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W ohlfahrtspRege und Medizinalwesen unter Landgraf Friedrich 11. 
Ein Beitrag zur Geschichte der Reformbestrebungen wabrend def Aufklarungszeit 

Von Otto Berge 

I. Friedrichs Verhaltnis zur Aufkliirung. - 11. Die Wohlfahrtspfl ege: AlIgemeine Armen
rursorge / Erridttung eines Arbeits- uDd Werkhauses / Neuregelung des Vormundschafts
wesens / Prophylaktische Wohl fahr tspBege I Griindung einer a llgemei nen Feuerversicherung I 
Errichtung des Accouchier- uDd Findelhauses / Erridttung def Charite I Grundzuge def Woh!
fahrtspflege. - Ill. Die Neuordnung des Medi zinaIwesens: Die Verordnung von 1767; 
Wiederherstellung normal er Yerhiil tnisse nam dem Siebenjahrigen Kriege / Organisation 
des Medizinalwesens im Jahre 1778 / Aufgabenbereidt deT Medi zinalbehorde / Oberwac:hung 
der Ante / Hebammenwesen / Apotbekerwesen / EinfUhrung von Provinzialiirzten / Zu
sammenfassung. 

I. Fricdrichs Verh~Htnis zur AufkHirung I 

Landgraf Friedrich n. von Hessen-Kassel wurde am 14. August 1720 als Sobn 
des nachmaligen Landgrafen Wilhelm VIlI. geboren. Dieser legte groBen Wert 
darauf. seinem Sohn eine grundliche Ausbildung zu geben. Bis zum Jahre 1728 

wirkte J. D. Se h m e rf e I daIs Erzieher des jungen Friedrich. Die weitere Aus
bildung ubernahm van dieser Zeit an der Philosoph uod Professor C r 0 usa z. den 
der Landgraf zu diesem Zwecke nach Kassel berief. Crousaz war durch Wort und 
Schrift als eifriger Verfedtter der AufkHirungsideen besonders hervorgetreten. Des
gleichen hatte er sich durch einige erziehungspoli tische Schriften einigen Ruhm er
worben. Diese sind wahrsdteinlich fur seine Berufung an den hessischen Hof aus
schlaggebend gewesen. Selbst ab der Landgraf im Jabre 1732 Oberst v. Don 0 p 
mit der Oberaufsicht uber die Erziehung des Erbprinzen beauftragte!, wurde 
e rousaz als Lehrer des jungen FUrsten beibehalten. Donop sdllug Wilhelm Vl11. 
vor. den Aufenthalt seines Sohnes von Kassel fort zu verlegen. da die Umgebung 
des Hofes fur die ErziehuDg nach teilig sei. Crousaz bielt Genf fur den geeigneten 
art. an dem die Ausbildung des Erbprinzen wei tere Fortsduitte madlen konnte S

. 

AIs reformierter Protestant ging Wilbelm gerne auf diesen Vorschlag ein. weil er 
bei der WahI einer kalvinistischen Universi tat um das Glaubensbekenntnis seines 
Sohnes nient zu bangen braumte. So begab sidt Friedrich in Begleitung Donops im 
Herbst 1732 nam Genf. wo beruhmte Professoren die weitere Ausbildung liber
nahmen. Friedrim horte vor alIem Vorlesungen bei dem Staatsrechtler Nee k er. 
bei dem Naturwissenschaftler C a I and r i n i uDd bei dem Theologen und Kirchen-

1 Vergl. O . Be r ge: Beitrage zur Gesmicbte des Bildungswesens u. der Akademien unter 
Lgr. Friedridt -+- Hess. lb. 4 (1954) 229 fE. 

2 Vergl. Th. Hartwig : Instruktionen fur die Erziehung des Landgrafen Friedrim n.-+ 
ZHG 41 (1908) 77 u. 89. 

3 STAM .a/Gel. 90. 
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historiker Tu r r e tin i, der seinem Smuler sogar eine Kirmengesmimte widmete 4 • 

Ein besonders herzlimes Verhaltnis gewann Friedrim zu Professor Bur I a m a qui . 
der Natur- und Volkerremt lehrte. Dieser gehorte als Smriftsteller zur Smule 
eines Grotius. Pufendorf und Barbeyrac. Burlamaqui grundete sein naturremtlimes 
System aber nimt auf historisme Tatsamen. sondern versuchte das Naturremt 
philosophisch zu entwickeln. Seine bedeutendsten Werke sind vielfam aufgelegt 
und spater in mehrere Sprachen ubersetzt worden 6• 

Buriamaquis Ansmauungen maenten auf den hessismen Th ronfolger groBen 
Eindruck. Wir durfen annehmen, daB das Naturremt durch Vermittlung dieses be
riihmten Gelehrten zu Friedrims Lieblingsfach wurde. Was wahrend der Erz iehung 
in Kasse1 begonnen worden war. wurde nun in Genf fortgesetzt. Bildete dort die 
Lektii re des T elemach die erste Beruhrung des jungen Fiirsten mit den Ideen der 
AufkUi rung, so wurde hier die Vermittlung des neuen Ideengutes mit wissenschaft
licher Systematik betrieben. Dabei zeigte sich Friedrich als vielseitig interessierter 
und eifriger 5dtuler. AIs Burlamaqui seine Vorlesungen infolge Krankheit fur 
einige Zeit ausfallen lassen muBte. bat Friedrich urn brieflidte Fortsetzung des 
Unterrirnts. Burlamaqui kam diesem Wunsrn gem entgegen. Diesem Umstand ver
danken wir, daG einige Unterridt tsbriefe des Genfer Professors an seinen Schiiler 
sowie Friedrichs Antworten und Aufsatze erhalten sind. In diesen Schulaufgaben 
laSt sidt deutlich feststellen, welchen EinfluB das Naturremt auf das Denken des 
jungen Fiirsten gewinnt und wie das Gedankengut der Aufklarung seine An
smauungen formt. 50 heil3t es bei der Losung einer dieser Aufgaben: "Jus naturae 
"illil est aliud qtU1H.f syste~1ft:j reg£,larum, quas recta ratio hOUllH lbus praecipit, ut 
possiut vitam rationabileu, degere, veramque sib; parare felicitatelH"6. Die Wissen
smaft des Naturremts sei alien Menschen eingeboren. Da aber Ietztere nimt immer 
das Naturrecht befolgt hatten. miiBten die Gesetzgeber die .. leges civiles" errienten. 
die aber nimt im Widerspruch zum Naturremt stehen diirften. Vielmehr miisse 
beides so eng miteinander ve rbunden sein, daB daraus eine Einheit wiirde. Nam 
diesem Grundsatz sollten sim die Gesetzgeber bei der Schopfung neuer Gesetze 
richten. Das gemeinsame Ziel der .. leges civiles" und des "jus naturae" bestehe 
darin. die Menschen im Sinne einer eudamonistismen Staatslehre glucklich zu 
mamen. "DeH! Naturrernt U

, so heiBt es in einer anderen Sdlulaufgabe Friedrims, 
.. SiH d alle Mensd,eH ohne U.trersrnied des Standes und der Geburt unterwor fe n. 
Daher habel1 aud, alle die ptlida , far das Woltlergehen der GeselIschaft zu arbeiten" . 
Da nun den Fiirsten am ehesten die Mittel gegeben sind, dieses hohe Ziel zu er~ 

reichen, sind sie hierzu in erster Linie verpflichtet. "Un prince". so sagt der 15jahrige 
Furst, .. qui doit ~m jour ttre appete a gouverner le peuple. est naturelIement oblige 
d'avoir pour priJlcipal object le bouheur de son peuple"6. Der Eudamonismus der 
Aufklarung hat somit smon fruh auf Friedrims Anschauungen eingewirkt; denn der 
junge Prim; gibt hier nur ein Grundprinzip der Aufklarung, das "sa/us populi sw
prelHa lex esto", mit seinen eigenen Worten wieder. Obwohl Friedrim in diesen 

-4 C. Borgeaud : Histoire de l 'Universite de Geneve I (Genf 1909) 53 8. 
5 C. Borgeaud 3 . 3 . O . 505-520. 
6 StAM -4a/Gef. 90. 
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Smulaufgaben im wesentlichen die Gedanken seiner Professoren wiedergibt, so darf 
dennod! nidlt ubersehen werden. daB hierdurm die Grundlagen fUr seine spatere 
Auffassung vom Staat uod vom Fiirstenberuf gelegt werdeD. 

1736 schloB Friedrich seine Studien in Genf ab uod kehrte an den Kasseler Hof 
zuruc:k. Hier widmete er sich zunamst seiner militarismen Ausbildung, in deT er 
einen wichtigen Faktor fUr die Erziehung eines Fiirs ten erblickte. Er vernat namIich 
die Auffassung, daB ein vorbildlicher Herrscher auch gleichzeitig Heerfiihrer uod 
"Krieger" sein mUSte. Als Fiihrer hessischer Truppenverbande hatte er 1744 uod 
1746 Gelegenheit. sich im osterreichischen Erbfolgekrieg uod im 5chotti sch~englischen 
Thronstreit militarism Zll bewahren. Den AbsmluB seiner militarism en Laufbahn 
bildete vorlaufig seine Ernennung zum "General der gesamten hessismen Infanterie" . 
Nam einigen Auslandsreisen nahrn er seit 1751 an den Sitzungen des Geheirnen 
Rates teil. Dabei verschaffte er sim einen umfassenden Einblick in die Staats
geschafte, urn sim auf diese Weise auf sein kiinftiges Herrsmeramt vorzubereiten. 
Im aIIgemeinen war Friedrims Vater mit der Entwicklung seines Sohnes zufrieden. 
wenngleidt gelegentlich einzelne Handlungen des Thronfolgers das MiBfallen des 
Landgrafen erregten. Zu uniiberbriickbaren Gegensatzen zwischen Vater und Sohn 
kam es indessen. als Friedrims heimlich vollzogene Kouversiou 1754 bekannt 
wurde. Friedrich muBte sich heftige Ma6regelungen seitens seines Vaters gdallen 
lassen 7. In der bekannten Assekurationsakte sicherte Wilhelm VIII. den Religions
stand seines Landes. Friedrim war der weitere Aufenthalt am Kasseler Hof sehr 
unangenehm. Er 109 sich daher aus dem Hofleben zuriick und ging spater nach 
PreuBen, wo er wahrend des Siebenjah rigen Krieges verschiedene T ruppenkomman
dos iibernahm. Erst nam dem T ode seines Vaters kehrte er wieder nam Hessen 
zuriick. urn die Thronfolge anzutreten ( 1760). 

