihrer Heimat nach 
sich. Ihre Zahl ist nicht sicher anzugeben, es konnen aber 
wohl einige Hundert gewesen sein. Am 23. Januar 160S 
reichten sie einen Vorschlag ein, in Hessen Manufakturen 
fur Metall, Holz, Wolle, Flachs, Hanf, Baumwolle, Haute 
und Felle zu errichten 7). Der Landgraf unterstiitzte sie be
sonders mit Geld und gab ihnen zwei oder auch mehr J ahre 
Abgabenfreiheit. Ein Verzeichnis von 1623 zahit 15 Franzosen 
und Niederlander auf (4 franzosische N amen 8). Die Nieder
lander brachten nicht nur neue Gewerbe, sondern sie hoben 

' ) Vg!. Schmillke S. 312/13. Jetzt Lerch (WoHe und Leillell) und 
vor allem Killing (GJasgewerbe); passim femer Kippenberg: Meister Soldan 
von Frankenberg (GuBMen). 

2) V gl. oben. 
3) OdeI' Don? 
4) O. St. S. 7490. 
5) 1. O. Bd. 1. 
6) K. A. XXX VI, M. St. S. 4118. 
7) Ebenda M. st. S. 4117. 
8) ColI. Ref. 

• 
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auch die alten besonders dadurch, daB ihre vom Landgrafen 
verordnete Aufnahme in die Zunfte das nun einmal stabile 
und dadurch fur eine freie Entwicklung des Gewerbes 
hinderliche Zunftsystem durchbrach 1). Fur den Handel 
begann Landgraf Moritz die gunstige Lage Kassels aus
zunutzen und hatte sogar den Plan, Fuldaaufwarts eine 
neue Handelsstadt zu bauen 2). Dann verbot er, wie ge
sagt, die Ausfuhr heimischer Rohstoffe und unterstutzte die 
der Fertigfabrikate. Fur die Landwirtschaft waren die 
Niederlander ohne Bedeutung. Bier blieben die alten Zu
stande, nur daB sie sich durch den Krieg stark ver
schlimmerten. Viele Dorfer waren von den meisten Ein
wohnern verlassen. Die Bauern konnten keinen Grundzins 
zahlen und lebten sozusagen in Schuldknechtschaft unter 
den Grundherren 3); das Land wurde nur oberflachlich be
wirtschaftet. Nach dem Dreif6igjahrigen Krieg muBte man 
alles wieder von vorne aufbauen. Landgraf Karl war der 
Mann dazu und hatte auch die notigen Plane 4), es fehlten 
ihm zunachst nur Leute, die sie ausfuhrten. Die Verordnun
gen 5), die der Landgraf zu Anfang seiner Regierung traf, waren 
zunachst nur die notwendigsten Maf6nahmen zur Aus
schaltung der auslandischen Konkurrenz und zur Beseitigung 
der Mif6brauche im Lande. So erlief6 er 1676, am 29. Sep
tember, ein Verbot gegen die Einfuhr auslandischer Wollen
tuche und am 6. Oktober das entsprechende Gebot, nur bei 
eingesessenen W ollenwebern und Tuchmachern arbeiten zu 
lassen; durch eine Verordnung vom 24. Mai 1678 regelte 
er den Wollenkauf innerhalb des Landes. Ebenso richtete 
sich ein Edikt vom 10. Mai 1681 gegen die Ausfuhrung 
von Metallen und entsprechend gegen die Einfuhrung fremder 
Kupfer- und Messingwaren, und ein zweites vom 6. Juni 
1682 gegen die Einfuhrung fremden Eisens uberhaupt. Ein 
Edikt vom 24. November 1681 wandte sich gegen die ub
lichen Betrugereien im Leil}engarn- und Tuchhandel; ein 
weiteres vom 4 J uli 1684 zu Gunsten der Landwirtschaft 
gegen den Fruchtverkauf auf6er Landes. Auch die Munz
ordnung von 1679 kann man hier noch anfuhren. Diese 
Verordnungen stimmten durchaus mit den Grundsatzen des 
Merkantilismus uberein, ab er sie dienten zunachst nur dazu, 
einige MiBstande im Wirtschaftsleben zu beseitigen und die 
Grundlage fur das neue Wirtschaftssystem zu bilden. U m 

1) V gl. Brauns. 
2) Vgl. Brunuer S. 159 und Landau. 
3) V gl. Lerch. 
4) Vgl. Scl:Jl1linke, ROl1ll11el , Brunner, Brauns, Get'land u. a. 
5) 1. O. Bd. Ill. 

• 
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lIi se auszubauen, brauchte Karl viele tuchtige Arbeitskrafte, 
di er in seinem Lande nicht in der genugenden Anzahl 
Illld mit den notigen Kenntnissen finden konnte. So mu16te 
('r sie sich also aus dem Ausland holen. Er erlie16 am 18. 
1\ pril 1685 die "Freiheitskonzession und Begnadigung, welche 
Wir .. . denenjenigen, welche sich in dero Furstentum, Graff-
1I1ld Herrschafften niederlassen und solche Manufakturen, so 
bis dahero in dero Landen nicht getrieben word en oder auch 
andere nutzliche Hand-Arbeit entweder selbst machen oder 
welche die Arbeit vorlegen wollen, al16 da sind Kauff- und 
]I andelsleute und wer sonst dazu erfordert wird, gnadigst 
crteilen wollen" 1). Aus dem Titel dieses Erlasses ist schon 
deutlich zu ersehen, was cler Landgraf von diesen fremden 
Manufakturisten erwartete, namlich Einfiihrung neuer In
d ustriezweige und Verbesserung der alten, gro13ere in
d ustrielIe Unternehmungen, also VerIage und Fabriken und 
ii berhaupt den Gro13betrieb, und dadurch auch die Hebung 
des Handels. Seinerseits tat er durch den ErIa13 alIes mog
liche, urn diese U nternehmungen zu stutzen. Den Manu
fakturisten versprach er noch besondere Privilegien und 
U nterstUtzungen. Den Handwerkern stellte er vor allen 
Dingen Befreiung von dem beengenden Zunftsystem in 
A ussicht, indem er ihnen die unbeschrankte Aufnahme 
von Gesellen und Lehrlingen gestattete. Den Kaufleuten 
gewahrte er zolIfreien Innen- und AuBenhandel. Allen zu
sammen gab er durch die zehnjahrige Abgabenfreiheit die 
l\[oglichkeit, erst einmal in ihrer neuen Heimat wieder auf 
einen griinen Zweig zu kommen. Diese Privilegien wurden 
aufs neue zugesagt in den "Concessions et Privileges" 2) und 
in alIen spateren Erneuerungen derselben 3). Dazu kamen 
die besonderen U nterstUtzungen, z. B. die KolIektengelder 
zur Grundung und Erhaltung der Manufakturen. Wichtig 
auch fur die Re£ugies waren noch die besonderen Einrich
tungen, die der Landgraf zur Verwaltung und U nterstUtzung 
der wirtschaftlichen U nternehmungen im allgemeinen traf, 
z. B. die Inspektion uber die Manufakturen und am 24. Januar 
1710 die Kommerzienkammer 4), spater eine besondere Ma
nufakturenkasse, und im Jahre 1721 eine Leihbank, ein sog. 
LO,mbard, d~ssen l.eitung meist in den Handen von Refu
gies lag. Uberhaupt war es auch von gro13er Bedeutung, 

1) L. O. Ill, G. R. 9691. 
2) Ebenda. 
3) L O. III, G. R. 9691. 
4) L. O. Ill. 
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• 
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dafD RMugies mit Vorliebe an leitende Stellen im Wirtschafts
leben gestellt wurden, z. B. 1686 Robert und Dubois 1) als 

. Manufakturinspektoren. t 
• 

• 
l. Kapitel. 

Die Refugies in Industrie und Gewerbe. 

a) Die Refugies in der Textilindustrie: 
l. In der vVollindustrie. 

Franzosische Garnspinner, Tuchweber und 
Tuchmanufakturisten . 

(manufacturiers de laine). 

Keine and ere Industrie hatte im 17. und 18. J ahrhundert 
eine derartige Verbreitung und war so in Blute wie die W 011-
industrie. Durch ihre vielen Nebenzweige und Industrien, 
die auf sie aufgebaut wurden, bot sie vielen Leuten Er
werbsmoglichkeiten. Die rohe W ol1e machten die Woll
kammer und Spinner oder meist Spinnerinnen zu Garn, das 
dann die Tuchmacher und Strumpfweber verarbeiteten. 
Daher finden wir in der W ollindustrie weit verbreitet das 
Verlagswesen und das Manufaktur- oder "Fabrik"wesen, 
d. h. Unternehmertum, Arbeitsteilung und Massenfabri
kation. Fast alles, was in dieser Zeit "Manufaktur" 2) oder 
"Fabrique" 3) genannt wurde, gehorte der Wollindustrie an. 

o 

Derartige U nternehmungen befanden sich zwar damals 
auch schon in Deutschland, aber in Frankreich war man doch 
schon viel weiter, besonders seit Colbert. Im Languedoc, in der 
Provence, in der Dauphine usw. war die Tuchindustrie in 
Blute. In Amiens allein waren vor 1685 5000 Arbeiter 4). 
Was sie der nichtfranzosischen W ollindustrie uberlegen 
machte, war vor allem die viel grofDere Spezialisierung der 
Garn- und der Tuchbereitung. Die deutlichste Sprache reden 
die N a m en der vielen verschiedenen W ol1entucharten, die 
heute fast alle noch franzosisch sind, z. B. Etamin, Serge, 

• 

') O. St. S. 6850. 
2) J n der Manufaktnr wird zwar mit mehreren Arbeitskraften und an 

einer Arbeitsstatte, aber, wie der Name sagt, vornehmlich mit der Hand 
gearbeitet. . 

. 3) iVlit "Fabrik" bezeichnete man in dieser Zeit sowohl die Manufaktur, 
. als auch llie Fabrik im heutigen Sinne, al~o einen Betrieb, in dem iiber

wiegend mit Maschinen gearbeitet wird. 
4) Vg!. Martin, S. 152ff. und oben. 

• 

• 
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Droguet, Camelot u. a. Diese Stoffe bezog man alle von 
Frankreich, da man sie selbst in ihren feineren U nterschieden 
nicht herstellen konnte. Durch die Einwanderung fran
zosischer Wollfabrikanten und Wollarbeiter bot sich nun die 
Gelegenheit, von der Einfuhr aus Frankreich unabhangig zu 
werden, diese Tuche im eigenen Lande herstellen und auch 
die Einheimischen die Herstellung derselben lernen zu lassen. 
I n Kassel finden wir schon 1650 den oben erwahnten Louis 
d'Ore, einen Wollmanufakturisten mit 50 Arbeitern 1). Der 
B auptzustrom kam aber erst von 1685 an. Am 9. November 
1685 wurde einem Refugie die Erlaubnis erteilt zur Her
stellung von Tuchen, "die im Lande nicht gemacht werden", 
"auch zu guten Estamines und Sarges" 2). Ihm miissen noch 
mehrere nachgefolgt sein, denn am 20. Dezember 1686 be
schwerte sich die W ollentuchmachergilde daruber, daB den 
Franzosen die Lieferung der "Montierungstucher" fur das 
Militar aufgetragen worden sei 3). Die Klage ist ein Beweis 
dafiir, daJD man die Qualitat der von den Franzosen her
g estellten Tuche hoher schatzte als die der Einheimischen. 
Am 18. Marz 1688 wurde sogar ein franzosischer Tuch
macher aus dem Gefangnis befreit, weil er neben den anderen 
franzosischen · Tuchmachern Tuche "fur die Soldaten" her
stellte 4). 

Zunachst scheint es aber auBer der Unternehmung von 
d'Ore, wenn sie in dieser Zeit uberhaupt noch bestand, noch 
keine groBeren Tuchmanufakturen gegeben zu haben. Am 
18. September 1688 richteten mehrere Manufakturisten aus 
der Stadt Uzes von Genf aus an den Landgrafen ein Ge
such, in Kassel eine groJDe W ollmanufaktur einrichten zu 
durfen. Sie baten: 1. urn ein Haus, in dem sie die notigen 
Arbeiter un'd die notigen "Maschinen" (metiers, tours et 
roues a filer la laine) unterbringen konnten, 2. urn eine 
Walkmuhle, 3. urn eine Farberei, 4. urn zollfreien Handel, 
5. urn ein Monopol fur Sarges d'U zes oder Roses de Nlmes, 
6. urn Aufnahme der "entrepreneurs, directeurs et interesses 
de la manufacture" in Kassel mit den gleichen R«chten wie 
die Einheimischen, ebenso des Pfarrers und eines Edel
mannes, die sie mitbrachten, 7. urn Stellung von Fuhren 
und Verwendung bei den zu passierenden Staaten. Sie 
wollten in Kassel eine Manufaktur von "Sarges d'Uzes 
fines et demi fines" und anderen Stoffen, auBerdem eine 

') O. St. S. 7490. 
2) G. R. 9738. 
3) K. A. GeL 4062. 
4) G. R. 9738. 
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"manufacture de bas" begrunden. Tuchstlicke und ver
schiedenfarbige StrCtmpfe schickten sie zur Probe ein. "Arbeiter 
und au13erdem Meister, die die Maschinen herstellen und 
bedienen konnten, brachten sie mit. AuBerdem fragten sie 
noch, ob Walkmuhlen und Meister, die sie bedienen konnen, 
vorhanden seien, andernfalls wurden sie diese selbst mit
bringen, auch baten sie noch urn 01 und Seife fur ihre 
Fabrik. Sie wollten die Antwort erwarten und inzwischen 
nur die besten Arbeiter und reichsten U nternehmer aus
suchen.. Eine gunstige Antwort wonten sie auch nach U zes 
schicken an die dort Zuruckgebliebenen, damit diese auch 
kamen 1). Das vielversprechende U nternehmen scheint nicht~) 
lustande gekommen zu sein; denn man hort weiter nichts 
von ihm . 

• • 

Uberhaupt scheinen die Manufakturen in dieser Zeit 
noch nicht recht in Blute gekommen zu sein. Im September 
1689 klagte man uber den schlechten Stand der Manufak
turen; allerdings nahm man die Tuchmanufakturen davon 
aus; aber auch fur sie sei nicht genugend Absatz fur Tuch, 
Strumpfe usw., und auch kein Betriebskapital vorhanden 3). 
Das kam daher, daB z. B. von den Bauern noch kaum 
W ollstoffe getragen wurden, sondern hauptsachlich noch das 
selbstverfertigte Leinen, und daM die Leute, die W ollstoffe 
trugen, also hauptsachlich die hoheren Kreise, sich noch 
nicht daran g.ewohnen konnten, da13 die Tuche, die sie vom 
Ausland kommen zu lassen gewohnt waren, jetzt auch ebenso 
gut und billig im Lande verfertigt werden konnten. Zwar 
war schon am 29. September ] 676 ein Edikt gegen die 
Einfuhrung mind'erwertiger auslandischer Wollentuche ("wo
von die Elle unter 1 Kammergulden gaIt") erlassen, aber 
wohl nicht mit dem notigen Nachdruck durchgefuhrt worden 4). 
Au13erdem lieB es ja auch die Einfuhr guter Stoffe noch 
frei; daher ist es kein Wunder, da13 im Februar 1692 David 
du Gardin, Camelotmacher, der von Hanau nach Kassel 
ubersiedeln wollte, u. a. besonders darum bat, den Kauf
leuten zu 'verbieten, auslandische Tuche einzufuhren; wenig
stens seien diese mit einem starken Impost zu belegen. Er 
hoffte, daB nach Erfullung seiner Bitte auch noch Manufac
turiers aus anderen Stadten kommen wurden 5). Ob er Er-

') G. R. 9690. 
2) Oder wenigstens nicht in derartigem Umfange. 
3) G. R. 9695 . 
4) L. O. Ill. 
') G. R. 9738. 
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Ic)l g ehabt hat und ob er uberhaupt naeh Kassel gekornrnen 
iS l, ist nieht zu ersehen. 

J edenfalls rnuiO in der ersten Zeit die Zuwanderung von 
franzosisehen W olltuehrnaehern nieht allzu groiO gewesen 
:; in. Das Verzeiehnis der Kasseler Refugies von 1697 nennt 
in der Altstadt nur drei W ollkarnrner, zwei W ollspinner und 
inen Tuehrnaeher; in der Oberneustadt zwei Manufakturisten 

fur Carnelot, drei tur Garn und einen W ollspinner 1). Ver
rnogend seheinen sie aueh nieht gewesen zu sein, denn in 
einer Einsehatzung der Kasseler RMugies naeh ihren Ver
rnogensverhaltnissen, wahrseheinlieh vorn J ahre 1700, werden 
sie erst zur dritten Klasse gezahlt 2). Erst urn 1720 seheint 
sieh die W ollindustrie in Hessen durehgesetzt zu haben . Ein 
Berieht von 1723 uber die Fabriken, besonders die Tueh
fabriken irn Land, besagt, daiO bei den W ollentueh-, Raseh-, 
E tarnin- und Strurnpfrnachern genug V or rate fur den in
landisehen Bedarf und aueh fur den Ausfuhrhandel vorhanden 
seien. Daher rnusse das Verbot der Einfuhr frernder Stoffe 
aufreehterhalten werden 3). Die Wollentuehrnaeher irn Land 
baten daher urn ein Verbot jeder Einfuhr frernder W o11e, 
T uehe und Strurnpfe 4). Irn August wurden denn aueh wieder 
zwei Edikte in diesern Sinne erlassen 5). 

Sehon irn J uli 1723 hatte der RMugie Theodor Landre 
einen Plan zur Anlegung einer groiOen Fabrik eingereieht, 
in der bis zu 1000 Mensehen besehaftigt werden sol1ten. Er 
bat urn U nterstutzung 6). Die Regierung sah den V orteil 
eines solehen U nternehrnens ein, daehte aber seheinbar rnehr 
an eine Art Verlag als an eine "Fabrik" und wollte rnit der 
U nterstutzung erst einrnal abwarten, "wie das Werk reussiere". 
Das U nternehrnen ist zustandegekornrnen und ' hat aueh 
"reussiert" dureh drei Generationen hindureh, wenn aueh 
wahrseheinlieh nicht in dern U rnfang, wie Theodor Landre 
plante. 

1755 bat er urn 2000 Reiehstaler VorsehuiO, auiOerdern 
U111 36 Webstuhle, drei Farbkessel, drei Muhlen, ein Magazin 
und ein Haus (zusarnrnen fur 14000 Reiehstaler) 7). Urn 
1760 waren in der W 011- und H utfabrik von Landre 649 

I) Ortsrep. M. St. S. 837. 
' ) O. St. S. 7490. 
3) M. St. S. 833. 

• 4)]VI. St. S. b26. 
' ) L. O. Bd. Ill. 
6) Ol'tsrep. M. St. S. 826. 
7) K. A. XXXVI. 

• 

• 

• 
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Person en beschaftigt, die rnehr als 300 Reichstaler wochent
lich gewannen 1). Irn J ahre 1766 waren in der H ut- und 
Etarninfabrik der Bruder Jean Daniel und Jakob Frederic 
Landre, der Sohne des oben Genannten, 36 Arbeiter be
schaftigt, darunter Hutrnacher, Wollkarnrner, Etarninrnacher 
und Polierer, rneist Refugies; dazu 39 Frauen als Spinne
rinnen usw. und 95 Wollarbeiter in den urnliegenden Dorfern 2). 
Es war also eine Kornbination von "Manufaktur" und Verlag. 
1767 wurder: 43 Arbeiter, 49 Frauen und 110 Arbeiter auf 
den Dorfern gezahlt 3). Die Doppelfabrik wurde staatlich 
unterstutzt, auch schon dadurch, dafO die Arbeiter seit 1726 
Abgabenfreiheit genossen. 

AufOer Theodor Landre begrundeten noch sein Bruder 
Daniel Landre u. a. in dieser Zeit "Fabriken". 

Ein Verzeichnis nennt als Fabrikanten in Kassel urn 1740: 
Theodor Landre & Sohne, Etarnin- und Carnelotfabrik, 
Daniel Landre, Etarnin- und Hutfabrik 4), 
Ernile Faurer, Hutfabrik, . 
David Friedr. Grandidier, Carnelot-, Chalon- und Rasch-

Fabrik, 
J erernias Grandidier, Etarninfabrik, 
Gautier, Etarnin- und Carnelotfabrik, 
De Coudre & Joly, Gold- und Silberbortenfabrik. 

AuBerdern wird erwahnt, daB. nur noch zwei deutsche 
Tuchfabrikanten und Handschuhfabrikanten in Kassel seien 5). 

Ein weiteres Verzeichnis zahlt die von 1740 1791 ge-
grundeten Tuchfabriken auf, darunter folgende: 

1740 Johann George Cass, Etarnin-, Droguet- u. a. -fabrik, 
1753 J acques N eveu, Halbseidenstoffabrik, 
1757 Le Long & Diedey, Tuchfabrikanten 6). 

A uBerdern fand ' ich noch genannt: 
Daniel Mullot, bisher Inspektor uber die Manufakturen in 

Berlin und Magdeburg, der 1715 urn Erlaubnis zur 
Etablierung einer Manufaktur fur Etarnin und andere 
Stoffe bat; dann 

1736 Daniel Cogin, W ollenzeugfabrikant 7), 

1) Brunner, ColI. . . ' -) G. R. 6019. 
S) G. R. 6019. 
4) AuLlerdem fUr 01 , Seife und Lichte. 
5) K. A. XXXVI M. St. S. 4121. 
6) G. R. 10478. 
7) K. A. XXXVI. 
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1739 Marhost, Damastmacher, 
1746/47 Maudryl), 
1750 Berree, 
1753 de Long 2), 
1769 'Matthieu Glaucheron, Fabrikant, 
1799 Louis Jean, SchOnfarber und Tuchfabrikant in der 

Oberneustadt u. a. 

Romme1 verzeichnet in der Zeit von 1685 1730 
Manufakturisten in Garn (en fi1): 

de Lastre, Jean Michelet, Jacob Gautier, Gabriel Ravot, 
J eremie Michelet, Daniel Rolin, la veuve Laurent 3), 
Manufakturisten in Camelot und anderen Zeugen, 
Jean Hesle, Jean Bapt. de Lastre, Pasquin 3). 

Im Totenbuch der Altstadter franzosischen Gemeinde ' 
sind von 1686 1786 10 W oUkammer und 3 Tuchmacher 
aufgezeichnet, in dem der Oberneustadter Gemeinde ' von 
1693 1830 ein Wollkammer, 5 Manufacturiers, 2 Tuch
macher4). 

A u1Derdem waren einige RMugies wahrscheinlich in der 
"herrschaftlichen Manufaktur" beschaftigt. Die sog. "f ran -
z 0 si s ch e M a n u f a k t u r" ist wahrscheinlich in den ersten 
J ahren nach der Einwanderung vom Landgrafen begrilndet 
word en 5). Sie wurde aus der Staatskasse unterhalten. Ihr 
Zweck war anscheinend ein doppelter: 1. sollte sie fran
zosischen Manufakturisten, die zur Begrilndung einer eigenen 
Manufaktur die Mittel nicht besa1Den, ihr Brot geben, und 
2. soUte sie zur Anlernung von deutschen Kindern durch 
die Franzosen dienen. Die erzielten Uberschilsse wurden 
nach einem V orschlag vom J anuar 1689 zu einem F onds 
vereinigt, aus dem bedurftige franzosische Familien unter-

1) Brunner, CoIl. 
2) K. A. XXXVI. 
3) Vgl. das Verzeichnis bei Rommel, Beilage A. 
4) Die Totenbiicher liegen jetzt im Marburger Staatsarchiv. 
5) Winkelmann berichtet dariiber S. 390/391: "So hat diesel' lob

liche Landgraf (Karl) selbige (die Refugies) aufgenommen, ihnen Unter
halt gereichet, durch flirsichtigen klugen AnstaJt WoJlen- und Leder
manufakturen daselbst eingefiihret, daB es also zu Kassel in dem zu den 
Manufakturen bestimmten WerkhauB gribbelt und wimmelt. AIJhier sieht 
man Seyden-Stoffe-, Rasch- und Wollenwebermeister, im gleichen Golt
spinner, Tuch- und Zeugmacher ... " Viele arme Kinder und Waisen seien 
hier mit Kiimmen, Spinnen u, a. beschaftigt. Neue Webstilhle fiir feine 
Tuche und Teppiche und ein eiserner Strumpfwirkerstuhl seien eingeflihrt 
wordell; es wiirdell verschiedene Tuche, Hiite, Halldschuhe und Striimpfe 
h ergestellt. 

Zeitscbrift Bd. 57 13 
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stiitzt wurden 1). Die Manufaktur lieferte offenbar haupt
sachlich Tuch fur die hessischen Truppen, besonders fur das 
Leibregiment. Auf Befehl des Landgrafen vom 19. Februar 
1689 wurde die Bezahlung an die Manufaktur so geregelt, 
da13 im Leibregiment vom Oktober 1686 bis Marz 1688 
jedem Mann ein Sechstel Taler von seiner Monatslohnung 
abgezogen wurde, wahrend in den andern Regimentern die 
Leute sich selbst ihre U niformen besorgen mulOten. N ach 
einem Bericht von Vultejus war am 28. Februar ein ziem
Iicher Vorrat an gefarbten und ungefarbten Tuchen vor
handen. Die Direktion iiber die Manufaktur hatten Re£ugies. 
Am 3. August 1689 wurde sie von Augustin Ginand iiber
nommen, da sie Daniel Royer nicht halten konnte 2). 

, 

Ob die "herrschaftliche Tuchfabrik", von deren Verfall 
im J ahre 1779 berichtet wird, die aber 1786 und 1787 wieder 
Tuch fur die U niformen lieferte, ' mit der ehemaligen "fran
zosischen Manufaktur" identisch ist, ist nicht sicher zu sagen 3), 
aber doch wahrscheinlich. 

AulOer in Kassel waren einige franzosische Wollmanu
fakturisten auch in den anderen Kolonien tatig. 

In He 1 m a r s h a use n od er in Si e bur g wollten sich 
1699 niederlassen: von W ollarbeitern 33 Familien zu 77 Per
sonen, dagegen von anderen Handwerkern . nur 29 Familien 
zu 94 Person en 4). Ein etwas spateres Verzeichnis gibt an ; 
2 Tuchmacher, 6 Wollkammer, 4 Weber, 1 Wollmanufak
turisten, 5 Spinner und 3 Manufakturisten 5). Ein Bericht 
iiber den Stand der Wo11enfabriken im Lande von 1740 1746 
zahlt in K a r1 s h a fen 5 franzosische W ollentuchrnacher und 
sagt von ihnen, da13 sie so wie die franzosischen Schafhalter, 
den Deutschen iiberlegen seien. Er bernerkt auch, da13 in 
den ubrigen franzosischen Kolonien fast gar keine seien. 
Es sol1ten MaBregeln ergriffen werden, urn die Schafzucht 
und darnit' auch die W ollindustrie irn Lande . zu heben 6). 
1740 wird auch der Darnastrnacher Pubin in Karlshafen, mit 
vier Webstuhlen, erwahnt 7). 1759 bat der Kaufmann Lapra, 
vorher in Hamburg, urn freien Handel in Karlshafen und 
urn Erlaubnis zur Einrichtung mehrerer Manufakturen, wahr
scheinlich auch W ollmanufakturen. Ob es aber dazu ge-

l) G. R. 9720. 
2) Ebenda. 
3) K. A. XXXVI, Gef. 4130. 
4) O. St. S. 7490. 
5) Ebenda. 