Fur Friedrim bedeuten die lahre zwischen 1755 und 1760, d. h. seit dem ErIaB 
der Assekura tionsakte bis 2:um Regierungsantritt. eine Zeit der inneren Einkehr 
und der Selbstbesinnung. Zwei Dokumente, die er in jener Zeit verfa6t hat, be
leumten vor aIIem sein Verhaltnis zur Aufklarung und zeigen deutIich, daB die 
wahrend seiner Erziehung an ihn herangetragenen Lehren tide Wurzeln geschlagen 
haben. 

Urn 1755/ 56 beschaftigte sich Friedrich mit Senecas "Epistolae ad Ludlium" s, 
mit denen er sich kriti sch. auseinandersetzte. Friedrichs Abhandlung. die etwa 170 

Seiten umfaBt. ist in englismer Sprache gesmrieben, weil er sie gleidlZeitig aIs 
Qbung zur Erlernung dieser Sprache benutzt. Obwohl dem kleinen Werk, das nur 
als personliche Aufzeimnung und niemals zur Veroffentlichung gedacht war. viele 
Sprachfehler anhaften. so lassen sich dennoch die seelischen Note des Verfassers 
sowie seine Einstellung gegeniiber seinen Mitmenschen deutlich daraus ablesen. 
Zunacnst kreisen Friedrichs Gedanken standig urn das Problem des T odes. Er sucht 

7 hieriiber Th. Ha r tw i g : Der Obertritt des Erbprinzen Friedrim von Hessen-Kassel zum 
Katholizismus (Kassei 1870). - O . Berge a. a. O. - H. Brunner: Die Umtriebe 
Frankreims und anderer Mamte zum Umsturze der Religionsversmreibung des Erb
prinzeD Friedrich von Hessen-Kassel in den lahren 1755 uDd 115"6 __ ZHG 22 (1886) 
1-86. 

8 StAM 4a, Lgr. Friedridt. Englisdte Obungen. 
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eine Losung auf die Fragen : Was gesmieht mit uns nam dem Tode? Wie mussen 
wir unser Leben gestalten, um uns des ewigen Seelenbeils wilrdig zu erweisen? 
Friedrich ist vom Leben nach dem T ode, das durch die Gnade Gottes alIen Menschen 
%uteil werden kann, fest iiherzeugt. Dieses Ziel aber kann nam der Meinung des Ver
fassers nur dann erreicht werden. wenn man seine Pflicnten gegenilber Gott und den 
Mitmensmen in dieser Welt erfilllt und dabei die Leidensmaften iiherwindet. Diese 
Pflichten bestehen fur Friedrich in einem Christentum der Tat. "De" UIIgluddirneu 
zu hellen und stets an sirn selbst Zlt arbeiteu". so sagt Friedrich. "siud die einzigeH 
beldell Dinge, um die man sid, in dieser Welt kummern soil" . An einer anderen 
Stelle weist er darauf hin. daB die Hilfsbereitschaft gegenilber den Mitmenschen 
haher einzuschatzen sei als Gebete. In diesem Sinne heiBt es: "I put a ((11 11igher 
prize UpOJf social actio liS d'all upon prayers. being perSHaded. that wl,ere 1 caJf ',elp 
or serve anyone. d,at 1 In that illstant employ IHy time better. tlfaJI in any other 
thing. 1 believe prayers aJfd studying oHesel1 a very proper eu'ploY'Henr (md what 
is the duty 01 everyone ; but it never slfould oblige us to retire alld, 01 cO lIsequeHce. 
make us 01 HO use in the society we are h," . Aus diescr christlich-sozialen Haltung 
entspringt Friedrichs ehrlimer Wunsch: ,,[ wish , 1 had more talents, whid, could 
make me 01 'Hore use 1" Er empfieblt, anderen Menschen niemals etwas anzutun, 
was man selbst nicht gern zugefi.igt haben will, ein Gedanke, der dem .. justum" des 
Tbomasius entspricht und bei letzterem das Naturrecht im besonderen Sinne aus
maent 9• "Accordhlg to nMural religion we HfUSt know that we are to wroJlg HO man 
and do all the good we can to our lellow creatures, avoiding always to do to others. 
what lve would Hot , should be done to us." Obwohl sehr ungeschickt in der fremden 
Sprache ausgedruckt. verraten diese Worte Friedriens deutlicn seine geistigen Be
ziebungen zu den naturrecntlienen Anschauungen des 18. 1hdts. Friedriens religiose 
Haltung ist also eng mit dem Naturrecht verknupft. Selbst diejenigen, die das Neue 
Testament nient kannten oder kennen. werden nac:h seiner Meinung die ewige 
Seligkeit eclangen, wenn sie nur gemaB den Forderungen des Naturremts geIebt 
haben. Aus den bisherigen Darlegungen geht hervor. daB Philanthropismus und 
Humanitat, wie sie im Glauben des Naturreents an die Mensmheit das gesamte 
18. 1hdt. durenzieben. fur den hessischen Thronfolger von besonderer Bedeutung 
sind. 

Um 1760 verfa8te Friedrien eine zweite Senrift, die er im lahre 1776 anonym 
unter dem Titel "Pensees diverses sllr les princes" drucken lieS to. In dieser Ab
handlung umreiBt er die Aufgaben eines aufgeklarten FUrsten. Da die geistige Ver
wandtsmaft mit den Regierungsprinzipien des PreuBenkonigs sehr offensichtlic:h ist. 
kann diese Schrift als eine Art Antimachiavell im kleinen bezeichnet werden. Nach 
Friedricns eigenen Worten soil diese Schrift nient die .. Gedaukeu eines Ufu~igen 
Phllosophen" wiedergeben. sondern einem aufgeklarten Fursten "als Rid1tsdHIIf, 
einer weisen und wohltatigen Verwalumg" dienen. Schon in der Einleitung weist 
er darauf hin. daS cin Herrsc:her .. ohne Prahlerei, als Freuud des GuteH. und lHit 

tieleH SinHen die Art und Welse erlorsdle,," musse, .. IClI1 ein Yolk gluckllrn Z[f 

9 E. Wolf : Grotius. Pufendorf. Thomasius (Tiibingen 1927) 122. 
10 Abgedruckt in Hess. Blatter 14 (18B2), Nr. 856 u. 857. 
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»tameH" . lndem sich Friedrich hier selbst als ,..aufgeklarter Fiirst'" bezeichnet. be
kennt er sicn zu den Idee" def Aufklarung. Das Naturrecht. das smon wahrend 
seiner lugendzeit eineo starken Eindruc:k auf ihn gemacht hatte. ist so sehr in seinen 
Gedankenkreis eingedrungen, daB seine Sta3tsanschauung wesentlich dava" be
stimmt wird. Die Anschauung, daB das Gottesgnadentum alld" den Ursprung des 
fiirstlichen Amtes bildet. ist von Friedrich aufgegeben; denn Holies tIling! vo., der 
Erzielumg ab. Es finde~r sldt gliicklidle Alllage,.l, alleill wurden sic nfmt eutwlckelt. 
geleitet : so versdfwendete die Natu, sozusageH ihre Mul,e. Eln so/mer CtIQrakrer 
(= QIf!gekliirter Fiirst) ler"t nfelt! VD I' sic:h tUfS die srnwere KUlfst zt( regiereu ulid 
die noch schwerere. seiJ.fe LeldelfScha/teu Uf beherrschelf ." In der Vorbereitung zum 
Furstenberuf nimrnt die Erziehung in Friedricns Anschauung einen wichtigen Platz 
ein. Die Grundsatze. die Bur 1 a m a qui gelehrt hatte. kehren hier wieder. Welch 
hohen Weft Friedrich der Erzichung beimi6t. geh t ferner aus dem Hinweis hervor. 
daB Kinder ihren Eltern gegeniibcr nicht so seh r zur Dankbarkeit verpflichtet seien. 
weil diese ihnen das Leben gesmenkt hatten. sondern vielrnehr deswegen. weil sie 
ihren Kindern eine gute Erziehung und griindlicbe Ausbildung angedeihen lieSen. 

Auf religiosem Gebiet zeigt sich Friedridt als Anhanger des T oleranzgedankens. 
Gegeniiber Voltaire. den er sehr hoch einschatzte und mit dem er befreundet 
war. auSerte er einmal, daS Luther dem geistreicheren Calvin vorzuziehen SeL. we il 
er toleranter gewesen sei 11 . Fur sein Land stellt er den Grundsatz auf: "Die Landes
religion muS unangdastet bleiben .... weil die geringsten Neuerungen bier zu 
traurigen Folgen Whren wiirden. Friedrich ist es also niemals in den Sinn gekommen. 
an der Religionsverfassung seines Landes irgend etwas zu andern. Die Befiirchtungen 
der hessischen Landstande. die diese trotz der Assekurationsakte noch auf dem 
Landtage von 1764 in religioser Hinsicht hatten 12. waren daher V611ig unbegrundet. 
Fur das Verhaltnis zwismen Staat und Geist!ichkeit stellt Friedrich in seinen 
.. Pensees'" folgende Richtlinien auf: "Der geistlid,e Stand ist uHcutbehrlidt in 
eineH! Staatc; U1au IHH(1 ilw unterstutzen alme Ih., auszubrelten . besdtiitzeH ahne 
ilm zu bereidtern, verehren olme sirn Zlf unterwer/cu". Friedrich steht dem geist
lichen Stand nient feindlich gegenuber. sondern sieht in ihm eine wertvolle Stutze 
des Thrones. Die Religion ist ihm ein wertvolles Mittel. den weltlimen Gesetzen 
mehr Gewimt zu verleihen. ein Grundsatz. der seno" bei Hnelon auftauent. In
dessen kann der Fiirst hier nur auf Erfolg rechnen. wenn er sich nicht vom Klerus 
beherrschen Hi6t. Vielmehr fordert Friedrich. daB die Staatsgewalt unabhangig liber 
jenern stehen 5011. 

Friedrich gedachte keinesfalls selbstherrlich zu regieren. Er forderte daher vom 
Flirsten, daB er vor groBen Entscheidungen den Rat seiner Minister horen 5011. 