• 

6) K. A. XXXVI Gef. 4116. 
7) K. A. XXXVI M. St. S. 4132. 

• 

• 

, 
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kommen ist, ist nieht zu ersehen 1). 1774 war in K. ein 
R aschmaeher 2). In dem Verzeiehnis von 1778 sind keine 
W ollentuehmaeher erwahnt 3). In den ubrigen Kolonien 
waren nur wenige W ollenarbeiter. " 

Am 26. Marz 1788 lieB sich ein franzosischer Camelot
macher in Hofgeismar nieder 4); 1778 war noeh ein W 011-
k ammer da. Im Februar 1792 wollten sich 4 Franzosen 5) 
in Se h m a I k a Id en niederlassen und dort Tuchfabriken 
griinden, ein Plan, der aber" wohl nieht ausgefUhrt wurde 6). 
1707 war ein Zeugmaeher in Get h s e m a n e 7). 

Am 27. Januar 1709 wurden dem Stoffabrikanten Jean 
Lonie zu K a r I s d 0 r f vier F reijahre bewilligt 8). 177 4 waren 
in Kelze 3 Wollfabrikanten, in Sehoneberg 1 Zeug
fabrikant 9). 1778 waren in Sehoneberg 1 WoHfabrikant, in 
Hum m e 1 W ollkammer, in Wo 1 fh age n 1 W ollfabrikant 
und 1 Wollkammer; in L eekri n gh a use n 1 Wollkammer ]0); 
in St. 0 t t i 1 i e n 4 Weber und [) Spinnerinnen; aber wahr
seheinlieh nieht von W oUe, sondern von Leinen; in M a r
burg 1 Wollkammer; in Todenhausen 1 Fabrikantll). 
Im J ahre 1781 erhielt der Wollenzeugfabrikant Archinal die 
Erlaubnis, in Todenhausen eine Fabrik zu betreiben 12), viel
leieht die des 1778 genannten Fabrikanten. Er scheint mehr 
ein U nternehmer gewesen zu sein, fUr den die Kolonisten 
im Nebenberuf arbeiteten, sonst hatten sie im April 1787 
mit als Grund ihrer Weigerung, einen Deutsehen in ihre 
Kolonie aufzunehmen, nieht angeben konnen, daB ein Deut
se her, der die W ollenarbeit nieht gewohnt sei, niemals da
rin Gluek haben konne 13). 

In Luisendorfwaren 1778 2 Weber, in Wiesenfeld 

') M. St. S. 4131. 
2) K. A. XXXVI. 
") M. St. S. 7490. 
i) G. R. 9738. 
5) Das konnen auch Emigranten gewesen sein; wahl'scheinlicher 

abel' ist, daB sie Abkommlinge von Refugies waren; die Emigranten waren 
fast dUl'chweg Adlige; einige davon waren 1792-96 in Karlshafen. 
G. R. 1676. 

6) G. R. 9738. 
7) G. R. nnregistriert. 
8) G. R. 9721. 
9) K. A. XXXVI. 

JO) 1774 werden dort 7 franzosische Wollfabl'ikanten genannt, damit 
sind aber wahrscheinlich Strumpfweber gemeint; ebenso werden in Greben
stein 2 WollfabTikanten genannt. K. A. XXXVI. 

") O. St. S. 7490. 
12) G. R. 9745. 
13) Ebenda. 

13* 

• 
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einer, in Sehwabendorf waren 2, in Wolfskaute 6, in 
H e rtingshausen 5 Spinnerinnen, aber wahrseheinlieh 
alles Leinweber- und Flachsspinnerinnen 1). Einige Kolonien 
trugen ab er insofern Zl:lr Hebung der Wollindustrie bei, als 
sie besonders gro16e Sehafherden hatten, z. B. Se h w a ben
d o d und Frauenb e rg 2) . Aber g egen Ende des Jahr
hunderts ging im ganz~n Land die Sehafzueht 3) und damit 
aueh die einheimisehe W ollindustrie stark zuruek. U m 1750 
sehon finden wir Klagen uber den Verfall der W ollfabriken 
und daraufhin Verseharfung der alten Wollordnungen 4) . 

• 

Franzosisehe Strumpfweber (faiseurs de bas od er 
fabrieants en bas de laine). 

Ein besonders stark ausgebildeter Zweig der W 011-
industrie war die Strumpfweberei; sie wurde aber damals 
nicht wie die Tuehweberei in der Hauptsache schon fabrik
m a16ig b etrieben, sondern meist noeh verlagsmaLoig und als 
Hausindustrie 5). Deshalb konnte sie auch in den franzosischen 
Landkolonien neben cler Landwirtsehaft mit Erfolg betrieben 
werden . . Eine wichtige Neuerung, die die Refug ies in dieser 
Industrie einfuhrten, war der "eiserne" Strumpfwirkerstuhl, der 
im 16. J ahrhundert von einem Franzosen erfunden word en 
war 6). Allerdings bedienten sich schein bar nicht alle des
selben, denn in dem Verzeichnis der Kasseler Refugies von 
1697 werden 4 Strumpfweber aufgefuhrt, die lImit der Nadel 
arbeiten". Sie braehten zugleich gesehiekte Schlosser mit, 
die diese Webstlihle herstellen konnten, denn die wichtigsten 
T eile dieser Konstruktion bestanden aus Eisen. Am 3. Marz 
1719 erhielt der R Mugie P. Richard zu W olfhagen, der den 
Bau von W ebstlihlen betrieb, die Erlaubnis, einen Strumpf-

1) O. St. S. 7490. 
2) 1743 waren in Hessen: 297 Tuchm acher (davon in Kassel 39, im 

Amt Fmnkenberg 70, ill1 Amt Hersfeld 39) , 174 Zeugmacher (davon in 
Kassel 31, im Amt Fraukenberg 17, im Amt Hersfeld 55), 37 Rasch
macher, 7 Etaminmacher ; dazu 442 Gesellen und 109 Lehrlinge : 521 
gangbare und 127 ungangbare Webstiihle. Verfertigt wurden jahrlich 
151459 EHen Tuch, 195023 Ell en Zeug, 153 715 Ellen Sarge, 21 260 
Ell en Rasche, 43 321 Ellen Flanell u. a. ; dazu wurden gebraucht 25 592 
lileuder inHindische und 1118 Kleuder auslandische Wolle; von 391228 
Schafen wurden 27 392 Kleuder Woll e gewonnen. 

3) Vgl. Lerch. K. A. XXXVI. 
4) K. A. XXXVI. , 

:' f-I 5) Es gab aber auch Strumpfmanufakturen, z. B. 1690 Liideman, 
1729 Crusius in Kassel. 

6) Vgl. Winkelmann S. 391. 
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weber zum Probieren derselben halten zu durfen 1). Die 
~ i l1fuhrung des Strumpfwirkerstuhls war ein groiDer Fort

schritt gegenuber der bisherigen Handweberei; und die ein
heimischen Strumpfweber lernten auch von den RMugies die 
Benutzung. Am 14. Juli 1690 ersuchte der Strumpfweber 
Ludeman, "zu Fortsatz und Unterweisung der Strumpf
wirkerei" 40 arme Kinder beschaftigen zu durfen und als 
Lehrgeld wochentlich fur jedes Kind 4 alb. 2) aus der Staats
kasse zu erhalten. Die Lehrgelder wurden fur ein J ahr aus 
der Staatskasse bewilligt 3). 

Abgesehen davon, daiD jetzt viel feinere Strumpfe her
gestellt wurden, war auch die Variationsmoglichkeit in 
Machart, Farbe usw. viel groBer. AuiDerdem wurde mehr 
W ert auf Qua!itat ge!egt; die Gute der Strumpfe wurde von 
staatlichen Kommissaren nachgeprUft, und Strumpfe, die 
nicht von ihnen gesiegelt waren, beschlagnahmt, z. B. 1728 
allein bei 11 Kaufleuten, darunter auch 6 RMugies 4). 
Die Einfuhr von Strumpfwaren, die im Lande hergestellt 
werden konnten, wurde verboten, und 1716 endgultig unter
sagt, die anderen wurden mit einem hohen Impost belegt; 
da der Bedarf im Lande vollkommen gedeckt wurde, und 
auiDerdem noch vie! zur Ausfuhr ubrig blieb 5). 1728 waren 
im Niederfurstentum 86 Strumpfweber, davon 29 RMugies; 
im Oberfurstentum waren 102 Webstuhle im Betrieb; sie . 
verfertigten im J ahr zusammen 5420 Dutzend Paar Manner
strumpfe und 3677 Dutzend Paar Frauenstrumpfe. V orsteher 
der Strumpfwirkerzunft war in diesem Jahr Gautier, sein 
Stell vertreter J acq ues Monnot, beide RMugies 6). 

Schon am 14. August 1685 baten einige Strumpfweber, 
nach K ass e I kommen zu durfen. Sie baten weiter urn 
Wagen zur Beforderung ihrer Webstlihle von GieiDen nach 
Kassel, urn Steuerfreiheit, Brotkorn, Einraumung eines Hauses 
und noch urn besondere Privilegien. Alles wurde bewilligt, 
aber ob diese Strumpfweber tatsachlich nach Kassel ge
kommen und dort geblieben sind, ist nicht zu ersehen 7). 
Am 14. Februar 1686 wurden Pierre du Bois Privilegien fur 

1) G. R. 9737. In Helmarshausen stellte 1699 LasaUe Strurnpf-
wirkerstiihle her (vgl. obim). 

2) 36 Pfennige. 
3) G. R. 9737. 
4) Gewerberepos. V. O. St. S. 7574. 
5) Ebenda VI. 
6) Gewerberep. V, O. St. S. 7574. 
' ) G. R. 9737. 

• 

• 

• 

• 
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eine Manufaktur von "wollenen W alkstrumpfen" erteilt 1). 
1697 waren in Kassel 4 franzosische Strumpfweber; 

AuBerdem: 
1700 Strumpfweber Fiquiez 2) 
1726 der Hofstrumpfweber Wichart 3) 
1729 Strumpfweber Crusius, wahrscheinlich auch ein Re

fugie, da sich die Strumpfwebergilde uber ihn beschwerte, 
weil er mehr als 8 SWhle in Betrieb habe, wahrend er 
sich damit verteidigte, dalD ihm vorher das Privileg er
teilt worden sei, so viele Webstuhle in Bewegung zu 
setzen, als er notig habe; aulDerdem hatten durch seine 

. Manufaktur 150 Leute ihre N ahrung 4); 
1658 1730 4 Strumpfwirker und Strumpfweber 5). 
1736 Strumpfweber . Monnot 6) 
1738 " Ducroz 6) 
1738 " du Croix, bisher in Magdeburg; der 

ohne das Burgerrecht zu haben, in die Strumpfweber
zunft aufgenommen wurde; ebenso 1778 J ean Benecke 7). 
1739 finden sich unter 22 Strumpfwebermeistern in 

Kassel 7 franzosische Namen 8). Das Totenbuch der Alt
stadt verzeichnet 1696 1786 9 Strumpfweber, das der Ober
neustadt von 1693 1830 10 Strurnpfweber. Gegen Ende 
des J ahrhunderts scheint die Strumpfweberei unter den Fran
zosen in Kassel zuruckgegangen zu sein. Das Verzeichnis 
der Abkomrnlinge der RMugies von 1693 fuhrt keine fran
zosischen Strumpfweber mehr auf9). In Karlshafe n waren 
urn 17003, 1778 ebenfalls 3 Strumpfwirker, in Kelze 1778 2, 
in Grebenstein 1, in Gethsemane 1 Strurnpfweber 10). . 

In Tre ysa bluhte die Strurnpfwirkerei der RMugies. 1730 
war dort der Strumpfrnacher Jacques Perrier 11), 1709 der 
Strurnpffabrikant Metuel, uber den sich am 28. Juni die 
J udenschaft zu Kassel beschwerte, dalD er zu schlechte 
Strurnpfe fabriziere. Da sie verpflichtet sei, ihm jahrlich 
rnindestens 30 Dutzend Paar Strumpfe zu 10 R eichstalern 

' ) G. R. 9721. 
2) Ortsr ep. M. St . lS. 820. 
3) K. A. XXXVI. 
4) Ortsrep . Kassel M. St. S. 826 . 
5) Vgl. Rommel Beilage A. -
6) K. A. XXXVI. 
' ) O. St. S. 7564, Gew. Rep. V, und G. R. 9737. 
8) Brunuer, CoIl. 
9) Ortsrep . 837. 
tU) O. St. S. 7490. 
" ) G. R. 9737. 