Diesen Grundsatz hat er spater wahrend seiner Regierungszeit nicht imrner be
obamtet. Bei vielen wichtigen Fragen hat er zwar die Gutachten seiner Fachbehorden 
eingeholt. Man darf ihm diese Regierungsweise nicht als Schwache auslegen.sondern 
muS hierin eh er eine VorsichtsmaSnahme erblicken; denn nur durch eingehende 
Vorberatungen mit den Fachbehorden konnten wirksame MaBnahmen getroffen 

11 Rommt:1 in Ersch u. Gruber : AUg. Enz. I. SO, 5. 117. 
12 5tAM GR 11719. • 
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werden. Andererseits hat Friedridl zahlreiche Staatsanlegenheiten von sich aus 
entschieden, Bei vielen Regierungshandlungen filhrte er wie Friedrich der GroBe 
eine Regierung aus dem Kahinett 13, Klar erkannte der hessische Erhprinz gleich
zeitig die Gefahren. die entstehen. wenn sich ein Fiirst von seinen Ministern he
herrschen laBt. Urn dies zu verhindern. ernpfiehlt er, daB der Regent personlich an 
den Sitzungen des Geheimen Rates teilnehmen 5011. wenngleich der Gang der Ge
schafte noch so langweilig sei. Aus ahnlichen Erwagungen fordert Friedrich. daB 
cin Furst sic:h selhst hestimmte Arheitsstunden festlegen soiL Hierdurch will er 
vermeiden. daB die Minister ihm wichtige Regierungsangelegenheiten in solchen 
Augenhlicken zur Entscheidung vorlegen. die zur Erholung des Herrscbers bestimrnt 
sind. Friedrkn glaubt. daB auf diese Weise die StaatSgeSdlafte durch voreilige und 
uniiberlegt getroffene MaBnahmen Ieiden konnten. Ferner halt er die sorgfaltige 
Auswahl der Minister fur eine der wichtigsten Aufgaben des Regenten. weil hi er 
Nacblassigkeit nicht nur die Staatsgeschafte in Gefahr bringe. sondern gleichzeitig 
das Ansehen des Flirsten schadige. 

In seinen ,.Pensees" tritt der Landgraf fern er fur Einschrankung einer liher
triebenen Hofhaltung. fur Beseitigung der Parforcejagd und Abschaffung der 
Maitressenwirtschaft ein. weil diese nur zur Vernadllassigung der Herrscherpflichten 
fuhren . Flir die Verbesserung der Landwirtschaft spricht er sich ebenso aus wie fur 
die Forderung von Handel und Industrie. Ebenso soil das lustizwesen auf eine neue 
Grundlage gestellt werden. Auch fur die Kulturpolitik entwickelt er groBziigige 
Plane. Desgleichen rnacht er Vorschlage flir die Einrichtung wohltatiger Institute. 
fur die Hebung der Wohlfahrtspflege uDd fUr die Umgestaltung des Medizinal
wesens. Im ganzen befurwortet somit Friedrich in seiner AbhandluDg die Reformen 
der Aufk!i:irung. Sie durrnzufuhren. bedeutet fur ihn sein Regierungsprogramm. 
Erfu ll t von den IdeeD der Aufklarung trat er 1760 sein Herrscheramt an. Der Krieg 
erlaubte ihm nicht. sofort mit der Verwirklichung seiner Reformplane zu beginnen. 
Erst nach Wiederherstellung des Friedens konnte er mit seiner umfangreichen Re
fo rmtatigkeit beginnen, die sich in gleicber Weise auf alle Bereiche der Innenpolitik 
erstreckte 14. Hierbei sollte die Neuordnung der Wohlfahrtspflege und des Medi~ 
zinalwesens einen brei ten Raum einnehmen. 

11. Die WohlfahrtspOege 

Die Neuorientierung der A r men fur s 0 r g e wahrend der Reformationszeit war 
nimt von Dauer gewesen. Insbesondere war nacb dem DreiBigjahrigen Kriege ein 
abermaliger Niedergang der Wohlfahrtspflege Zll verzeichnen 15, Es war eine alIge
meine Verarmung eingetreten. von der fast keine Bevolkerungsschicht verschont 
gebliehen war. Das Bettlerunwesen griff daher immer mehr urn sich. nahm gar bald 

13 O . Ber g e : Die Innenpolitik des Landgrafen Friedrich H. von Hessen-Kassel. Diss. 
(Mainz 1 9S2) 47. 

14 hierliber ebenda 35- 288, ferner den. Hess. Jb. -4 (1954). 
IS L Ko ch : Wandlungen der Wohlfahrtspflege im Zeitalter der Aufklarung (Erlangen 

1933) oj3 u. " f. 
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b6sartige Formen an uod war "die groBe europaiscne Landplage des 16. uod 
17. 1hdts."16. Auch fur die ersten zwei Drittel des 18.1hdts. ist die Bezeidmung 
.. Betteljahrhundert" nicht verfehlt 17 , 

Diese allgemeine Charakterisierung trifft durchaus filr die Landgrafschaft 
Hessen-KasseI Zll. Smon die unzahligen Bettelordnungen. die im Verlaufe des 
16., 17. uDd 18. Jhdts. von den Landgrafen erlassen wurdeD. beweisen deutli<:h. 
wie wenig sie befolgt wurdeD. Diese Tatsache zeigt ferner, daB das Problem deT 
ArmenHirsorge mit den bisherigen Mitteln nimt Zll losen war. Allein in den letzten 
vierzig Jahren vc r dem Siehenjahrigen Kriege erfoIgten in Hessen etwa 20 Bettel
verbote. Infolge des Krieges erhidt das Bettlerunwesen aberrnaIs neuen Auftrieb. 
In diesen unruhigen Zeiten hatten sim irn Lande viele Bettler und sonstiges Diebs
gesindel urnhertreiben konnen, ohne daB der Staat wirksarn dagegen einzusmrdten 
verrnomte. Vielfach waren es abgedankte Soldaten oder Deserteure. die einzeln 
und auch in Gruppen Einbriiche verUbten und OberHilIe begingen 18. Hierdurch war 
die offeDtliche Sicherhe it sehr geHihrdet ; denn die Grenze zwischen Bettler- uDd 
Rauberbande war nur flieBend 19. Das Bettlerunwesen war beim Regierungsantritt 
des Landgrafen Friedrich 11. zu einem ernsthaften Problem geworden. das dringend 
einer Losung bedurfte. 

Urn wieder geordnete Verhaltnisse herzustellen, ergriff Friedrich sofort nach Be
endigung des Krieges wirksarne GegenrnaSnahmen. Durch Verordnung vom 13. 
Febr. 1763 verbot er das Betteln wieder ganz und gar. Die Vagabunden setzte man 
fest, lieS sie im Zuchthaus arbeiten oder verwies sie des Landes. Die irn Lande 
befindlidten Fremden wurden streng Uberwamt. An den Grenzen lieS der Landgraf 
srnarfe Kontrollen einrimten, um das Einstromen fremder Bettler zu verhindern. 
Durdt wiederholte Streifziige des Militars wurden StraSen. Walder und Ortsmaften 
von diesem lastigen Diebsgesindel gesaubert. Sogar die Bevolkerung wurde mehr
fach aufgerufen, bei der Bekampfung des Bettlerunwesens rnitzuheIfen. Wer beim 
Betteln angetroffen wurde, rouBte unverziiglich der Gemeindebehorde gemeIdet 
werden. Es war kiinftig verboten, den Bettlern irgendwelrne Gaben zu verabreimen. 
Auch an der Verfolgung von Bettlern und Dieben hatten sich BUrger und Bauern 
zu beteiligen. Urn Diebstahle IU verhUten, wurden in den Dorfern wahrend de r 
Sommerzeit, wenn die Bauern rnit Feldarbeit beschaftigt waren. standige Wachen 
eingerichtet. 

Indem man die inlandismen Bettler (d. h. hessisme Landeseinwohner) zur Ver
sorgung in ihre Heimatorte verwies und die auslandischen (d. h. nimthessische) aus 
dem Lande hinausjagte, befolgte man ein Prinzip, das schon Philipp der GroSmlitige 
flir die Armenpflege festgelegt hatte 20• Danach hatte jede Gemeinde ihre Armen 
selbst zu betreuen. Soli ten aber die Gemeindearmen hinreichend versorgt werden, 

16 ebenda. 62. 
17 G. U h I h 0 r n : Die christliche Liebestatigkeit seh der Reformation Bd. 3 (Stuttgart 1890) 

27 8. - Koch a. a. O. 66. 
18 Hess. Landesordnungen VI 72 f. (zit . HLO) . 

. 19 Uhlhorn a. a. O . 203 . 
20 W. Lo t z __ A. Emminghaus : das Armenwesen und die Armengesetzgebung ID den 

europaischen Staaten (Berlin 1870) 135. 
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so muBte man den nimt zur Gemeinde gehorenden Bettlern jegliche Unterstutzung 
versagen. Trotzdem nahm die Zahl der durmpassierenden Bettler van lahr zu lahr 
zu. Im lahre 1763 zahlte man z. B. in Kassel nur 91 durchpassierende Bettler. 177 1 
waren hingegen smon uber 4600 zu verzeichnen. Van 1765 bis 1772 betrug die 
Gesamtzahl cler fremden Bettler alIein in Kassel uber 20 300 21 . Diese entzogen 
den Gemeindearmen nicht nur wesentliche Unterstutzungen. sand ern schadigten 
obendrein das Land in wirtsc:haftlicher Hinsic:ht. indem sie das zusammengebettelte 
Geld mit uber die Grenzen nahmen. 

Die Bettelverbote mit ihren drakonischen Strafen zeigen aber nur einen T eH 
der MaBnahmen. die zur Beseitigung der Bette1ei beitragen soUten. Aus den voraus
gegangenen lahrhunderten konnte man lernen. daB durch Verbote allein das Bettel
unwesen nimt abzuschaffen war. Um dieses Ziel zu erreichen, bedurfte es neuer 
Wege. Man muBte den Bettelverboten eine positive Armenpflege. die zwar zuvor 
auch nicht vollig gefehIt hatte. gegenuberstellen. Der Wandel. den die Aufklarung 
auf dem Gebiete der Wohlfahrtsfiirsorge in Hessen-Kasse1 hervorgerufen hat. laBt 
sich am besten am Beispie1 der Stadt Kassel zeigen ; denn hier war das Problem am 
schwierigsten zu losen. da Kassel als groBte hessisme Stadt die meisten Bettler 
hatte. AuBerdem gab die Residenzstadt das Vorbild ab fur alle hessischen Land
stadte. Femer war in Kassel die Neuordnung der Wohlfahrtsfursorge am ehesten zu 
verspuren. weil Landgraf Friedrich hier mehr als in irgendeiner anderen Stadt des 
Landes seinen person lichen EinfluB geItend machte. 

Zunachst wurde die Bedurftigkeit der Armen einer eingehenden Prufung unter
zogen !2 . Dabei stellte sich heraus. daB viele. die sich als Arme ausgaben. der AI
mosen uberhaupt nicht bedurften. Sie verlegten sich aufs Betteln. weil sie nic:ht 
arbeiten wollten. Man trennte nun die .. wahrhaft" Armen von den Hmutwilligen" 
Bettlem und MuBiggangern 23. Zu letzteren zahlte man solche Leute. die arbeits
f5hig waren und sim nur aus Faulheit und Bequemlichkeit auf das Betteln verIegten. 
Diese Art Arme wurde nun ganz aus den Armenlisten gestrichen. Man wies sie an. 
kunftig ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen. Zu den Unterstutzungs
bedtirftigen wurden jetzt nur noch die Arheitsunfahigen oder kranke und aIters
smwame Leute gezahlt. Bei diesen wirklim Armen nahm man auBerdem eine 
Klass ifizierung nam dem Grad der Bedurftigkeit vor, bei der man drei Gruppen 
Lehensunterhaltes erarheiten konnten. Die Armen der dritten Klasse bedurften nur 
nom einer geringen Beihilfe. Weiterhin untersmied man von nun an unter den Armen 
die durch leichte Arbeiten wie Spinnen. Stricken und Torwame nom einen Teil ihres 
Lebensunterhaltes erarbeiten konnten. Die Armen der Klasse beclurften nur nom 
einer geringen Beihilfe. Weiterhin untersmied man van nun an unter den Armen 
solche Personen, die vortibergehend in Not geraten waren und daher nur fiir eine 
bestimmte Zeit der Almosen bedurften, und diejenigen, die standig unterstutzt 
werden muBten. Durch diese Klassifizierung wurde eine geremtere Verteilung der 
Armengelder nam dem Grad der Bedurftigkeit und Wurdigkeit erreicht. Indem 

21 Hessisme Beitrage zur Gelehrsamke it und Kunst, Bd. 1 (Frankfurt 1785) 603 f. 
22 Pol. u. Corn . Ztg. 1765. S. 129 u. 21. Stuck. 
13 HLOVI4H. 
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man die Arbeitsfahigen von den wirklich Bediirftigen sdtied. hoffte man fur letztere 
eineo ausreichenden Fonds verfugbar Zll haben. Die Klassifizierung hedingte gleidt~ 
zeitig eine individuelle ArmenpfIege, denn bevor man eineo Armen in eine bestimmte 
Gruppe einstufen konnte. muBte man sich eingehend nam dessen personlidten 
Lebensverhaltnissen erkundigen. Da die Armendirektion diese Aufgabe unmoglich 
alIein meistern konnte. wurden die BUrger der Stadt ruT Mitarbeit aufgerufen. So 
wurden bei alien Hauseigentiimern in Kassel Listen herumgereicht, in denen Namen 
uod Alter der Armen sowie die H6he def Beihilfe verzeichnet wareD ! 4. Die Ein· 
wohner def Stadt soil ten selbst uherpriifen, ob die den Bediirftigen gewahrten 
Unterstutzungen zu Recht bestanden oder nic:ht. Glaubte ein Burger, daB irgendein 
Armer die ihm zugestandene Unterstiitzung unrec:htmaGig erhielt, so konnte er 
bei der Armendirektion Einspruc:h erheben. Aus ahnlichen Erwagungen wurde 
kunftig am Ende eines jeden Jahres eine Aufstellung iiber die verteilten Armen~ 
gelder unter namentlic:her Auffuhrung der HiIfsbedurftigen veroffentlich.t ! iS. Um die 
Armen vom Betteln fernzuhalten, mulhe man ihnen so viel an Beihilfe gewahren, 
daB sie damit ihren Lebensunterhalt bestreiten konnten. Sie soli ten zwar weniger 
Unterstutzung bekommen. als wenn sie arbeiten wurden; jedoch muBte die Beihilfe 
so ausreic:hend sein, daB sie nicht noc:h etwas hinzuzubetteln brauchten. Durch diese 
Regelung wurde der Anreiz erhoht, durc:h Arbeit roehr Geld IU erwerben, als die 
Unterstiitzung aus der Armenkasse betrug. AuBerdem wor man sich dariiber 
klar, daB die Armen nur durch ein sicheres Auskommen das Betteln ganzlich auf~ 
geben wurden. Dies war nur rooglic:h, wenn sie auf feste Betrage rechnen konnten. 
Daher bemiihte man sich., je nach dem Grad der Bediirftigkeit einen festen Unter~ 
stutzungsbetrag zu bestimmen, der re gel m a Big verabreicht wurde !6. Hierzu war 
erforderlidl , daB ein ausreimender Fonds zur Verteilung ver£ugbar war. Durch Aus~ 
sc:heiden der Arbeitsfahigen aus der Armenversorgung und durch Abweisung der 
fremdeo Bettler war ein Mehrbetrag gewonoeo, der den Gemeindearrnen zugute 
kam. Dennoch reichten die Einnahrnen aus den wac:hentlichen Kollekten des Armen~ 
kastens nic:ht aus, urn alle Bedurftigen in der gewiinschten Weise zu versorgen. 
Aus diesem Grunde forderte die Armeo~ uod Waisenhausdirektion, der in KasseI 
die Aufsich.t iiber das Armenwesen oblag, die Biirgerschaft wiederholt auf. ihre frei
willigen Gaben zu erhahen 27. Um bei den Sarnmlungen graGere Einnahmen zu 
erzieIen, griff man zu versmiedenen Mitteln. So wurde 1765 angeordnet. daB 
jeweils ein Ratsmitglied mit der Armenbiichse herumgehen so lite, um die Gebe~ 
freudigkeit der Burger aufzumuntern 28. Die Spenden wurden nicht mehr wie hisher 
stillschweigend in die Armenhlich.se getan, sondern muBten zur besseren KontroIIe 
in eine Liste eingetragen werden. Durch. Aufklarung liber den Verbleih der Kol~ 
lektengelder wo lite man die bffentlichkeit ebenfalls fur die Notwendigkeit der 
Armenfiirsorge interessieren. In der PoIizei- uod Commerzienzeitung wurden daher 

24 StAM GR 1262. 
25 Pol. u. Corn. Ztg. 1765. 204. 
26 HLO VI 435. 
27 Pol. u. Corn . Ztg. 1765. 204 ; 1766, 63 u. 462. - HLO VI 241 u. 435. StAM GR 10852. 
28 HLO VI 227 u. 241. 
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EinDahmen uDd Ausgaben des Armenfonds womentlich bekanntgegeben ! t . Der 
Burgersmaft soUteD auf diese Weise die erforderlidten Betrage immer wieder vor 
Augen gefUhrt werdeD. An verkehrsreidt.en Orten wie Post und Wirtshausem 
bramte man Armenbuensen an mit der bezeidtnenden Aufsenrift : "Fur die Armen 
zur Absmaffung des Gassenbettelnsl"" . Aum bei der landgraflimen Tafel im Bade 
Hofgeismar HeR man woenentlien zweimal die Armenbiich.se herumtragen 31, Zum 
Anspom fUr die iibrigen Einwohner wurden die Namen derjenigen, die durdt Ge~ 
scnenke und besondere Spenden den Armenfonds unterstiitzt hatten. offentlidt 
bekanntgemadtt 32. 

Obwohl man auf diese Weise kein Mitte! unversudtt gelassen hatte, die Ein~ 
nahmen des Armenfonds zu erhohen, nabmen dennodt die woenentlidten Spenden 
fur den Armenkasten ab 33, Die Waisenhausdirektion mu6te laufend erheblidte 
Betrage aus ihren eigenen Mitteln zur Versorgung der Armen zusenieBen 34 und 
sogar nodt ansehnlime Summen borgen 35. Urn die fur andere Zwecke bestimmten 
Mittel des Waisenhauses nidtt vollig zu ersmopfen, smlug die Armendirektion 
dem Landgrafen die Einfuhrung von Wodtensteuern vor. Nur ungern ging Friedridt 
auf diesen Vorsmlag ein. Er en"mloS sim aber smlie6lim dom. die Erhohung des 
Armenfonds, die er bisher dUf(n Appell an die dtrisdime Namstenliebe zu erreimen 
hoffte Sl, durdt die Strenge des Gesetzes zu erziden. Durdt Verordnung vom 6. 

August 1773 fiihrte er in Kassel die Armen s teuer ein 37• Hierbei blieb es dem 
einzelnen Burger sdbst uber1assen, die Hohe des Beitrages zu bestimmen. Indessen 
war jedermann durdt eine Subskription verpHimtet, seine selbst eingeschatzten 
Steuern punkdidt zu bezahlen. Wenn ein Burger die Subskription verweigerte oder 
im Verhiiltnis zu seinem Einkommen eine zu geringe Summe einzeidtnete, wurde 
die Hohe des Betrages durdt das Steuerkollegium festgesetzt. Durch diese MaB
nahmen waren der ArmenfUrsorge standige und sichere Einnahmen gewahrleistet . 
die bei saumigen Zahlern sogar zwangsweise eingetrieben werden konnten. 
Der Erfolg blieb nient aus. Durch die Einfuhrung der Armensteuern war der Beitrag 
der BUrgerschaft zur Armenkasse auf das Doppelte gestiegen. Deshalb braudttc 
das Waisenhaus fur die offentliche Wohlfahrtspflege zunachst nur nodt ge
ringe Sum men hinzuzufugen. Nach dem Vorbild der Stadt Kassel wurde nun audt 
in anderen hessischen Stadten die Erhebung von Armensteuern gefordert oder einge
fiihrt 38. AlIerdings gestaltete sidt die Armenversorgung in den folgenden Jahren 

29 Pol. u. Com. Ztg. 1766. 
30 H. Br u n n e r : ArmenpBege. Wohltatigkeits- und gemeinnutzige Veranstaltungen in der 

Residenzstadt Kassei (Kassel 1889) 2 5. 

11 HLO VI '41-
J2 Pol. u. Com. Ztg. 1764. 6 12. 
H Pol. u. Com. Ztg. 1766. 462. 
H W. J, C. G. Caspar so n : Abhandlung von der Verhiitung des Bettelns in einer Haupt ~ 

uDd Residenzstadt (KasseiI783) Anh. I. 
H StAM 12/ 8302 und 8303. 
3. HLO VI 24'. 
J7 HLO VI 707 f. - Brunner 24. 
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wieder etwas ungiinstiger, weil ein weiteres Ansteigen der Armenzahl uDd eine 
Abnahme der Armensteuern zu verzeidmen waren. Im allgemeinen war jedom die 
Armenfiirsorge durch die Einfiihrung der Armensteuern auf tine bessere finanzielle 
Grundlage gestellt. 