• 

• 
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:tin unehmen, verlangte sie, da13 er von diesem Privileg zu
fO ktrete. Durch genaue Nachpriifung des FaUes durch 
die Regierung wurde gefunden, da13 die Strumpfe zu lang 
und zu bruchig seien, und der Fabrikant wurde zum Schaden-
rsatz verurteilt I). Die meisten der Treysaer RMugies und 
lamit auch die meisten Strumpfweber waren aber in die 

1 olonie F ran ken h a i n gezogen. Sie fuhrten von 1737 1746 
cinen Proze13 mit der Strumpfwirkerzunft in Treysa, Ziegen
hain und Homberg wegen der Wanderjahre, der schliel3lich 
dahin entschieden wurde, da13 die Franzosen von den Wander
jahren dispensiert wurden gegen Erlegung einer 1740 auf 
10, 1746 auf 4 Reichstaler festgelegten Summe. Die fran
zosischen Strumpfweber wurden unter dieser Bedingung in 
die Zunft aufgenommen, durften aber vorher nicht heiraten 2). 
1774 waren in Treysa 4 franzosische Strumpfweber, in Fran
k enhain ebenso viele 3). 1778 waren in Frankenhain 6 Strumpf
weber. In · Hofgeismar war 1774 1 Strumpfweber 4), in 
Hersfeld 1707 1 Strumpfweber, in Gethsemane 1731 
der Strumpfweber Pierre Raillon 5), in M a r bur g 6) 1778 ein 
Strumpfweber. In Wolfhagen war 1719 der RMugie P. 
Richard, der StrumpfwirkerstUhle verfertigte 7). In Le c k
r in g h a use n waren 1778 noch 10 Strumpffabrikanten, in 
Todenhausen am 10. Dezember 1734 4 Strumpfweber 
und 1 Sockenstricker 8), 1778 dagegen keine mehr. In Se h w a· 
ben d 0 rf waren 1774 16 franzosische Strumpfweber 9), 1778 
25 Strumpfweber. 1789 war der Strumpfweber Pierre Ba
douin in Schwabendorf in gro13er Not; er wurde aber von 
zwei Strumpfwirkermeistern, darunter Aillaud, als sehr ge
schickt in seinem Handwerk geruhmt. Er machte Strumpfe 
1. aus spanischer W oUe, 2. aus einheimischer W oUe, 3. aus 
Baumwolle, 4. aus "Schlesinger" wei13er wone, 5. aus wei13em 
und blauem Zwirn, und zwar die letzten als "Maschinen
arbeit" ID). In F ran ken b erg war 1774 1 Strumpfweber 11), 
in Hertingshausen 1778 ebenfalls einer. 

1) G. R. 9737. 
2) G. R. 9737. 
3) K. A. XXXVI. 
4) K. XXXVI. 
5) G. R. unregis tr. 
6) 1775 war in Marburg der Shumpffabrikant Pichery. O. St. S. 7490. 
') V gl. oben. 
8) K. A. XXV. GeL 4063. 
9) K. A. XXXVI. 

"0) G. R. 9737. 
11) K. A. XXXVI. 

• 
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Franz o sische Hutmacher (chapeliers). 

Ein weiterer Nebenzweig der Wollindustrie war die 
Hutmacherei, da in ihr fast nur W ollstoffe verarbeitet wurden. 
Die Hute aus feineren Stoffen hatte man in Deuschland bis 
dahin aus Frankreich und England bezogen. Schon durch 
die Herstellung besserer T uche im Lande seit der Ein
wanderung der Re£ugies konnte man auch fein ere Hute 
herstellen, aber es kamen auJDerdem viele Hutmacher aus 
Frankreich mit, die die neuesten Modeformen und ihre we iter 
fortgeschrittene Technik mitbrachten. 

In Kassel waren: 
1686 Hutmacher Majori aus Languedoc und Puerin aus 

Sedan 1), 
1697 3 Hutmacher 2), 
1685 1730 4 Hutmacher 3), • 

1732 Pierre J oyeux, Hutfabrikant in der Oberneustadt 4), 
1737 6 franzosische Hutmachermeister 4), 
1746 HutmachergeseUe Bernaud, den die Hutmacherzunft 

als unzunftig ansah, weil er, ohne ein Meisterstuck zu 
liefern, gemaJD den Privilegien, eine . Hutfabrik auf-
machen wollte 5), . 

1750 Louis Digalon, Hutmacher in der Oberneustadt 6), 
1750 1777 Hutfabrikanten Gebruder Landre 7), 
1752 Andre Laporte, Hutfabrikant (und zugleich Starke

fabrikant) 8), 
1756 Bertrand und Faure, Hutfabrikanten, denen die 

Pri vilegien nicht mehr zugestanden wurden 9), 
1784 Collignon und Naude, die eine Fabrik wie Landre 

aufzumachen suchten 10), 
1793 3 Hutmacher 11), 12), 
1790 Matthieu, Hutfabrikant . 

1) G. R. 9713. 
2) O. St. S. 7490. 
S) V gl. Rommel, Beilage A. 
4) Brunner, CoIl. 
5) Gewerberep. VI O. St. S. 4565. 
6) Ebenda. 
7) G. R. 6019. Vgl. oben. 
8) K. A. XXXVI. 
9) Gewerberep. VI O. St. S. 4565. 

10) G. R. 3919. 
11) Ortsrep. 837. 
12) 1693 1830 in der Oberneustadt 13 Hutmacher (Totenbucher) . 
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In K a rl s h a fen waren: 
urn 1700 1 Hutrnacher 1), 
1738 Rouviere, Hutfabrikant, 
1747 Francois Larnbateur, Hutfabrikant 2), 
1748 Francois Laporte, Hutfabrikant 3), 
1752 2 franzosische H utrnacher 4), 
1765 Savary, Hutrnacher 5), 
1774 ein Hutrnacher 6), 
1778 2 H utmacher 7) ; 

• 

• 
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in Mar bu r g waren 1766 der Hutmacher Jacques Ebrard 8), 
1778 2 franzosische Hutmacher; 

in M a r i end 0 r f war 1778 1 Hutrnacher, 
in Friedrichsdorf 1778 1 Hutmacher, 
in Todenhausen 1778 1 Hutmacher ._- 1779 bat der 

Hutmacher Daniel Petz, von dem Eintritt in die Mar
burger Hutmacherzunft befreit zu werden; 

in Schwabendorf war 1778 1 Hutrnacher; 
in H erti n gs h a u se n waren 4 Hutmacher, 
in Geismar 1774 2 Hutmacher; 
in F ran ken be r g 3 H utmacher; 
in F ran ken h a in 1 H utmacher 9). 

2. In der Leinenindustrie. 

F ran Z 0 s i s c h e Le i n web er (tisserands de toile oder 
toiliers) und Flachsspin ner. 

In der Leinweberei waren die Franzosen damals den 
Deutschen nicht weit voraus. Diese Industrie wurde in 
Deutschland und gerade auch in Hessen schon lange als 
Hausindustrie betrieben 10). Wahrscheinlich haben auch hier 
Refugies zuerst den "Fabrik"betrieb eingefuhrt, aber auch 
nur in geringem MalDe. U nter dern ausct"rucklichen Namen 

• 

') o. St. S. 7490. 
") K. A. XXXVI, Gef. 413l. 

. ") Ebenda. 
") G. R. 3819. 
5) G. R. 3866. 
~) K. A. XXXVI. 
7) O. St. S. 7490. 
8) G. R. 3872. 
9) K. A. XXXVI. 

]0) Vgl. Lerch und Winkelmann. Der Flachsbau war um diese Zeit 
in Hessen sehr verbreitet und wurde im 18. Jahrhundert noch verbessert 
dUl"Ch die Einflihrung des. sog. Rigaer Tonnenleins, au13erdem wurden auch 
um diese Zeit· die sog. Linnenleggen, auf denen das Leinentuch gepriift 
wurde, eingefiihrt. K. A. XXXVI. 
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"Linnenfabrik" habe ich nur drei in K a rl s h a fen gefunden, 
narnIich 1735 die Linnenfabrik von ViIjernars, 1742 die von 
Bertezenne 1), 1776 die Linnen- und Baurnwollfabrik von 
PiteI 2) . Sonst wurde auch von den RMugies die Leinweberei 
meist als Haus- und Nebenindustrie neben der Landwirt
schaft betrieben. Daraus ist auch zu erkIaren, daJ6 unter 
den RMugies in Kassel fast gar keine Leinweber vor
kornrnen. Wahrscheinlich sind unter den in den Kolonielisten 

• 

genannten "Webern" (tisserans) Leinweber zu verstehen. 
In K ass e I war 1685 der Leinweber Isaac Ferret 3); 1686 

bis 1786 waren in der AItstadt 2 Leinweber, 3 Tuch
rnacher; 1693 1830 in der Oberneustadt 2 Tuch
macher 4); 

in K a rl s h a fen waren urn 1700 4 Weber, auJ6erdem . 
spater die 3 oben genannten Linnenfabrikanten 5); 

in Tod e nhausen war 1731 ein Leinweber 6); 

in KeIze waren 1778 2 Weber; 
in Karlsdorf war 1 Weber, ebenso in Mariendorf 

und in Leckringhausen. 

AuBerdem waren 
in St. 0 tt i li e n 4, in L u is end 0 rf 2, in W i e s e n f e 1 d 1. 

in Schwabendorf 2, in Wolfskaute 6 Weber· 
WahrscheinIich ist die Art, Leinentuch in verschiedenen 

Mustern zu bedrucken, also sog. Kattune herzustellen, wenn 
auch nicht von den RMugies eingefuhrt, so doch vervoll
kornmnet worden wie in Brandenburg 7). 

Franzosisch e Zwirnspinner (ouvriers en filet). 

In der Herstellung von Flachs- und Hanfzwirn scheinen 
die Re£ugies auch ziernlich weit gewesen zu sein. 1686 bat 
Pierre Floreson, bisher in Mannheirn, um Aufnahrne in Kassel. 
Er habe schon rnit mehreren RMugies aus dern ElsaJ6 und 
der PfaIz, die jetzt in Kassel seien, in geschaftlicher Ver
bindung gestanden. Das Land sei fur seine Manufaktur 
sehr gunstig, besonders durch den Ertrag des Flachsbaues 

') G. R. 4132. 
2) G. R. 3727. 
S) G. R. 7669. 
4) Totenbiieher im St.-A. M. 
5) O. St. S. 7490. 
6) K. A. XXV, Gef. 4063. Heute ist in Todenhausen, Wiesenfeld und 

Luisendorf \Vie in der ganzen Gegend die Leinweberei noeh sehr stark als 
Hausindustrie vertreten. 

7) V gl. Erman et Reelam. Bd. VI. S. 8 ff . 
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bei Geismar, aber es fehle dort ein Aufkaufer. Er verfertige 
. und verkaufe verschiedene Garne und Zwirne, ab er er han

dele auch mit dem rohen Flachs bis nach Basel, StraBburg, 
Frankfurt, Koln und sogar nach Holland; so konne er von 
Hessen aus Handel nach Bremen, Hamburg und anderen 
SeesUidten treiben. Er sei schon uber 20 Jahre in Mannheim, 
besitze dort Haus und Hof und beschaftige etwa 100 Menschen 
in seinem Betrieb. Er habe noch reichliches Material, dazu 
drei od er vier Farbkessel, Zwirnmuhlen u. a. m., daher sei 
ein groBes Haus erforderlich. Das Geschaft in Mannheim 
solle .d urch einen Verwandten weiter gefuhrt werden und 
mit dem neuen in Korrespondenz stehen. Er bat urn zehn
jahrige Freiheit fur eine Garn- und Zwirnfabrik mit Farberei, 
urn Abholung seines Mobiliars von Frankfurt und urn V or
schu£. Er hoffte, durch seine Manufaktur vielen armen 
Leuten einen Broterwerb verschaffen zu konnen 1). 

Au£er ihm werden in diesem Gewerbe noch Marchand 
und Lastre genannt. 

Im J uni 1688 baten die Bruder Michelet, Zwirnspinner 
in S ch m a 1 k aId en, urn verschiedene U nterstutzungen. Ein 
Bericht uber die Rentabilitat ihrer 'Mannfaktur lautete gunstig. 
1692 bauten sie si ch in der Oberneustadt an 2). 

3. Franzosische Teppichweber (tapissiers). 

In der kunstlerischen und technischen Ausgestaltung der 
Teppichweberei waren die Franzosen damals den Deutschen 
weit voraus. Erst die Refugies brachten wahrscheinlich die 
Kunst, Gobelins zu weben, aus Frankreich heruber. Wie 
die altesten Gobelins in den Berliner Schlossern von Re£ugies 
gewebt sind 3), so konnen es auch die in den Kasseler Schlossern 

• sem. 
1685 1691 waren als Teppichweber in Kassel Jean de 

la Mare und Jacques Bouchon. Bouchon wurde zum Hof
teppichweber ernannt, das Material .wurde ihm gestellt, 
au£erdem bekam er ein jahrliches Gehalt von 100 Reichs
talern und Frucht und 8 Reichstaler fur einen Gesellen. 
Der Teppichweber Boissilier bekam 94 Taler fur Lieferungen 
an den HoP). 1697 waren in der Altstadt zwei Teppichweber 5), 
1686- 1786 ebendort 3 Teppichmacher, 1693 1830 in der 

• 

1) G. R. 9743. 
2) Ebenda. 
3) V gJ. Erman et Reclalll V. S. 128 ff. 
4) G. R. 7669. 
5) O. St. S. 7490. 

• 

, 

• 
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Oberneustadt 9 Teppichmacher 1). 1747 war Dumont Rof
tapezierer 2). 