Zur gleidlen Zeit erfuhren die MaBnahmen gegen die Bettler wiederholt eine 
Versmarfung. Einheimisme Bettle r wurden von der StraBe aus sofort ins Zuchthaus 
gebracht. T raf man sie ein zweites Mal beim Betttln an, so wurden sie riicksichtslos 
aus der Stadt verwiesen 39• Fremden Vagabunden wurde def Aufenthalt im gesamten 
Staatsgebiet abermals verboten. Zur Qberwachung dieser Anordnungen wurden in 
den Stadten Polizeiknechte uod sogenannte Bettelvogte angesteUt. Als Aufsimts· 
organe hatte man vielfadt abgedankte Soldaten oder Arme genommen, die diesen 
Dienst fur einen geringen Lohn versehen muSten. Es ist daher nicht Zl' ver· 
wundern. wenn sie sim von den Bettlern bestemen lieSen und, anstatt gegen sie 
vorzugehen. mit ihnen gemeinsame Same madtten. 50 heiSt es in einem Beridtt der 
Kasseler Polizeikommission: .. Unter den Bettelvogten sind Iahme 50ffer und soldte, 
die mit 'den Bettlern teilen"40. Der namlassige Dienst der Betteivogte begunstigte 
also das Oberhandnehmen der Bettelei. Wollte man den Bettelverboten groBeren 
Nadtdrudc verschaffen, so muSte man die Armenvogte sorgfaitiger auswahlen. 
Als man 1773 die ZahI der Bettelvogte in Kassel von drei auf zwolf erhohte, wurde 
daher der Lebenswandel dieser Leute vor ihrer Einstel1ung genauer aIs bisher uber~ 
pruft'l. Es wurden ihnen hohe Strafen angedroht. wenn sie sich bei ihrem Dieost 
etwas zuschulden kommeo lieSen. 

Aul3erdem fuhrte Landgraf Friedrich 1773 zur besseren Oberwachung der Burger 
uod Fremden Quartierkommissare ein .4!. Die Stadt Kassel wurde in zwolf Bezirke 
eingeteilt. von denen jeder einem Quartierkommissar untersteUt war. Dieser hatte 
etw3 120 Hauser zu beaufsichtigen. lnsbesondere sollten die Kommissare die Miet· 
vertrage uberwamen und dafUr sorgen. daB sim keine Bettler in die Residenzstadt 
einschlidten .43. lndem die Quartierkommissare gleichzeitig das Herbergswesen und 
Gaststattengewerbe kontrollierten 44. bildeten sie eine Art Fremden· und Sitten· 
polizei. Sie waren z. B. verpflimtet. sich eingehend uber lebenswandel und Gewerbe 
eines jeden Einwohners in ihrem Bezirk zu unterridtten. Sie soUten versumen. 
liederlime Leute wieder zu einem ordentIichen Lehenswandel zurudczufuhren. AIs 
Quartierkommissare bestellte der Landgraf meistens Gemeindeburgermeister oder 
Ratsmitglieder, d. h. Personen. die bei der Bevolkerung in Anseheo standen und 
wohlhabend waren. Sie sollten nicht wie die Bettelvogte in Versuchung kommen, 
sich bestechen zu lasseD. 

Das Amt des Quartierkommissars war eine Nachahmung der Berliner .. Com~ 
missaires des quartiers". die Konig Friedrich 11. nach dem Vorbild der Pariser 

39 StAM GR 10726. 
40 StAM GR 1088. 
41 StAM GR 10726. 
42 ehenda. 
43 HLO VI 901 u. 1123. 
44 HLO VI 763, 962. 1036. 1089. 
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Polizei 1742 in PreuBen eingefilhrt hatte·6, Auch in Berlin sollten die Quartier
komrnissare nauf Handel. Wandel und Hantierung eines jeden Einwohners acht
geben""'. liederliches Gesindel und Bettler iiberwamen und die polizeilime Melde
pflimt a1ler Einwohner und Fremden beobadlten .7. 

Nach dem Beispiel der Residenzstadt filhrte der Landgraf in den groBeren 
Stadten des Landes wie Marburg, Rinteln, Schmalkalden und Hersfeld ebenfall. 
Kommissare ein·a. . 

Obwohl die Einfiihrung der Armensteuer. die Erhohung der Kanzleigebiihren 
zugunsten des Armenfonds·a und die strengen Ma6nahmen zur Oberwamung der 
Fremden und Bettler. wozu sogar das Verbot des Fastnamts- und NeujahrsbetteIns 
gehorte 60• viel dazu beigetragen hatten. das Bettelunwesen zu bekamp£en, so war 
die ganzliche Beseitigung desselben trotzdem nech nicht erreimt. Ganz im Gegen
teil waren die Bettlerzahlen nom weiterhin gestiegen. Ein Kasseler Polizeiberidtt 
aus dem l ahre 178 2 stellt fest: "Die StrafeH der BettelverordHuHg SiHd uHwirksam 
' " auch die hartere Zuchthausstra fe wollte das Obe/ nicht heben"", Ahnlich be
richtet Professor Ca s p a r se n, daB oft 30 bis 40 Bettler an einem Mergen in 
einem Bezirk der 5tadt ungehindert von Haus zu Haus betteln konnten 5! , Auch die 
Zahl der von der Gemeinde offiziell unterstiltzten ArmeD hatte weiterhin zu
genommen. So zahlte man in Kassel 176; )18 Wohlfahrtsempfanger. 178; hin
gegen etwa 8;0 63. Vergleicht man diese Zahlen mit aoderen Resideozstadten, so 
zeigt sim, daB sim das Armenproblem in Kassel dennoch sehr gfiDstig gestaltete. 
Wahrend in Kassel nur der 23, Teil der Bevolkerung auf Armenffirsorge aoge
wiesen war, wurden urn dieselbe Zeit iD Antwerpen 1/6. iD Brugge uber die Halfte. 
in Koln tIc uod io Hamburg 1/ 13 aner Einwohner zu den Armen gezahlt 5c. 

Urn des Bettelunwesens endgiiltig Herr zu werden, mamten die KasseIer Polizei
kommission und die Waisenhausdirektion dem Landgrafen 1782 den Vorsmlag, ein 
Arb e it s - uod Wer k h a u s einzurichten 66, Damit war der Losung des Armen
problems ein neuer Weg gewiesen. Die "gesunden und riistigen ArmeD" sollten 
nicht nur wie bisher zur Arbeit angehalten, sondern ihnen nun wirklich Arbeits
moglichkeiten ge,chaffen werden. Auch die . Gesellschaft des Adcerbaus und der 
Kunste" stelIte die Losung des Bettlerproblems mit der Preisfrage "Wie das Betteln 
in einer Haupt· und Residenzstadt abzuschaffen sei " im lahre 1782 zur Dtskus
sion 5t1, Der Preis wurde Professor Casparson zuerkannt. Dieser ging bei Betrachtung 

-'is O . H i n t z e : Die Behordenorganisation und die al1gemeine Staatsverwaltung Preu8ens 
im 18. lh. -+ Acta Borussica VI, 1 (Serlin 1910) 337. 
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der Bettlerfrage von dem Grundsatz aus, Hda/1 der;enige, welcher gesund 1st, nlcht 
ann sein konne" 51, Deshalb miisse man den Gesunden Gelegenheit zur Arheit 
geben . .. BeforderuHg von Fleip und Arbeit des Pobels", so hei6t cs in seiner Ab
handlung, "ist hejlt geringer Teil seil1er so schweren I1toralischel1 Verbesserung, uHd 
bettelHde Mapigganger sind gleidlSQm seine Hefe" 68 , Casparson spram also deut
lich aus, daB das Problem der ArmenHirsorge mit dem der Arbeitsbeschaffung cng 
zusarnmenhing. Daher forder te 3uch er die Errichtung eioes Arbeits- uDd Week
hauses. Insbesondere tea t er dafiir cin. daB die vieleo bettelnden Ki nder zur Arbeit 
erzogen weeden soU ten 59, Urn den Arbeitsanstalten den Absatz ihrer produzierten 
Waren zu sichern. wollte Casparson diese Institute durch Fachleute aus Industrie 
und Handel geleitet wissen 60. AuBerdem schlug er eine Zentralisation der Armen
ffirsorge vor 61. AUe Fonds und milden Stiftungen soU ten zusammengelegt werden. 
Zu diesem Zweck trat er fur eine dreifache Verwaltung der Armenfonds ein: 
1. Eine Generaldirektion soUte die Oberaufsicht uber die gesamte Wohlfahrtspflege 
ffihren. Ihr Fonds bes tand aus den allgemeinen Armensteuern. 2. Fur die Ver
waltung al1er besonderen Stiftungen war eine Spezialdirektion vorgesehen. 3. Dem 
Direktorium der Armenanstalten beabsichtigte er die Arbeitshauser zu unter
stellen 6!. Durch enge Zusammenarbeit aller drei Direktionen sollte vermieden 
werden. daB ein Armer aus mehreren Fonds gleichzeitig unterstutzt wurde. ohne daB 
die Direktoren der verschiedenen Fonds etwas davon wuBten. Was durm Spezial
fonds gegeben wurde. sollte am allgemeinen Fonds gespart werden 63. 

Am 28. Marz 1783 beauftragte Landgraf Friedrich eine Kommission. bestehend 
aus den Kriegsraten Korngiebel und WetzeI. Professor C as par so n und 
Rat Go e d d a us. nach Casparsons Plan ein Arbeitshaus in Kassel einzurich ten 64. 

Diese Kommission wurde ermachtigt. sich von alien Fundationen Verzeimnisse 
der durm sie versorgten Armen vorlegen zu lassen. Damit war der erste Smritt 
zur Zentralisation der Armenpflege ge tan. Gleichzeitig wurde die allgemeine 
Armenfursorge von der Verwaltung des Waisenhauses getrennt. Die gesamte Ver
sorgung der Armen ging an die Direktion des Arbeitshauses uber. Die Aufgabe des 
Arbeitshauses wurde in folgendem Programm herausgesteUt 65 : 

1. Alien. die arbeitswillig waren. soUte die Moglidtkeit zum Arbeiten gegeben werden. 
Arbeitsmaterial und Raume stellte man kostenlos zur Verfligung. Zuveriassigen Annen 
wurde auBerdem Heimarbeit gewahrt. 