4. Franzosische Bortenwirker (passementiers). 

In der Band- und Bortenwirkerei waren die Franzosen be-
• 

sonders geschickt. 1697 war in K ass ell Bortenwirker, 1685 
bis 1730 waren dort 2 Bortenwirker 3). 1734 grundeten · die 
Fabrikanten J acob Descoudre (oder des Coudres) und Jean Renri 
Grebe eine "Gold- und Silberbortenfabrik" in Kassel; auf ihre 
Bitte wurde ihnen die Lieferung fUr die Truppen und fur den 
Hof ubertragen. Die Fabrik kam deshalb bald in Elute. 
1736 u bernahm sie J acobs Vetter Jean Pierre des Coudres 
mit den Privilegien. Er erlangte sogar die alleinige Liefe
rung an die hessischen Truppen. 1767 wurde die Fabrik 
von Jean Pierres Sohn Henri ubernommen, 1785 wurden 
die Privilegien erneuert ~) . Renris Sohn wurde zum Kom
merzienrat ernannt und erhielt noch 1814 Lizentfreiheit fur 
die fUr seine Fabrik benotigte Seide 5). AuJDerdem kam noch 
1789 der Goldstickergeselle Morison aus Berlin nach Kassel, 
legte aber scheinbar keine eigene Fabrik an, sondern trat 
bei Descoudre ein 6). 1793 war in Kassel nur ein Gold
bortenfabrikant, also offenbar Henri Descoudre oder sein 
Sohn. 1693· 1830 waren in der Oberneustadt 4 Borten
wirker, die vier Descoudre, 1686 1786 in der Altstadt ein 
Bortenweber, Morison. 1746 lieferten die Bruder Planet 
in T r e y s a die Scharpen fur die hessischen Offiziere; der 
Lizent fUr das von auswarts hereinzubringende Fadensilber 
wurde ihnen erlassen 7). 

5. Refugies in der Seidenindustrie. 
, 

M a u 1 bee r b a u m p f1 a n z e run d S e i den a r b e i t e r. 

Die Seide war vor der Einwanderung der Refugies in 
Hessen fast unbekannt. Den Luxus, Seidenstrumpfe und 
-stoffe zu tragen, konnte man sich hochstens am Hofe er
lauben. Eine einheimische Seidenindustrie gab es noch 
nicht, da alle Versuche, die Seidenraupenzucht im Lande zu 

• 

1) Totenblicher. 
2) K. A. XXXVI. 
S) Vgl. Rommel, Beilage A. 1699 wollte ein Bortenwirker aus Genf 

nach Cassel kommen. O. St. S. 7490. 
4) G. R. 3729. 
5) G. R. 3764. 
6) G. R. 2977. 
7) G. R. 9722. 

! 
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betreiben, scheiterten, und Rohseide aus dem Ausland, be
sonders aus Frankreich, nicht ausgefuhrt; sondern auch dort 
zu Stoffen verarbeitet wurde. 

Von Refugies wurden im Laufe des 18. J ahrhunderts 
die ersten erfolgreichen Versuche gemacht, in Hessen Maul
beerbaume zu pflanzen und darauf Seidenraupen zu ziehen, 
denen ab er die Einheimischen anscheinend sehr skep~sch 
gegenuberstanden. Am 29. April 1691 bat der Seiden
handler Gautier urn Aufnahme in Marburg und urn einen 
Garten fur seine Maulbeerbaume; er erbot sich, junge Leute 
in der Seidenkultur anzulernen, in vierjahriger Lehrzeit 1). 
1731 wurden dem Strumpfweber Pierre Raillon in Get h
se m a n e von einer Waldecke, genannt "die Winterleite", 
10 12 Acker zur Anlage einer Maulbeerplantage zur Seiden
raupenzucht eingeraumt. Ob die Anlage gediehen ist, er
fahren wir nicht "). Ein gro.5zugiger Plan zur Anpflanzung 
von Maulbeerbaumen. besonders an Stra.5en 3), wurde 1750 
(11. Dezember) von dem Refugie Lapra in ' Karlshafen ein-
gereicht. Die geeignetsten Leute dafiir seien die Kauf-
leute. DaB die Maulbeerbaume unel die Seidenraupen im 
Lande existieren konnten, habe der Rat Maudry durch seine 
Versuche bewiesen. Die Anpflanzung sei am besten in 
den Landstadten vorzunehinen, wo genug Platz sei. Der 
wei.5e Maulbeerbaum sei besser als der schwarze. Wenn 
die Sache Erfolg habe, dann konnten auch Seidenmanufak
turen eingerichtet werden, in den en man viele Leute, auch 
Frauen und Kinder, beschaftigen konne. Mit Mi.5erfolgen 
bei der Seidem:aupenzucht, besonders durch die Witterung, 
miisse man natlirlich rechnen, wenn die Sache aber gelinge, 
dann sei die Seide ebenso gut wie die in Frankreich, und 
man konne daraus alle Sorten Seidentuch herstellen. -- Er
forderlich seien etwa 10 Seidenrnuhlen. Er schlug weiter 
vor, zuerst in den franzosischen Kolonien rnit den Plantagen 
anzufangen und au.5erdem noch aus Frankreich zwei Pflan
zer zum Anlernen kommen zu lassen 4). Dieser Plan ist 
in seinem ganzen Umfang nie zur Ausfuhrung gekommen, 
aber er zeigt doch, daB wirklich ernsthafte Versuche zur 
EinfUhrung der Seidenkultur gemacht wurden. Natlirlich 
haben diese nicht genugt, urn den franzosischen Seiden
webern, die in Hessen eingewandert waren, geniigend Roh
stoff zu liefern. Bis es diesen gelang, sich aus dern Aus-

1) G. R. 9832. . • 

2) G. R. unreg, 
3) AuBerdem von NuB- und Kastanienbiiumen zur Olgewinnung, 
4) G. R. 41 und K. A. XXXVI GeL 4131. 

• 
• 

, 

• 
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land die Lieferung von Rohseide z'u verschaffen, lag ihre 
Industrie ziernlich bra ch, 

1687 war in Kassel der Seidenstoffrnacher Florent Bu
tin 1) ; seit 1688 der Seidenarbeiter Palhaire, der am 6. April 
1690 urn eine groJDere Wohnung zur Unterbringung seiner 
Seidenmuhle und seiner Hilfskrafte und urn 6 Viertel Korn 
fUr 'seine Spinnerinnen bat. Der Kammerrat Rudolphi auBerte 
clazu seine Bedenken, da der Landgraf an der Erhaltung 
der Seidenspinnerei doch k ein groJ6es Interesse habe, da 
diese den U ntertanen weniger N utzen bringen konne, wei I 
die Gewinnung der Seide im Lande doch nicht so hoch zu 
bringen sei, daJD man zur Seidenspinnerei genug haben k onnte. 
Dern Gesuch wurde aber doch stattgegeben 2). Erst in der 
zweiten Halfte des 18. J ahrhunderts scheint die Seidenin
dustrie in Hessen mehr in Blute gekommen zu sein. Von 
1765 1819 wurden in Kassel 7 Seidenwebereien und 
-Fabriken eingerichtet 3), darunter 1767 eine von Duval aus 
Paris unter dem Namen .,Furstliche Gazefabrik". Duval 
wurde aber noch im selben J ahre wieder abgeschoben 4). Die 
Fabrik wurde 1772 von Denoyette und Page aus Lyon uber- · 
nornrnen 5), 1776 von Teffel und ging 1779 wieder ein 6). 
169 7 waren in Kassel zwei Seiden-Manufakturisten, Passa
vant und Bonin 7). 1786 bat der Seidenfabrikant Blachier 
in Ha n a u, das jetzt zu Hessen-Kassel gehorte, die Einfuhr 
von auswartigen Seidenwarell zu verbieten; das Kommerzien
kollegiurn erklarte sich aber dagegen. da es sonst im Lande 
noch keine Seidenfabriken gabe, die den Bedarf decken 
konnten 8) 

1686 1786 waren in der Altstadt 3 Seidenweber. 
1693 1830 1 S eidenarbeiter 9), 
1734 waren in To den ha use n zwei Refugies. die seiden~ 

Watte rnachten 10). 

6. Franzosische Schneider (tailleurs). 

U nter den Refugies war auch eine Menge von Schneidern, 
Sie fan den bald eine groJDe Kundschaft, weil sie die damals 

') G. R. 9733. 
2) G. R. 9733. 
3) G. R. 6515 und K. A. XXXVI 4127 . 

• 

4) Brunner, Coli. 
5) G. R. 10477. 
6) G. R. 6515. 
' ) Ortsrep. M. St. S. 821. Vgl. a'uch Rommel. 
8) G. R. 3941. 
9) Totenbii cher. 

JO) K. A. XXV Gef. 4063. 

• 

• 
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herrschende franzosische Mode besser kannten als ihre 
deutschen Kollegen. 

• 

In K ass e I waren 1697 2 Schneider, 1793 ebenfalls 
2, 1686 1786 in der Altstadt 6, 1693 1830 in der Ob er
neustadt 8 Schneider. In K a r1 s ha fen waren urn 1700 
3 Schneider 1) usw. 

7. F ran Z 0 s i s c h e Far b e run d B I e i c her 

(teinturiers et blanchers). 

D.ie Farberei und Bleicherei wuchs mit der Tuchindustrie. 
Meist war sie in direkter Verbindung mit dieser, z. B. bei 
den Manufakturisten aus Uzes, die am 18. September 1688 
nach Kassel kommen wollten 2), und bei dem Zwirnspinner 
Florison, der 1686 nach Kassel kam 3); auch bei Landre 
1746 4

). 1661 war in Kassel schon der Waidfarber Elias 
Secheheye aus Metz 5). 

Die Waid-, Indigo- und Krappfarberei war vorher schon 
in Deutschland bekannt. N eu hereingebracht haben wahr
scheinlich die Refugies die Scharlachfarberei. 1690 wurde 
in Kassel eine Bleicherei gebaut 6). 1697 waren in Kassel 
2 Farber, 1686 1786 in der Altstadt 2, ' 1693 1830 in der 
Oberneustadt ein Farber. 1723 waren in Cassel die Farber 
Michelet, Baune und Lenge 7). 1728 war in Kassel der 
Farber Michelet, (od er Muhellet), 1757 der Farber F. Seche
heye 8). In K a r Ish a fen war 1765 der Schonfarber Lannes 9), 
in Luisendorf 1784 der Farber le Blanc 10), in Miinden 
1797 der Indig'ofarber Pitel ll), in T r e y s a bis 1711 der Farber 
Jean ChenaI 12). 

J) O. St. S. 7479. 
2) G. R. 9690; s. o. 
3) G. R. 9743; s. o. 

• 

"j Brunner, C(l11. ' 
' ) Brunner ' S. 197 u. ColI. 
6) G. R. 9710. 
' ) K. A. XXXVI. 1805 in Kassel die Bleicherei von J usquin. 

G. R. 6308. 
B) G. R. 7482; auBerdem 1700 in Karlsh. ein Bleicher. 
\l) G. R. 6427. 

HI) G. R. 8727. 
11) Ortsrep. M. St S. 821. 
12) G. R. 9702. 

• 



• 

208 Rudolf Schmidmann 
• 

b) R e£ u g i e sin d e r Led e r i n d u s t r i e. 

1. Franzasische Lohgerber (tanneurs) und Wei3-
geber (chamoiseurs). 

Die Lohgerberei war in Deutschland allgemein verbreitet, 
aber sie war wenig vervollkommnet 1 ). Fast nur grobes 
Schuhleder wurde im Lande hergestellt, wahrend man das 
feine meist aus dem Ausland beziehen mu3te. J etzt brachten 
die refugierten Logerber ihre feinere Technik aus Frankreich 
mir und iibertrugen sie auch auf ihre deutschen Kollegen, 
so daB man bald von der Einfuhr auslandischen Leders un
abhangig wurde. Die ganz feinen Ledersorten stellten die 
Samisch- und WeiBgerber her. 

, 

In Kassel waren 1697 in cler Altstadt 2 Lohgerber und 
3 Samisch- und Wei3gerber; in der Oberneustadt 
1 Wei3gerber. 1685 1730 waren in Kassel 8 Loh
gerber und -Farber 2). Im J uni 1724 beschwerten sich 
14 franzosische und 3 deutsche WeiBgerber, Samisch
gerber und Handschuhmacher iiber den billigen Auf
kauf der Felle im Lande durch fremde Handler 3). 
1761 war Daniel Boulnois Lohgerbergildemeister 4). 
1793 war in Kassel 1 "Siamosanfabrikant"; zwischen 
1693 1830 war in der Oberneustadt 1 Leder-
fabrikant 5) ; . 

in K a rlsh a fe n waren urn 1700 1 Lohgerber und 1 WeiB
gerber 6), 1778 3 Lohgerbermeister; 

in Hofgeismar war 1778 1 Lohgerber; 
in M a r i end 0 r f 1782/83 der Wei3gerber Manie 7). 

2. Franzasische Lederarbeiter. 

Mit dem Aufschwung der Lederherstellung kam auch 
die Lederverarbeitung in die Hahe. 

Schuhmacher (cordonniers) u. a. 

Einen starken Zuwachs erhielt das Schustergewerbe 
durch RMugies. 1685 1691 erhielten 7 franzasische Schuh
macher und Lederarbeiter Konzessionen 8). 1697 waren in 

') V gl. Erman et Reclam V. S. 57. 
2) V gl. Rommel, Beilage A. 
S) Ortsrep. M. St. S. 833. 

• 4) CoIl. Ref . 
5) Totenbiicher. 
6) O. St. S. 7490. 
7) K. A. XXXVI. 
8) G. R. 6115. 
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. . 
der Altstadt 9 franzosische Schuster und 2 in der Ober-
neustadt. 1699 war Gabriel Hochet in Kassel Hofschuster 1). 

1710 waren 
in Kassel 14 franzosische Schuster mit 40 Gesellen, 

einzelne allein mit 5 bis 6; 5 weitere wollten sich 
noch niederlassen 2). Die Zunft der einheimischen 
Schuster war machtig eifersuchtig. Die Franzosen 
bildeten scheinbar eine eigene Zunft: 1762 war Girard 
Schuhmacher - Gildemeister. 1685 1730 waren in 
Kasselll Schuhmacher 3), 17932 Schuster, 1 Schnallen
macher und 1 Riemer. 1686 1786 waren in der 
Altstadt 19 Schuhmacher, 1693 1830 in der Ober
neustadt 15 Schuhmacher; 

in Karlshafen waren urn 1700 6, 1778 4 Schuhmacher; 
au.Berdem waren franzosische Schuhmacher in fast 
alIen Kolonien. 

3. Franzasische Handschuhmacher (gantiers). 

Handschuhmacher gab es in Deutschland schon, ab er 
diese verfertigten bis dahin fast nur Stoffhandschuhe. Da 
jetzt durch die Refugi es die Herstellung des feinen Leders 
im Lande maglich war, konnten auch die Glace- und Wild
leder-Handschuhe, die bisher fast unbekannt gewesen waren, 
dort gemacht werden. Die Fabrikation derselben wurde mit 
zuerst bekannt durch die zahlreichen Handschuhmacher, die 
unter den RMugjes waren. 

In Kassel waren: 
1685 Pierre Cesseit, Handschuhmacher, dem dauernde Ab

gabenfreiheit versprochen wurde, wenn er fUr den 
Hof arbeite 4), 

1687 Pierre Michelet und J acques Simon, Riemer und 
H andschuhmacher, 

1688 Paul Roy, Handschuhmacher, dem das Werkzeug 
geliefert wurde, 

1689 Thomas Gautier, seit 1692 in Marburg 4), 
1690 Debats, Handschuhmacher 5), 
1693 Farge aus Aeles bei Grenoble 6), 

1) O. St. S. 7490 (Franz. Kol. im Niederf.). 
") ColI. Ref. 
") Vgl. Rommel Beilage A. 
4) G, R. 9710. 
5) K. A. XXXVI Gef. 4062. 
G) G. R. 9710. . 

Zeitschrift Bd. 57. 14 

• 

• 
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1697 in der Altstadt 8 Handschuhmacher, in der Ober-
neustadt 1 Handschuhmacher 1), 

1721/22 4 Handschuhmacher 2), 
1793 6 Handschuhmacher 3), 
1686 1786 in der Altstadt 26, 1693 1830 in der Ober

neustadt 5 Handschuhmacher 4), 

1685--1739 9 Handschuhmacher 5) ; 
in K a r 1 s h a fen war vor 1707 der Handschuhmacher 

Jean Ageau 6) ; 
in Marburg 1692 der oben genannte Gautier: 
1707 war auch in Gethsemane ein Handschuhmacher 7). 

c) Refugies in der Metal1industrie: 

1. Im Berg- und Huttenwesen. 2. Franzosische . 
M etallarb ei ter. 

Hessen-Kassel hatte im 17. und 18. J ahrhundert eine 
ganze Menge von Metallbergwerken, Schmelzhutten und 
Hammerwerken, hauptsachlich in Schmalkalden, Richelsdorf 
(Riegelsdod), Frankenberg, Rommershausen, Holzhausen, 
Veckerhagen, Lippoldsberg und Kasse1 8) . Sie waren alle 
in 1andgraflichem Besitz und wurden verpachtet oder einem 
Kommissar zur Verwaltung ubertragen. 1726 wurden der 
sog. Messinghof bei Kassel, ebenso die Kupferhammer bei 
Kassel und Richelsdorf, dem RMugie Pierre Martin ver
pachtet, au13erdem wurden ihm auch noch die Kupferberg
werke bei Frankenberg und bei Brilon und die Hutten bei 
Bettenhausen und Nentershausen zur Verwaltung ubertragen. 
Er war damit der ma13gebende Mann ini Kupferbergbau 
und hatte als so1cher auch die Kupferpreise zu bestimmen. 
Die einheimischen Kupferschmiede wandten sich naturlich 
gegen ihn 9). In den Fahigkeiten des Pierre Martin scheint 
man sich aber doch getauscht zu haben, denn schon 1728 
wurde ihm auf Befehl des Landgrafen die Verwaltung 
wieder genommen. Der Messinghof war schwer verschuldet. 
P . Martin blieb daraufhin anscheinend noch Privatunter-

' ) Ortsrep. Kassel M. St. S. 837. 
") G. R. 1829 und ColI. Ref. 
3) Ortsrep. M. St. S. 837. 
4) Totenbiicher. 
5) ROll1ll1el, Beilage A. 
6) G. R. 9710. 
7) G. R. unreg. 
8) K. A. III Generalia. M. St. S. 3519. 
9) K. A. XXXVI. 

• 



• 

Die KoJonien der RMugies in Hessen-Kassel 211 

nehmer 1). 1791 wurde durch Casteraux-Desormeaux aus 
Orleans eine Stahlfabrik angelegt 2). 

Das Land war so reich an Metallen, dalD der Landgraf 
in der Metallindustrie wie in der W ollindustrie zuerst seine 
merkantilistischen MalDregeln durchfUhren konnte. Am 10. 
Mai 1681 verbot er die "AulDerlandesfuhrung" der Metalle und 
die Einfuhr der Kupfer- und Messingwaren, die im Lande 
selbst gemacht werden konnten 3). . Am 6. J uni untersagte 
er die Einfuhr fremden Eisens 3). Diese Verbote wurden im 
J ahre 1715 noch einmal wiederholt 4). Das trug naturlich 
sehr zur Hebung der heimischen Metallgewerbe bei, aber 
daneben blieb die Zufuhr an neuen Kraften durch die R e
fugies nicht ohne Einwirkung auf diese, vor alIen Dingen 
in der Fein- und Edelmetallbearbeitung. DalD es unter den 
Refugies eine ganze Anzah1 Grob- und Hufschmiede gab, 
hatte nichts besonderes zu sagen. Schon eher war von Be
deutung, dalD unter ihnen geschickte Schlosser waren, die 
z. B. die Strumpfwirkerstuhle bauten 5). 

AulDerdem waren fo1gende Metallarbeiter in Kassel: 
1687/88 der Schwertfeger od er Degenmacher J acob De Laba1, 
1688 der Buchsenmacher (arquebusier) Pierre Fonaiette; 

er lieferte fur den Hof und bekam ein jahrliches Ge
halt. Eine Flinte kostete bei ihm 20 Ta1er, ein Paar 
Pistolen 30 Taler. Er 109 spat er nach Se h m a 1-
k a I den und erhielt dort freie W ohnung und 12 J ahre 
Abgabenfreiheit 6). 1687 waren aulDerdem noch in 
Kasse1 der Harnischmacher Daniel Bodeson und der 
Polierer Poiret 7), ] 697 in der Altstadt ein Kesse1~ 
schmied und ein Messerschmied; in der Oberneustadt 
ein Schlosser, ein Schme1zer (fondeur) und ein Messer
schmied (coutelier) 8) . 1686 1786 waren in der Alt
stadt ein EisengielDer, ein Sporenmacher, vier Messer
schmiede und ein Instrumentenmacher; 1693 1830 in 
der Oberneustadt vier Schlosser und ein Waffen
schmied 9) ; 

' ) Rommel nennt in seinem Verzeichnis noch als Eisenhammer- und 
Hiittenaufseher Antoine Hougenenc. 

2) G. R. 6502. 
S) L. O. Bd. Ill . 

• 

4) K. A. LXXXIV, Gef. 8775. 
5) V gl. oben. 
") G. R. 9740. 
' ) G. R. 9711. 
8) Ortsrep. 837. 
9) Totenbiicher. 

• 

14* 

, 

• 

, 



• 

• 

212 Rudolf SchmidlllanU 

in Schmalkalden war 1687 ein Spannelmacher (Nadel
macher) 1), 

in Wo 1 fh age n waren 1699 ein Schlosser und zwei Nagel
schmiede 2). 

3. Franzosische Goldschmiede (orfevres) und 
J u w e 1i ere (joalliers). 

Das deutsche Goldschmiedegewerbe war von der Hohe, 
die es im 15. und 16. Jahrhundert, besonders in den Reichs
stadten, erreicht hatte, hauptsachlich durch den 30jahrigen 
Krieg, herunter gekommen. Dagegen hatte sich in Frank
reich dies Gewerbe auf seiner Hohe gehalten. Durch die 
RMugies wurde an manchen Orten Deutschlands, z. B. in 
Hanau 3), die Goldschmiedekunst wieder neu begrundet, 
meist in Verbindung mit der Tuwelierkunst. Auch unter den 
RMugies, die nach Bessen kamen, waren einige Gold
schmiede und Juweliere. 

In K ass e 1 waren: 
1687 J acques de Marotte 4), und Steinschneider Bishon, 
1697 in der Altstadt 1 Goldschmied, in der Obe,rneustadt 

1 Goldschmied und Juwelier; 
1730 baten die Goldschmiede zu Kassel urn Erneuerung 

ihres Zunftbriefs; unter den 12 unterzeichneten sind 
vier franzosische Namen 5); 

1685 1730 waren in Kassel 3 Goldschmiede 6). 
Am 18. J anuar 1730 baten die Bruder Daniel und 

Pierrre Collin, zugleich Edelsteinfasser und Silberarbeiter, 
ohne MeisterstUck in die Zunft aufgenommen zu werden. 
Der eine von ihnen war zunftig gelernt, hatte aber keine 
Mutjahre. Daraufhin wurde von ihnen zwar kein "altfran
kisches", aber ein "praktisches und verkaufliches" Meister
stUck verlangt 7). 1737 waren in Kassel die Gebruder Collin, 
au.Berdem die Goldschmiede Rollin, Paret und Clement 8). 
1753 bat der Goldschmied Beaucair fur seinen Sohn urn die 

') G. R. 9726. 
") K. A. XXV, Gef. 4064. 
3) Firllla Souchay . u. a. Go et he in "Dichtung und Wahrheit" liber 

den Einfiufl der Refugies auf das Hanauer Goldschmiede- und Juwelier
gewerbe. 

4) G. R. 9707. 1686 wird der Steinschleifer (Juwelier) Jacques de 
MaroUe genannt, der wahrscheinlich mit Marotte identisch ist . 

") Gewerbe-Rep. V, O. St. S. 7564. G. R. 9736. 
6) V gL Romlllel, Beilage A. 
7) Brunner, ColI. 
8) Gewerbe-Rep. V. 7564 u. Brunner, Coll . 

• 
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Privilegien, d. h. hauptsar:hlich Aufnahme in die Zunft ohne , 
l3urgerrecht; dagegen erhob sich Widerspruch, trotzdem 
die Goldschmiede Rolin, Loofs und die Gebruder Collin 
schon ohne Burgerrecht in der Zunft seien 1). 

Auch die Fabrik von Descoudre kann man hier an
fi1hren, da in ihr auch Gold- und Silberfiligranarbeiten ge
macht wurden; denn am 21. August 1778 bat der Fabrikant 
Descoudre urn Verlegung einer Brauerei aus der Nahe 
seiner Fabrik, da durch deren starken Rauch die Filig rane 
verdorben wurden 2). 1686 1786 waren in der Altstadt 
5 Goldschmiede, 1693 ' 1830 in der Oberneustadt 3 Gold
schmiede. 

1793 warEm in Kassel 3 Goldschmiede 3) ; 11 
in To den h a use n war 1734 ein franzosischer Goldschmied , 

der fur den Grafen von Battenberg arbeitete 4), 
in Hersfeld 1805 der Goldschmied Andn~ 5). 

4. 'F ran z 0 s i s c h e U h r m a c.h e r (horlogers). 

Auch in der Uhrmacherei waren die Franzosen vor 
den Deutschen damals voraus. Unter den RMugies war 
eine ganze Anzahl Uhrmacher 6). 1686 war in Kassel ' der 
U hrmacher Mormant oder Norman, bei Romrnel genannt 
le Norman; er wurde zum Hofuhrmacher ernannt und bekam 
ein jahrliches Gehalt von 200 Talern und zwei Vierteln 
F rucht, die nach seinem Tode am 31. Marz 1688 seine Wit we 
weiter bekam 7). 

1587 war in Kassel der Uhrmacher J eremie Cochin, 
1697 werden in Kassel keine Uhrmacher genannt, 
1686 1786 waren in der Altstadt 3, in der Oberneustadt 

ebenfalls 3 Uhrmacher; 
1721 waren unter 29 franzosischen Hausbesitzern in Kassel 

2 Uhrmacher 8). 

1) G . .R. 9707. 
2) G . .R. 9707, 
") Ortsrep. 837. 
4) K. A. XXV, Gef. 4063, s. o. 
5). G . .R. 7364. 
6) Durch Refugies ist wahrscheinlich auch die Genfer Uhrenindustrie 

iJegriindet word en. 
7) G . .R. 9739. 
8) ColI. Ref. 

• 

, 
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d) R e£ u g i e sin v e r s chi e den en k I e i n ere n 
Industrien und Gewerben. 

Franzosische Knopfmacher (boutonniers). • 

Von den franzosischen Knopfmachern wurden haupt
sachlich MetaIIknopfe fur Li vreen imd U niformen hergestellt 1). 

1648 war schon in Kassel der Knopfmacher Daniel Gayet 
aus StraBburg 2), 

1697 waren dort 2 Knopfmacher, 
1686 1786 in der Altstadt 4, 1693-1830 in der Oberneu

stadt 1 Knopfmacher, 
1717 beschwerte si ch die Knopfmacherzunft ubh schlechte 

B eschaffenheit der "franzosischen Knopfe", gab aber 
die Hauptschuld dem Hofgoldschmied Rollin, der 
einzelnen das Silber, also wahrscheinlich schlechtes 

• m 

Silber dazu liefere 3) ; 
Her sf e I d war 1707 1 Knoptmacher, ebenso in 
Vacha 4) . 

R e fugi e s in der Glas- und Spiegelmanufaktur 
(verrerie ). 