2. MliSigganger solI ten im Arbeitshaus zur Arbeit angehalten werden. ledoch wurden die 
freiwillig Arbeitenden von ihnen ge trennt. indem sie besondere Arbeitsstatten erbielten. 

57 Casparson 7. 
58 ebenda 24. 
59 ebenda 32. 
60 Hess. Beitr. l SOS. 
61 Casparson 22 u. H. 
62 ebenda 48 H. 
63 ebenda 22 f. 
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3. Be:ttelnde Kinder fan den in diesem Institot Erziehung. Arbeit und Unterhalt. Es wurden 
fur sie Lehrer und Handwerksmeister angestellt. so daB sie beruflich ausgebildet werden 
konnten . 

Nach eingehenden Vorbereitungen nahm das Arbeitshaus Ende 1784 seine 
Tatigkeit auf. Der Landgraf hatte die Raumlichkeiten selbst zur Verfiigung ge
stellt. Die sogenannten .. Hausarmen", die regelmaBig bei bestimmten Familien mit 
deren Einverstandnis Gaben und Almosen bettelten, durften nun dieser Gepflogen
heit nimt mehr nachgehen, weil sonst viele Bettler unter dem Vorwand, daB sie 
bestellt seien, hatten weiterbetteln konoen. Wollte jemand dennom einem be
stimmten Armen eine besondere Gabe zukommen lassen, 50 muBte er seine Speode 
bei der Armendirektion abgeben, die dann das weitere veranlaSte. Wer trotzdern 
ehemalige Hausanne noch weiterhin privat unterstiitzte, muBte eine Geldstrafe 
gewartigen. 

Im Arbeitshaus befanden sich anfangs etwa 80 Erwamsene 88 und 120 Kinder 87. 

Das neue Insti tut erfreute sim bei Beginn seiner Ta.tigkeit groBer Volkstiimlichkeit. 
Es gingen viele Spenden von privater Seite ein. Ferner iiberwieseo die Logen nam
hafte Betrage oder veranstalteten zugunsten der Anstalt Konzerte 68. Indessen eot
sprach der Arbeitsverdienst der Arbeiter nidtt den Erwartungen. Es muBte bedenk
lim ersmeinen, daB das Arbeitshaus. das durch die zahlreichen Spenden im ersten 
1ahre seines Bestehens eineo erheblimen Obersd1U6 hatte, unter seinen Einoahmen 
von ungefahr 8500 Talern kaum 400 Taler durch die im Arbeitshaus verrichtete 
Arbeit zu verzeidmen hatte 89. Als in der namsten Zeit die " Warme des Publikums" 
nachlieB und demzufolge die Spend en seltener wurden, war die Arbeitsanstalt auE 
Zuschusse angewiesen, die sim jedoch vorlaufig in ma6igen Grenzen h ielten. Ober 
den Erfolg des Arbeitshauses beridttet das ,,1ournal von und fur DeutschIand", daB 
die Bettelei wenigstens filr kurze Zeit in KasseI beseitigt war 70. • 

Die Aufnahme vieler Kinder und lugendlicher in das Arbeitshaus beweist, daB 
die lugendfUrsorge als Teil der Wohlfahrtspflege ein ernstes Problem darstellte. 
Unter den zahlreimen jugendlichen Bettlern befanden sich viele elternIose Kinder. 
Die Waisenh5.user waren nidtt in der Lage. alle Waisen aufzunehmen. Zudem war 
die Behandlung in den Waisenhausern nimt gerade die beste, 50 daB die meisten 
Kinder froh waren, wenn sie das Waisenhaus verlassen durften. Landgraf Friedrich 
versuchte auch hier, Abhilfe zu schaffen. Er weilte oft im Kasseler Waisenhaus und 
bekummerte sich personlich urn die Versorgung der Waisen. Seine FUrsorge er ~ 

streckte sich sogar auf die geringsten Einzelheiten 71 . So stellte er den SpeisepIan 
filr das Waisenhaus selbst auf und lieB sidt laufend Uber die Zustande im Waisen
haus berichten. Die nicht in die Waisenhauser aufgenommenen Waisen neigten 
leic:bt dazu. der Bettelei zu verfallen oder auf eine sonstige Art zu verwahrIosen. 

66 Stein 135'. 
67 StAM GR 1088. 
68 Po!. u. Corn. Ztg. 1785', 208 u. 704. 
69 Stein lB . (Dies ergibt sicn aus einer Tabelle. ebenda.) 
70 lournall 07 85') 315. 
71 StAM GR 16 '2l. 
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Urn dies Zll vermeiden. widmete Friedrim dem Vormundschaftswesen be~ 
sondere Aufmerksamkeit. Bei seinem Regierungsantritt muBte er feststellen, daB 
Vormundscbaftsangelegenheiten wahrend des Siehenjahrigen Krieges sehr vernach
Iassigt worden wareD. In video FaIleD waren sie stit mehreren lahren unhearheitet 
liegengeblieben 72, Minderjahrige uod Unmilndige muSten oft jahrelang warten, bis 
ihnen ein Vormund bestellt wurde. 1767 heseitigte def Landgraf diesen Mi6stand. 
indem er bei den Regierungen in Kassel. Marburg uod Rinteln besondere Vor
mundschaftsregister uod -protokolle einfilhrte 7$ . Vormundschaftssamen muSten ven 
jetzt an vcr alIen anderen ProzeSangelegenheiten erledigt weedeD. Alle Unterbehor
den erhielten Anweisung. der Regierung unverzuglich mitzuteilen. wenn in irgend
einem Falle die Bestellung eines Vormundes notwendig war. Inzwismen aber muBten 
sich die namsten Verwandten oder Bekannten der Waisen annehmen. damit diese 
nicht bis zur offiziellen Bestellung eines Vormundes ohne Aufsicht und Pflege wareD. 
Zur besseren Kontrolle hatten die ortlichen Behorden vierteljahrlkn uber Pupillen 
uod Vormunder an die Regierungeo Berichte einzureichen 7". Durm diese MaB
nahmen war das Vormundsthaftswesen der staatlimen Aufsicht unterstellt. 

]m Jahre 1776 ging Friedrim nom einen Schritt weiter. Urn die vormundsmaft
lichen Angelegenheiten ganzlich von den ubrigen Geschaften der Regierungen zu 
trennen. Whrte er in den drei Provinzhauptstadten selbstandige Pupillenkollegien 
ein 75. Diese setzten sith jeweils aus dem Regierungsprasidenten und den Regie
rungsraten zusammen. An einem Tag in der Woche hielten sie als Pupillenkollegium 
unter Aussetzung aller ubrigen Regierungsgeschafte ihre Beratungen in Vormund
smaftssachen. 

In der Errichtung der PupilIenkoIlegien zeigt sich deutlich. daB der aulgekIiirt
absolutistische Staat die Wohlfahrtspflege als eine seiner vordringlichsten Aufgaben 
betrachtete uDd die Fursorge fur Arme und Waisen nimt mehr den Gemeinden 
allein uberlassen wollte. . 

Haben die bisher erwahnten MaBnahmen zum groBten T eil unmittelbar die 
Beseitigung des Bettlerunwesens oder die Versorgung der Armen mit ausreimenden 
Mitteln zum Ziele. so wollte man andererseits durch PraventivmaBnahmen einer 
Verarmung der Bevolkerung vorbeugen. Neben die direkte Armenfursorge tritt die 
propbyIaktische WohllahrtsplIege. die eine wesentliche Rolle im aul
gekUirt-absolutistischen Wohlfahrtsstaat spielt 78. Hierher sind z. B. aUe MaBnah
men zu zahlen. die Luxus und Versmwendungssucht bei den unteren Volkssmkhten 
bekiimplen soIl ten. WenngIeich hierbei wirtschalts- und handelspolitische Griinde 
an erster StelIe zu nennen sind. so dad der Wohlfahrtsgedanke keinesfalls uber
sehen und zu gering eingeschatzt werden. In den betreffenden Verordnungen wird 
sogar ausdrucklich darauf hingewiesen. einem weiteren sozialen Abstieg bestimmter 
Bevolkerungskreise entgegenzuwirken oder gewissen Berufsgruppen wieder auf-

72 StAM GR 1113 5. 
73 HLO VI 439. 
74 HLO vr HI. 51 9 u. 667. 
75 HLO VI 876. - StAM GR 11136. 
76 Uhlhorn 286. Koch 260. 
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zuhelfen. So wollte man durch Einschdinkung der .. K1eiderpracht"77 bei den unteren 
Volksschicnten, durch das Kaffeeverbot 78 und durch Beseitigung der dritten Feier
tage 79 die Leute hindern, Geld ftir unnutze Dinge auszugeben oder ihre Zeit in 
MuBiggang zu vertrodeln. Aus demselben Grunde wurden die GlticksspieIe ver
boten so. Nur das Lottospiel in Kassel und Marburg war den Landeseinwohnern 
erlaubt. Obwohl es an diesen beiden Orten im wesentlicnen ftir Fremde und Wohl
habendere gedacht war, stiftete es auch unter der armeren Bevolkerung viel Unheil , 
bis es von Landgraf Wilhelm IX. wieder ganz verboten wurde 81 . Ebenso hatte die 
Einschrankung der Kirmesfeiern 8! und die Beseitigung des sogenannten "Blauen 
Montags " bei den Handwerkern 83 den Zweck, nicnt durch unnotiges uod uber
miiBiges Feiern die Arbeit zu vernachlassigen. Versaumnis der Arbeit bedeutete 
Schrnalerung des Lohnes und konnte infolgedessen leimt zur Verarmung ftihren. 
Man erwog sogar, die Kirmesfeiern im ganzen Land auf ein und denselben Tag zu 
verlegen, darnit nicht Knechte und Magde von Woche zu Wome von einer Kirmes 
zur anderen ziehen konnten. 