In der Glasmacherei hatten die Franzosen von den Ve
netianern gelernt, besonders in der HersteIIung feiner Glaser 
und im Spiegelschliff. In Hessen gab es ein beruhmtes 
handwerkliches Glasgewerbe, das aber schon zu Beginn 
des 17. Jahrhunderts ruckgangig war 5). Die Herstellung 
von Spiegeln und modern en Glasern wurde erst durch die 
Refugies iin Lande begonnen. 

1697 war in Kassel ein franzosischer Spiegelmacher 6), 
1699 baten der Franzose de Longueil und zwei andere um 

die Erlaubnis, in Kassel eine Glas- und Spiegelmanu
faktur aufmachen zu durfen, lieBen aber dann weiter 
nichts mehr von sich horen 7). 

1686 1786 war in der Altstadt 1 franzosischer Glaser. 

1) Vgl. Erman et Reclam. Bd. VI S. 243 ff. 
2) Brunner S. 197 u. Coll. Vgl. oben. 
3) Brunner, ColI. 
4) G. R. unregistriert. 
") V gl. Killing, Glasgewerbe. 
6) Ortsrep. 
7) O. St. S. 7490 (unter: "Frallz. Kolollien im Niederfiirstentum"). 
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Franzosische Papier- und Lackfabrikanten 
(papetiers ). 

Die franzosischen Papierfabrikanten stellten feinere Pa
p iere und daraus Tapeten und hauptsachlich die franzosischen 
S pielkarten her. 1774 bat der Lackfabrikant, Hofmaler und 
Vergolder Jean Mercier um Erlaubnis zur Anlage einer Lack
fabrik in Kassel, in der er auch Karton, Papiermache u. a. 
herstellen wone. Er entwich aber 1785 nach Arolsen und 
hinterlie.16 eine Schuldensumme von 1087,18 Reichstalern, 
die dann der Staat ubernahm 1). 

1693 1830 war in der Oberneustadt ein Papierfabrikant. 

Franzosische Lichter-, Seifen- und 
•• 

Olfabrikanten 

(fabricants de chandelles et de savon). 

1740 erhielt Theodor Landre die Monopolbewilligung 
zur Errichtung einer Fabrik fur "schwarze Seife" und "grune 
W agenschmiere" 2). 

Antrage zur Genehmigung von Licht- und Seifenfabriken 
stellten: 

1766 Gauthier, aus dem ElsaB, 
1767 Bertrand aus Offenbach, 
1782 Fagouer aus Nancy 3) 
1798 Atzel aus Hanau, 
1801 Godemiard aus Lyon 4); 

in To den h a use n war 1743 1 Seifensieder (savonnier)5); 
in Se h 0 n e b erg war 1778 1 Seifensieder. 

Franzosische Peruckenmacher 
(peruq uiers). 

Bei der franzosischen Kleidermode herrschte damals auch 
die franJ!:osische Haartracht, die Perucke, in den hoheren 
Kreise:1 vor. Da wurde es sehr begru.l6t, daJ3 unter den 
Re£ugies eine ganze Menge von Peruckenmachern war, die 
ihre Kunst besser verstanden als ihre deutschen Kollegen. 

') K. A. XXXVI, Gef. 4128, und G. R. 6153 u. 6370. 
2) G. R. 7450 ; vgl. oben. 
3) N ach K. A. XXXVI, Gef. 4127, war von 1778/79 in Kassel der 

'I<'abrikant Fagoua aus Nancy, der wahrscheinlich mit Fagouer identisch 
1St. Er erhielt die Erlaubnis, Talglichter auf Nancyer Art zu fabrizieren 
IIlId Talg und Unschlitt dazu von auswarts kommen zu lassell. 

4) G. R. 6147. 
5) K. A. XXV, Gef. 4063. 

• 

• 
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1697 waren in Kassel in der Altstadt 4 Peruckenmacher, 
1731 der Peruckenmacher Aubery, ohne Meisterstuck zum 

Meister ernannt 1), 
1783 der Parfumeur und Peruckenmacher Dufresne 2), 
1793 no ch 4 Peruckenmacher, 
1686 1786 waren in der Altstadt 16, 1693 1830 in der 

Oberneustadt 8 Peruckenmacher. 
Urn 1700 war in K a r 1 s ha fen ein Puderfabrikant 3) ; 
1707 war in Vac ha 1 Peruckenmacher 4) ; 
1778 in M a r bur g 1 Peruckenmacher; 
1686 waren in Gei srn ar und Im men ha use n 4 fran-

• 

zosische Barbiere 5). 

F ran z 0 s i s c heT a b a k f a b r i k ant e n. 

Durch Re£u gies ist erst im Laufe des 18. J ahrhunderts 
der Anbau und die Verarbeitung des Tabaks in Hessen in 
groli'lerem Stil begonnen worden. 

1736 war in Kassel der Tabakfabrikant Wiljemars 6), 
1773 wurde in Kassel eine "Furstliche Tabakmanufaktur" 

begrundet; als Sachverstandige wurden hinzugezogen 
der Hutfabrikant Faure und Roux, Beamter am 
Lombard 7), 

1793 waren in Kassel ein Tabakspinner 8), 
1693 1830 in der Oberneustadt 2 Tabakfabrikanten; 
in K a rl s h a fen waren 1752 2 Tabakspinner 9); 
in Hum m e war 1778 ein "Fabrikant von schwarzem 

Tabak". 

Franzosische Buchdrucker und Buchhandler 
(imprimeurs et libraires). 

Dllrch die Buchdrucker llnter den Refugies wurden 
zuerst franzosische Bucher in Delltschland gedruckt. 

In K ass e 1 waren: 
1697 2 Buchdrucker und Buchhandler, 
1685 1701 der Buchdrucker J acob Estienne aus Metz 10) 

' ) ColI. Ref. 
2) G. R. 2977. 
s) O. St. S. 7490. 
4) , R G. . unreg. 
b) O. St. S. 7490 (Die franzos. Ko!. im Niederfurstentum). 
6) K. A. XXXVI. 
7) K. A. XXXVI, Gef. 4129. 

• 

8) O. St. S. 7490. 
9) G. R. 3819. 

10) G. R. 7669. 

, 
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1752 der Buchdrucker Jeremie Estienne, wahrscheinlich 
der Sohn des vorigen 1), 

1783 der Buchhandler Fontenay 2), 
1784 der Buch- und Kunsthandler Mangot 3), 
1793 3 Buchdrucker und Buchbinder, 
1686 1786 in der Altstadt 4 Buchhandler. 
1693 1830 in der Oberneustadt 2 Buchdrucker. 

, 
Franzos'ische Fabrikanten von Federn und 

kunstlichen Blumen. 

1772 erhielt der Refugie Meignen aus der Bourgogne die 
Erlaubnis zur Anlage einer Federfabrik, 

1787 erhielt der Federfabrikant (plumacier) Matthieu den 
Auftrag zur Lieferung der Federbusche fur die 
Truppen 4), 

1777 war in Kassel Descorte, Fabrikant von kunstlichen 
Blumen 5). 

F ran z 0 si s c h e B a c k er, Met z g e run d K 0 ch e. 

. Diese Gewerbe waren wenig unter den Refugies ver
treten. Von 1686 1786 war in der Altstadt nur 1 Metzger; 
1693 1830 waren in der Oberneustadt nur 4 Backer. 

Die franzosischen Metzger hatten das Recht, unbegrenzt 
Fleisch in ihren Hausern zu verkaufen; daruber beschwerte 

•• 

sich 1688 die Metzgerzunft 6). Uber die franzosichen Backer 
wurde am 29. Mai 1691 geklagt, daB sie das Brot zu leicht 
backten. Daraufhin wurde ihnen bewilligt, das Schwarzbrot 
zwei Lot leichter zu backen, aber es wurde ihnen verboten, 
es dann noch teurer zu verkaufen 7). 1710 baten zwei fran
zosische Backer urn dies Privileg. 

U nter den Refugies waren auch einige Koche, die die 
franzosische Kuche, besonders die feinere Zubereitung der 
Slippen und der Gemuse, einfUhrten 8) . 

• 

Franzosische Bauarbeiter. 

U nter den Refugies waren auch einige M a u r er (macons), 
z. B. 1697 2 in der Oberneustadt, Z 1. m me rl e u t e (charpen-

') K. A. XXXVI. 
2) G. R. 6289. 
3) G. R. 6290. 
4) G. R. 10475. 
5) G. R. 10476. 
6) Brunner, 0011. 
7) Ebenda. 
8) Ebenda. • 

• 

• 

• 
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tiers), z. B. 1686 1786 in der Altstadt 5, 1693 1830 in der 
Oberneustadt 2, Schreiner oder Tischler (menusiers), 
z. B. 1693 1830 in der Oberneustadt 4, 1778 in L u i s e n
dorf 2. Au16erdem gab es einige franzosische Ziegler 
{tuiliers) oder Backsteinbrenner, z. B. 1697 in 'KasseI2, 
1702 Pierre Guyart vor der Oberneustadt 1) und 1725 Kalkstein
brenner Dubois 1), 1700 Jean Licher bei Schoneberg 2) u. a. 
Die franzosischen Bauarbeiter wurden natiirlich beim Bau 
der Oberneustadt und der anderen Kolonien zuerst heran
gezogen. 

Franzosische Bierbrauer und 
Bra n n t w e i n b r e n n er. 

Ausgesprochene Bierbrauer und Branntweinbrenner gab 
·es damals noch kaum. 1697 waren in der Oberneustadt 
2 Brauer. Beide Berufe wurden fast nur fur den eigenen 
Bedarf und als Nebenerwerb ausgeubt. Die Brauerei und 
Branntweinbrennerei war Vorrecht der Stadte, wurde ab er 
auch den R H ugies trotz des Widerstandes der Stadte in 
·den Landkolonien als besonderes Privileg zugebilligt, z. B. 
die Brauerei in groBem U mfang in Mariendorf3) und Karls
dorf, die Branntweinbrennerei in Frauenberg 3) . 

U nter den RHugies waren auch einige Mull e r 
{meuniers) z. B. 1778 in Karlsdorf 2. Zu erwahnen ist 
auch die Z u eke r s i e de rei von Bertezenne in Karlshafen 4), 
ebenso die 1785 von Chertier und die etwas spater von 
Rollet errichtete Puder- und Starkefahrik in Casse1 5). 

Die Furstliche Po r z e 11 a n fa b ri k wurde zeitweise von 
R Hu g i es geleitet, z. B. 1782 1787 von Villars, der vorher 
in England gewesen war 6), nachdem sie zuerst ein Coniguaise 
hatte ubernehmen wollen 6). 

A mHo f waren einige Refugies als Lakeien und Sanften
trager angestellt. 

2. Kapitel. 
Die RHugies im Handel. 

. 

. Der hessische Handel, besonders der mit W olle und 
W ollstoffen 7), war vor dem 30 jahrigen Krieg auf eine ziem-

') K. A. III M. St. S. 3519. 
2) G. R 2732. 
3) V gl. 0 ben. 
4) M. St. S. 4121 u. a. 
5 ) K. A. XXXVI. Vgl. oben. 
6) K. A. XXXVI. 
7) Vgl. Winkelmann. 

• 

• 

• 
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liche Hohe gekommen, besonders durch die niederlandischen 
Kaufleute 1). Zur Zeit der Einwanderung der RMugies hatte 
er sich noch nicht · ganz von den vernichtenden F olgen des ' 
K rieges erhoIt. Sehr nachteilig fur Hessen war, daB es fast 
keine fur den Handel brauchbaren WasserstraBen besalO. 
Die Versuche, den Weserhandel durch Gewinnung der Stadt 
Miinden, dann durch die Anlage von Karlshafen in die Hand 
zu bekommen, scheiterten. Wie erfolglos die Versuche waren, 
K arlshafen zu einer bedeutenden Handelsstadt zu machen, 
durch Anlage eines Hafens und eines Kanals, spater durch 
die Grundung von Niederlagen und einer Handelskompagnie, 
haben wir aus der Geschichte dieser Stadt gesehen 2). 

Zur Hebung des hessischen Handels im allgemeinen 
k onnten auch die zahlreichen Kaufleute unter den RMugies 
nicht viel beitragen, wenn sie auch im einzelnen manches 
W ertvolle leisteten, hauptsachlich im Tuchhandel, Modehandel 
und WeinhandeI. AulOer in der Industrie und im Gewerbe 
waren die Protestanten in Frankreich stark im Handel ver
treten, meistens verbanden sie Beides. Mit der Zeit 
hatten sie si ch auf diesem Gebiet eine groBe Erfahrung an
geeignet und durch ihre Reellitat einen starken Kredit im 
Ausland, besonders in Holland, England und Deutschland 
verschafft. Beides, Erfahrung und Kredit, nahmen sie in 
die Lander mit, die sie aufnahmen, so daB sie bald, obwohl 
sie meist nur wenig oder gar nichts von ihrer Habe mit
brachten, bluhende Handelshauser hatten und die Ein
heimischen uberflugelten . 

Nach Hessen kam eine ganze Anzahl von franzosischen 
Kaufleuten. Vie1e der schon genannten Fabrikanten waren 
auch zugleich Kaufleute, die unter Ausschaltung des Zwischen
handels die notigen Rohstoffe selber aufkauften und auch 
ihre Produkte wieder selber absetzten. Aber daneben 'gab 
es doch noch vie1e, die nur Kaufleute waren. Sie brauchten 
nach den Privilegien nicht in die "Hansegrebengilde" einzu
treten und hatten den Binnenhandel ganz, den AulOenhandel 
fast zollfrei. 