Im weiteren 5inne sind ferner alle MaBnahmen, welme die Forderung vcn In
dustrie, Handel und Landwirtsmaft zum Ziele hatten. zur prophylaktischen Wohl
fahrtspflege zu rechnen. Landgraf Friedricn ist sich dessen bewuSt, wenn er in seinen 
.. Pensees" sagt : "Die ErridttuHg VO H Fabriken ist die Hutz/idtste Art zu geben; 
gewolfJ1lidt ist die Arbeit darin nidtt die besdtwerlidtste; Kranke und Sdtwadrt 
konHeH sie verridtten" 84. An einer anderen Stelle auSert Friedrich, daB die Bau
tatigkei t der Ftirsten ihren Volkern zurn Nutzen gereiche, weil die Armen dadurch 
ihren Lebensunterhalt fanden 8li. Tatsachlich war durch das Nadtlassen der Bau
tatigkei t in Kassel ein Steigen der Armenzahl zu beobamten 86. Als allgemeine 
praventive MaBnahmen mtissen weiterhin die Niederschlagung aller ruckstandigen 
Steuern am Ende des 5iebenjahrigen Krieges und der ErlaB der halben Kontribution 
von 1776 bis 1784 genannt werden 87• Ebenso waren die fursorglidten MaBnahmen 
zur Vermeidung einer Hungersnot wiihrend der MiBernten 1770/ 71 geeignet, Armut 
und Elend zu verhtiten. Wie groB die Not war, berichtet ein Kasseler Chroni st aus 
dem l ahre 1771 : "Das Brot und die Wecke sfnd so rare gewesen, dafJ vor den 
Biickerliiden, soweit sie uodt backen konHten, oft 30 bis 40 Mensdten bis zur Gare 
des Gebiicks gewartet habeH u

88. Mancher Burger habe oft zwei bis drei Tage keinen 
Bissen Brot im Hause gehabt. Durm weitsidttige Vorratswirtsdtaft und rechtzeitigen 

77 Berge, Innenpolitik (195"2) HO. 
78 ehenda 146. 
79 HLO VI 345. 
80 HLO VI '1 33, 636 f., 761, 1128 u. 1137. 
81 HLO VII 11. 
82 HLO VI 462. 
83 HLO VI 652. 
84 Landgraf Friedrich : Pensees § 28. 
8S" ehenda § 26. 
86 StAM GR 1088. 
87 Berge 32. 
88 Ph. Losch : Zwei KasseIer Chroniken aus dem 18. Jhdt. (Kassel 1894) 137. -

Berge 81 f. 
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Ankauf vcn Getreide linderte def Landgraf die Not uDd verhinderte. daB sim die 
MiBjahre zur Katastrophe 3U5wirkten, wie dies in anderen Staaten, namentlicb in 
Samsen. der Fall war. wo viele T ausende des Hungertodes starben B'. 

Ein weiteres Beispiel aus den zahlreimen Verordnungen ZUT Forderung des 
Bauernstandes moge das Bild der prophylaktischen Wohlfahrtspflege ahrunden. DUTch 
Viehseumen, MiBwams, Hagelschlag. Mausefra8 uDd Feuershrunste gerieten die 
Bauem oft in groBe Not, die meistens tine Verschuldung des Bauerngutes ZUT Folge 
hatte. Urn die BauernhOfe in soIchen Fallen vcr dem ganzlichen Ruin Zll TetteD, be
stimmte Landgraf Friedrich in der sogenannten ErlaBverordnung vcn 1776 to, die 
Bauern Zll unterstutzen. wenn sie ohne eigenes Verschulden in Not geraten waren. 
Hierbei setzte er nicht nur die Politik seiner Vorfahren fort. sondern erweiterte und 
verbesserte deren ErlaSverordnungen ganz erheblich. Nachdem die Smaden gesmatzt 
worden waren. muSten den Pamtern und Bauern die Steuern. Zehntabgaben oder 
Pachtgelder im Verhaltnis zum erlittenen Schaden ganz oder teilweise erlassen wer
den. Dabei wurde nimt se lten sogar ganzen Dorfern ein ErlaS der Kontribution oder 
Rentereiabgaben zugebiIligt. In solmen Fallen waren seIbst die Dorfhandwerker. die 
keine Landwirtsmaft betriebcn. von der SteuerermaBigung nImt ausgesdtIossen. 
weil sic infoIge der Notlage der ubrigen Dorfbewohner keine Auftrage erhielten 
und somit ihre Arbeits- und Verdienstmoglidtkeit eingesdtrankt war. WenD, ein 
Landwirt mehrere Stuck Vieh auf einmal oder kurz hintereinander verlor. so er
setztc ihm die Staatskasse ein DritteI des entstandenen Sdtadens; jedom mit dem 
Vorbehalt. daB der vergutete Betrag wirklim zur Wiederansmaffung von Vieh ver
wendet wurde. Friedrim forderte nun aUe anderen Zinsherrn auf, seinem Beispiel 
zu folgen Ill. Er wollte die ErlaBverordnung auf samtlime Grundherrsmaften aus
dehnen. Da aber die adligen Grundherren diesem Wunsche des Landgrafen nur sehr 
unwilIig nachkamen. erHeB er am 14. April 1778 112 eine Verordnung. durm die er 
aIle Zinsherren zum ErlaB der Abgaben in den oben erwahnten Notfallen ver
pflimtete. Die Landrate wies er an. streng uber die Durchfuhrung dieses Ediktes zu 
wamen. Diese durften zwar die Hohe der zu erlassenden Abgaben nimt selbst be
stimmen. dom soIlten sie die Interessen der Pachter uDd Bauern wahrnehmen und 
durch Vergleidt mit dem Gutsherrn einen angemessenen SteuererIaB oder Smadens
ersatz zu erzielen smnen. 

Unziihlig sind ferner die Unterstutzungen. die der Landesherr einzelnen Per
sonen oder ganzen Berufsgruppen zukommen lieS. wenn diese vorubergehend in 
Not geraten waren und zu verannen drohten. Diese Unterstutzungen hingen aber 
jeweils von der Gnade des Landesherrn ab und muBten in jedem Einzelfall neu 
gewahrt werden. Die Hilfe war also in das personlidte Ermessen des Landesfursten 
gestellt. der. obwohl groBzugig. von der Finanzlage seiner Kassen abhangig war. 
Die Unterstutzung durm den Landesherrn bot daher nicht in jedem Falle genugende 
Sicherheit. Man erstrebte daher feste Einrimtungen, die bei besonderen Notlagen 
oder plotzlimen Ungludc:sHiIlen sichere Hilfe leisten konnten. AU5 diesen Er-

89 K. Biedermann: Deutsd1land im 18. Jhdt. I (Leipzig 185'1) 345 . 
90 HLO VI 863 f . 
• , HLO VI 866. 
92 HLO VI 915. 
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wagungen heraus wurden Witwen- uod Waisenkassen gegrundet, die fur die Ange
horigen hestimmter Berufsklassen zustandig waren. In Hessen-KasseI hestanden 
solche Kassen fur die landgdiflichen Beamten und flir die Advokaten, ehenso 
fUr die Pfarrer und die Professoren beider Landesuniversitaten. Aum die General· 
Depositen· und Assistenzkasse vs, die im lahre 1774 gegrundet wurde, muS hi er 
erwahnt werden. 

AIs eine weitere Versicherung wurde die Feuerversicherung ins Lehen 
gerufen 94. Der Vorschlag ging hier von den Landstanden aus, die noch wahrend des 
Krieges auf dem Landtage vcn 1761 die Errichtung einer allgemeinen Brandver
sicherung gefordert hatten 95• Nach eingehenden Vorbereitungen rief Landgraf 
Friedridt am 27. April 1767 98 aUe Landeseinwohner zum Beitritt zur Feuerver
sicherung auf und ernannte den Minister v. Wulckenitz zum ersten Direktor dieses 
neu gegrundeten Institutes. Der Landgraf ging seinen Landeskindern mit gutem 
Beispiel voran, indem er einen groBen T eil seiner eigenen Gebaude versimern lieS. 
Die neue Einrichtung wurde von alIen Seiten der Bevolkerung sehr hegruBt. Der 
Versicherungsbeitrag war sehr niedrig und wurde jahrlkh als Umlage erhoben. Er 
richtete sich jeweils nadt den tatsiidtlidt entstandenen Brandschaden. T eilver
sidterung war ebenfalls moglidt. Das Interesse fUr die Feuerversicherung war im 
allgemeinen sehr groS. Smon nadt Il l ! lahren seit ihrer Grundung waren Gebaude 
im Werte von uber vier Millionen Talern versidtert V1• Nadt vier lahren zahlte man 
bereits 30000 Versicherungsscheine. In der Folgezeit stieg das versicherte Kapital 
standig an und betrug im lahre 1785 die hohe Summe von 17 Mill. Talern 98. 

Diese Zahlen beweisen, welch groBer Volkstumlidtkeit sidt diese Einr ichtung er
freute. 

Zwei weitere wohltatige Einrichtungen sind auf die personHche Initiative des 
Landgrafen zuruckzuflihren : Das Accoudtier- und Findelhaus und die Charite. 
In seinen "Pensees" weist Friedrich darauf hin, daB "Hidtts Hutzlidter" sei. "als 
EiHridttuHgeH, weld1e eHtweder fur die Erfeidttenmg oder die BedarfHisse des 
Volhes bestilHmtU seien. "DergleidteH siHd FiHdelhiiuser, bequeme uHd gesunde 
Zufludttsorre far die WaisfH, die Kranken. die [rreH " 99. Die Durchfuhrung dies er 
Grundsatze. die er als erstrehenswertes Ziel eines aufgeklarten Fursten hezeidmete. 
hedeutete auch fUr ihn selbst dn Prograrnm, das er zu verwirklichen suchte. 

Wahrend des Siebenjahrigen Krieges war eine aUgemeine Verwahrlosung und 
ein Sinken der Moral zu beobadtten. Ersdteinungen, die vor all ern durdt die An
wesenheit fremder Truppen hervorgerufen worden waren 100. 1762 kamen in Kassel 
auf 6 bis 8 Gehurten zwei uneheliche. Der Kindermord hatte erheblich zugenom
men lOt . Manches Madmen, das sich einen Fehltritt erlaubt hatte, war aus Furcht 

93 Berge 8S f. 
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99 Landgraf Friedrim : Pensees § S. 
100 H. Brunner : Kassel im Siebenjahrigen Kriege (KasseI188-4) 187. 101 ebenda 188 . 
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vcr deT offentlidten Smande nom ohendrein zur Morderin geworden. Urn den 
Kindermord einzuschranken. besdtloB Landgraf Friedrich, tin Ace 0 u chi e r - un d 
Fin del h a U 5 Zll eceiebten. Hierzu arheitete er personlich mehrere Entwurfe aus 102 . 

Vcn Braunschweig aus, wohin er wahrend des Krieges hatte Htichten miissen uod 
wo Zll derselhen Zeit tin Findelhaus eingerichtet word en war 103, eflieS er im Marz 
1161 tin Reglement flir die Griindung eioes solchen Institutes 104, das dem Kasseler 
Waisenhaus angescblossen, aber infolge deT Kriegswirren eest 1763 eroffnet wurde. 