Einige franzosische Kaufleute kamen schon vor 1685 
nach Kassel, z. B. 1628 Thomas Bourdon, Kramer aus Metz; 
1630 Jean Honore Ferron, Kramer; 1641 George Dumont, 
Kaufmann; 1663 Henri Grandidier und 1665 dessen Vater 
Daniel Grandidier, Handelsleute aus Sedan 3), wohin sie spater 

1) V gl. 0 ben. 
2) V gl. oben. 
") Vgl. Brunnel' S. 197 und ColI. und oben . 
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immer noch Beziehungen hatten. Sie handelten mit Schnitt
und Kurzwaren, auch mit Seidenstriimpfen. Ihr Geschaft 
wurde 1672 bei der Hansegrebengilde auf 600 Gulden (zu 
je 26 alb. 2,43 Mk.) 2440 Mark, einem bei dem da
maligen Geldwert ziemlich hohen J ahresertrag, eingeschatzt 1). 
Sie legten also den Grund zu einem bliihenden Handelshaus, 
das die Familie mehrere Generationen hindurch gehalten hat. 

Dann waren in Kassel: 
1680 Nicolaus Dumont Kaufmann 2) , 
1686 Jean J asIon, Holzhandler 3), 
1694 Desmar und Martin, Handelsleute, die in Erbstreitig

k eiten lagen 4), 
1697 10 Kaufleute, 

\ 

1700 S choor und de Haust, Manufakturisten und Handels
leute 5) , 

Dann fehlen Einzelangaben bis etwa 1730. 
1732 Fiq uiez, Kaufmann 6), 

. 1737 Revol, W einhandler 7), 
um 1740 Roux und Pierre Martin, Galanteriewarenhandler 8), 

1744 J ean Jacques Lag isse, Handelsmann 9), 
1744 Pierre Boulnois, Handelsmann, 
1744 Andreas Pascal, Spezereihandler, der keine Befreiung 

von Akzise, Lizent und Zoll erhielt, weil zu viel Be
trugereien vorkamen 9), 

1745 /46, R ouille, franzosischer Handelsmann 10), 
1755 Daniel Cojen, bei dem in diesem Jahr ungesiegelte 

Miitzen und Handschuhe, die ihm der Fabrikant Pi
chery in Marburg geliefert hatte, beschlagnahmt 
wurden 11), 

174\:1 1756 Gebriider Melly, Kaufleute aus Genf 12), 
1764 Le Roy, Modehandler 13) , 
1765 Sange Kaufmann 13), 

1) V gl. O. Gerland , Die FamiJi e Grandidier. 
2) ColI. Ref. . . 
S) G. R. 164l. 
") G. R. 9766 
5) K. A. XXV Generali a. 
6) Coll. Ref. 
7) K. A. XXXVI. 
8) E benda. 
9) G. R. 9699. 

10) G. R. 9767. 
Il) O. St. S. 7490 u. G. R. 9699 u. 7364. Der Strumpfwarenh andel 

wurde ihm auch nicht gcstattet, da er nachteilig sei fur die Sockenstrickcr 
im Lande. 

12) K. A. XXXVI. 
13) G. R. 9699 . 

• 



, 

• 

Die Koloniell del' Refugi es in He8sen-Kassel 221 

] 772 59 Kaufleute, davon 12 mit franzosiscben Namen 1), 
1780 Gebruder Causid, Handelsleute, die nicht in die Hanse

grebengilde einzutreten brauchten 2), 
1781 Ferrier, Kaufmann aus StraBburg, der ein gro1i3es 

Handelsha us errichten wollte; er machte V orschlage 
zur Hebung des hessischen Handels; er lobte die 
hessiscbe Industrie, hauptsachlich die Tuch-, Tabak-, 
Glas-, Eisen-, Kupfer- und Salzindustrie, au1i3erdem 
noch besonders die Porzellanmanufaktur 3). -

1782 /83 Rocholl, Kaufmann 4), 
1793 7 franzosische Kaufleute 5), 
1686 1786 in der Altstadt 32 Kaufleute, 
1693 -1830 in der Oberneustadt 17 Kaufleute 6). 

In Karlshafen waren: 
Urn 1700 3 Kaufleute 7), 
1752 e~enfalls 3 Kaufleute 8), 
1665 1669 die . Kaufleute Pratorius, RaIl, und La Porte, 

die urn das Privileg zum Randel mit aus1andis<;hem 
Branntwein baten 9), 

1778 4 franzosiscbe Kaufleute 10). 

In H 0 f g e ism a r waren: 
1688 Paul le Loy, marchand et chirurgien 11), 
1778 2 Kaufleute. 

In Her tin g s h a use n war 1 Kaufmann 12). 

Die Bedeutung der franzoslschen Kaufleute fur Hessen 
liegt vor alIen Dingen in ihren Beziehungen zum Ausland, 
in erster Linie zu Frankreich 13), wo sie ja meist noch Ver
wandte hatten, durch die sie die Landeserzeugnisse, z. B. 
franzosische Weine, geliefert bekamen. Manche, die nicht 
direkt aus Frankreich, sondern aus der Schweiz, aus Holland 
und England, nach Ressen kamen, hie1ten auch nach diesen 

1) K. A. LIII Generalia M. St. S. 485. 
2) G. R. 6427. 
3) G. R. 348l. 
4) K. A. XXXVI. 
') Ortsrep. 837. 
S) Totenbi.icher. 
7) O. St. S. 7490. 
8) G. R. 3819. 
") G. R. 7567. 

JO) O. St. S. 7490. . 

• 

") 0 '. St. S. 7490 (Franz. Kol. im Miederf. ). 
12) Ebenda. 
'") z. B. die Grandidiers Zll Sedan , s. o. 

• 

• 
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Landern Handelsbeziehungen aufrecht, ebenso auch innerhalb 
Deutschlands; z. B. der Zwirnspinner Pierre Floreson nach 
Mannheim 1). Durch den Ruf ihrer Reellitat bekamen sie 
auch sehr schnell neue Handelsbeziehungen uber die hessi
schen Grenzen hinaus. 

3. Kapitel. 

Die R e£ u g i e s in der Landwirtschaft. 

Die hessische Landwirtschaft hatte auch stark unter den 
Folgen des 30 jahrigen Krieges zu leiden. Durch die Ent
volkerung lag vieles Land wust, vieles wurde nur ober
flachlich bestellt, aber im ganzen war doch die Landwirt
schaft noch so auf der Hohe, daB der Bedarf des Landes 
durch sie gedeckt werden konnte, als der Landgraf am 4. 
J uli 1684 den F ruchtverkauf auBer Landes verboten hatte 2). 
U nter den R H ugies war etwa ein Drittel Landwirte, Huge
notten aus Sudfrankreich, aus der Dauphine und der Provence; 
ferner die Waldenser aus Piemont, die fast durchweg Bauern 

• waren 3). 
Im A c k er b a u standen die RHugies in ihrer Technik 

und ihrem Konnen vielfach anfangs hinter den Einheimischen 
zuruck. Aber um so mehr ist anzuerkennen, was sie in der 
Melioration von wustliegenden und in der Anrodung neuer 
Acker geleistet haben. Das . ist wohl deutlich genug ge
worden in der Schilderung der wirtschaftlichen Entwicklung 

, der einzelnen Kolonien. Aber sie haben auch einige Ver
besserungen und N euerungen eingefiihrt. N eu eingefuhrt 
od er wenigstens zuerst in gro13erem Ma13e angepflanzt haben 
sie einige Futtermittel, die Lupinen und die Esparsette (eine 
Kleeart), au13erdem einige Gemuse wie Blumenkohl und 
Spargeln, ab er diese mehr im Gartenbau. Den feldmalOigEm 
Anbau des Tabaks haben sie auch zuerst in groBerem MaBe 
durchgefiihrt, ebenso wahrscheinlich den der Kartoffel. 

Sehr anzuerkennen ist auch, was sie mit der Zeit in 
der Viehzucht leisteten, z. B. in Mariendorf durch einen 
molkereiartigen Betrieb. Neu fuhrten sie ein die Zucht 
der "welschen Huhner" (Truthuhner), auch hauptsachlich in 
Mariendorf, die in Kassel gerne gekauft wurden 4). 

Das meiste haben sie aber in der G art n ere i geleistet, 
in der Gemuse-, Obst- und Blumenzucht. Franzosische 

1) G. R. 9743, vgl. oben. 
2) L. O. Ill. 
3) Vgl. Bonin, Urkundenbuch. 
4) V gl. oben. 

, 
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Gartner bauten zuerst, wie oben · schon erwahnt, den in 
I)eutschland noch ganz unbekannten Blumenkohl und die 
benso unbekannten Spargeln und Artischocken an. .In der 

Obstbaumzucht waren sie besonders geschickt im Pfropfen 
Llnd Okulieren. Sie flihrten feinere Kirsch-, Birnen- und 
A pfelsorten ein 1). Am meisten bestaunt wurden ihre Klinste 
in der Veredelung, Flillung und Doppelung von Blumen. 
Auch der \Veinbau wurde von ihnen versLlcht. 

Die ersten franzosischen Gartner hatten ihre Anlagen 
bei Kassel. 

In Kassel waren: , 

1685 1691 die Gartner Pierrot und D esire 2), 
1697 in der Oberneustadt 1 Gartner 3), 
1726 Elie Bourguignon, Kuchengartner 4), 
1721 Halency, der einen Garten auf dem Weinberg hatte 5), 
1750 12 Gartner 6), 

1766 Maure und Bourguignon 5), 
1793 8 Gartner, darunter ein Weingartner 7), 
1686 1786 in der Altstadt 14 Gartner, 
1693 1830 in der Oberneustadt 19 Gartner ) 8; 
in K a r 1 s ha fen war urn 1700 ein Garter 9); 
in K e lz e 1778 1 Gartner, 
in demselben J ahr waren in F r i e d r i c h s d 0 r f 2 Gartner 10) • 

) • 

• 

Zum Schlu10 sei mir noch gestattet, das Ergebnis meiner 
A rbeit kurz zusammenzufassen. 

Uber den Nutzen, den die Einwanderung der Refugies 
Hessen Kassel im einzelnen gebracht hat, kann man ver-

' ) In Luisendorf gibt es noch heute besonders viele Kirschen. Es 
wird au ch noch eine "Kirschen-Kirmes" gefeiert. 

2) G. R. 7669. 
3) Ortsrep. 837. 
4) G. R. 7669. 
5) ColI. Ref. 
6) Ortsrep. M. St. S. 821. 
7) Ortsrep. 837. 
8) Totenbiiclier. 
9) O. St. S. 7490. 

'0) Ebenda. 

• 

• 
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schiedener Meinung sein. Ganz abstreiten laBt er sich nicht 1), 
wenn man objektiv an die Erforschung der Geschichte der 
Refugies in Hessen herangeht, wie ich das in meiner Arbeit 
versucht habe. Freilich darf man I dabei nicht nur die Vor
teile ins Auge fassen, die dem Landgrafen Karl wohl zu
meist bei seinen MaBnahmen vorschwebten, sondern man 
muS, ohne sein Verdienst zu schmalern, vor allem das ideale 
Moment der Rettung der vertriebenen Glaubensgenossen be
rucksichtigen. Man soIl aber andererseits nicht nur ideale 
Beweggrunde gelten lassen, wie es Piderit tut, der den 
RMugies jede vorteilhafte Einwirkung auf das wirtschaft
liche und geistige Leben abspricht und nur die religiose 
Einwirkung gelten lalih. Ideale und wirtschaftliche Be
weggrunde und Auswirkungen gehen hier Hand in Hand. 
Mag man auch die Theorie Max Webers von der Ent
stehung desWesens der neuen Wirtschaft, des kapitali
stischen Geistes, aus der calvinistischen Ethik als einseitig 
ablehnen, so ist doch zuzugeben, daB die evangelische 
Ethik, besonders die calvinistische, nicht ohne Einwirkung 
auf die Wirtschaft sein kann und tatsachlich auch hier 

.' nicht gewesen ist. Man kann mit Wunsch geradezu von 
einer "eva.ngelischen Wirtschaftsethik" sprechen. Von dieser 
Wirtschaftsethik waren auch die Hugenotten und Wal
denser beseelt; sie sahen in ihrer Arbeit, in ihrem Beruf 
eine von Gott gegebene Aufgabe und nahmen deshalb auch 
den Lohn der Arbeit, den W ohlstand, als von Gott gegeben 
an, wie sie . andererseits auch darin ihre Aufgabe erblickten, 
das von Gott ihnen anvertraute Gut durch Sparsamkeit nicht 
nur zusammenzuhalten, sondern auch sich mehren zu lassen. 
In diesem Geiste haben sie sich im wirtschaftlichen Leben 
Hessen-Kassels betatigt und durch ihr Beispiel auch auf 
die Einheimischen gewirkt. So wurden sie der neuen 
Heimat zum Segen. 

Mochte ihr Geist auch' fernerhin in unserem Volke fort-
; 

leben zum Heil unseres Vaterlandes. • 

') Rein wirtschaftlich betrachtet, hatte die Landgrafschaft am ehesten 
noch die Doder "entbehl'en" konnen, so l'iihl'end sich grade hier Gott
vel'trauen und Beharrlichkeit auch offenbaren. Urn 1720 waren ja Nieder
und Obel'hessen schon nicht recht rnehl' aufnahrnefahig fiir Fremde! Urn 
so wichtiger die Gewel'k- und Handelsleute zahlreicher Berufe, die e8, 
jedenfalls in solcher Mannigialtigkeit, in Hessen noch gal' nicht gab! Das 
Land erhielt rnit den RMugies gelernte Al'beiter und Unternehmer, die es 
vel'standen, groBere Betriebe zu schaffen und zu lenken. Hiel' haben die 
Frernden ganz zweifellos fiihlbare Liicken im hessischen und weiter im 
deutschen Wirtschaftsleben ausgefiillt. 
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