ZUT Unterhaltung des Findelhauses stattete deT Landgraf das Waisenhaus mit 
verschiedenen Privilegien aus. AuGer einem landesherrlichen ZusmuB vcn jahrlich 
1000 Talern uDd reimlichen Zuwendungen zum Bau eines neuen Gebaudes in den 
lahren 1775 bis 1777 erhieIt das Waisenhaus ein Drittel aller eingehenden Ak
zisestrafgelder. 1763 lieS Friedrich zugunsten des Findelhauses eine Lotterie 
griinden 106. Zur gleichen Zeit wurde dem Waisenhaus der alleinige Verlag der 
.. Polizei- und Commerzienzeitung", des Staats- und AdreBkalenders und der Re
gierungsverordnungeD zugebilligt. 

Im ersteD lahre seines Bestehens wurde nUr ein einziges Kind in das Findelhaus 
eingeliefert 107. Die Kinder konnten mittels eines Drehrades, das von der StraBe 
aus zu bedienen war. unbemerkt in das Findelhaus geschaHt werdeD. Sie wurdeD von 
eigeDs dazu angestellten Ammen versorgt. Meistens blieben die Kinder im ersten 
Lebensjahr im Findelhaus. DaDach bramte man sie bis zum neunten Lebensjahr 
in Familien unter. wofiir diese ein Kostgeld erhielten. Wahrend dieser Zeit sorgte 
das Findelhaus auch fUr Kleidung und Schulgeld. Mit zehn lahren kamen die Kinder 
dann ins Waisenbaus. wo sie zur Erlernung eines Berufes vorbereitet wurden. 

Das Findelhaus wurde bald entgegen den guten Absimten seines Stifters miS
braucht. Die Anstalt war schon in den namsten lahren iiberfiillt. weil zu viele Kinder 
eingeliefert worden wareD. K. S t e in. der die Gesmimte des FindeIbauses ein
gehend dargestellt hat. gibt an. daB man 1780 48 Ammen benotigte. um die Find
Hnge zu ernahren. AuBer diesen muBten etwa 30 Kostfindlinge versorgt werden 107. 

Haufig wurden Kinder eingeliefert. die smon iiber ein halbes lahr alt waren 108. Um 
diese MiBbraume IU verhindern. sab man sim genotigt, das Drehrad wieder fort
zunebmen 109. Zur besseren Kontrolle wurden die Kinder von nun an mit Angabe 
ihrer Herkunft genau registriert. Hierdurm solIte vermieden werden. daB aus den 
Nambarterritorien Kinder in das Kasseler Findelhaus gebramt wurden. Da viele 
Kinder nackt und zerlumpt abgegeben wurden. muBte man annehmen. daB die mit 
der EinHeferung der Finde! beauftragten Personen die Mitgift der Kinder wider-' 
remtlich weggenommen hatten. Aus diesem Grunde gab man seit 1774 zur Kon-

102 StAM 4a/Gef. 90. 
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trolle fiir die Angehorigen die Findelkinder unter Angabe ihrer Mitgift offentlich 
in der Zeitung hekannt 110. 

Von den Findelkindern bliehen nimt viele am Leben. Meistens waren sie smon 
bei ihrer Aufnahme in das Findelhaus so schwach, daB sie bald starben 111, Des· , 
gleichen waren viele Kinder krank. Von 740 zwischen 1763 und 1781 eingebrachten 
Findelkindern erreichten nur 334 das siebente 11! und nur wenige das 14. Lebens
jahr 113, 1781 war nur noch der siebente T eH aller in das Findelhaus aufgenommenen 
Kinder am Lehen. So war dieses lnstitut von Anfang an ein volliger MiBerfolg. 
Nichts kennzeichnet dies besser als ein Berimt eines Mitgliedes der Waisenhaus
direktion, in dem es heiBt 114, das Accoumierhaus "wird zu eiJrem lJ.rstitut. woselbst 
die lfederlid1en Dirnen jl1re Ntederkunft l1altel1. nad1her ihre Khfder ins Piudelhaus 
praktfzferel1, il1re11 vorfgen sd1iiJrdlid1en Lebenswandel weiter fortsetzel1 uHd so 
wiederum zum Accoudtierlfaus eilen." 

Damit ist schon angedeutet. daB es mit der Entbindungsanstalt nimt besser 
stand. Das Reglement von 1761 sah vor, daB sich .. alle unebelich sich schwanger 
hefindenden Weibspersonen" drei Monate vor ihrer Niederkunft heim Direktorium 
des Accouchierhauses vorzustellen hatten, worauf sie in die Anstalt aufgenommen 
wurden. Arztliche Behandlung und Pflege wurden kostenlos gewahrt 116, Den im 
Accoudtierhaus entbundenen Frauen war die offentliche KirmenhuBe erlassen. Die 
einzige Gegenleistung der in die Anstalt aufgenommenen Frauen bestand in der 
Verrichtung von Hausarbeit, Flachs- und Wollespinnen. Flicken und Nahen. Die 
Bedingungen waren deswegen so glinstig gehalten, weil man moglichst viele Frauen 
im Accouchierhaus entbinden wollte; denn mit der Anstalt war noch der Neben
zweck verbunden, sie als Lehrinstitut fur Arzte und Hebammen Zll benutzen. Im 
Anfang nahm man daher jede Patientin gerne au£. Insgesamt wurden von 1763 bis 
1781 1533 Frauen in diesem Entbindungsheim enthunden 118. 

Wie das FindeIhaus wurde die Entbindungsanstalt spater ebenfalls miBbraucht. 
Es kamen namlidt viele Fremde aus den benachbarten deutschen 5taaten unter 
irgendeinem Yorwande nam KasseI. warteten dort im Accoudtierhaus ihre Nieder
kunft ab, lieferten ihre soeben geborenen Kinder im Findelhaus ab und ver
schwanden wieder heimlich liber die Grenze 117. Eine Dirne besaB sogar die Frech
heit, sich viermal in diesem Institut entbinden zu lassen. Es muBten daher MaB
nahmen ergriffen werden, die diese MiBbrauche abstellten. Von 1782 an durhen 
nur noch soIche Frauen aufgenommen werden, die von ihrer Heimatbehorde eine 
Bescheinigung uber ihre Bedlirftigkeit beibringen konnten H S. 

110 Pol. u. Corn. Ztg. 1774. 585. 
lit Stein 116. 
112 ebenda 118. 
113 Fischer 211. 
114 StAM GR 10852. 
115 HLO VI 20 E •• 487. Daruber hinaus erhielten die Frauen bei ihrer Aufnahme und 

wochentlich je einen halben. bei der Entlassung eincn ganzen Gulden. 
116 Stein 112. - Brunner 29. 
117 Stein 10S. 

11' HLO VI 10;! f, 



• 

HO Otto Berge 

lm ganze" gesehen war deT Erfolg des Accoudtier- UDd Findelhauses sehr frag
wiirdig. Der Kindermord wurde zwar eingeschrankt, aber dem Laster dafiir Vor
smub geleistet. Diesen Tatsamen kann man sidt nidtt verschlieBen, wenngIeicb deT 
Landgraf bei deT Griindung dieser Einridttung nur lautere Absimten hegte uDd aus 
humanen Grii nden zu belfen gewiIlt war. 

Ein weiteres Zeugnis flir die Fiirsorgetatigkeit des Landgrafen Friedrich ist die 
Errichtung eines groSen Krankenhauses. deT Ch a r i t e. 1772 wurde mit dem Bau 
dieser Anstalt var den T oreo deT Stadt Kassel begonnen. Aber eest 1785 konnte die 
Charite ihrer Bestimmung iibergeben weedeD. Zur Errichtung deT Gehaude hatte 
Friedrich eine ansehnlidte Summe zur Verfiigung gestellt. Weitere Betrage. die zur 
Verpflegung der Kranken, Besoldung der Arzte und des Personals oder zur Unter
haltung der Gebaude dienten. £lossen der Charite durm Erhebung von besonderen 
5teuem zu. So wurde z. B. def Chariteheller eingefiihrt, der kiinftig bei alien Haus
schlacntungen erhoben wurde 120. Zugunsten der Charite rouBten sicn femer die 
Brautpaare eine Art Hocnzeitss teuer gefallen lassen I f I , die nam dem jeweiligen 
Vermogen oder Einkommen der Neuverm5hlten ges taffelt war. Van 178 5 an erhielt 
die Charite nom die Einkiinfte aus der Hundesteuer 122. Die 5urnme aUer Einnahmen 
betrug jahrlkh 40 00 Taler 123. 

Die Charite konnte bis zu 400 Kranke aufnehmen. Unheilbare Kranke wurden 
jedocn abgewiesen 12 4. Das neue Krankenhaus war vor allem fur arme und unbe
mittelte Patienten vorgesehen. Ihnen wurde Pflege und arztlkne Betreuung kosten-
10s gewahrt. Handwerksburscnen, Knemte und Magde. die im Krankheitsfalle bei 
ihrer Herrsmaft keine Pflege hatten, fanden gegen geringes EntgeIt Aufnahme. 

Ahnlich wie das Findelhaus stand aum die Charite unter rein weltlicher Lei
tung. Das Krankenhaus hatte seine eigenen Arzte und eine eigene Apotheke. Der 
enge Rahmen der Gemeindefursorge wurde bei der Charite ebenso fibersmritten, 
wie es beim Findelhaus der Fall war. Beide Institute nabmen Patienten aus dem 
gesamten 5taatsgebiet auf. Das "Journal von und fur Deutschland " hebt lobend 
hervor, daB man sogar Fremden Aufnahme in das Krankenhaus gewahrte 125. 

Fruher wurden diese armen und kranken Geschopfe moglimst scnneIl wieder zur 
Grenze gebracnt, urn sie aus dem Lande zu entfem en. 

Oberblicken wi r das gesamte Gebiet der W o h I fah r t s p fI e g e mit seinen 
mannigfamen Erscheinungen, so HiBt sim fes tstellen, daB sim in der AufkHirungs
zeit ein grundlegender Wandel vollzieht. Diese Umgestaltung hatte sim zwar smon 
fruher angebahnt. trat aber in ihren Hauptlinien erst wahrend der Regierungszeit 
des Landgrafen Friedrich 11. klar hervor. Als charakteristiscbe Zfige konnen ffir die 
Wohlfahrt, pflege in jener Epoche folgende Momente herau' ge'tellt werden "': 

11 9 HLO VI 62 2. 
120 HLO VI 773. 
121 HLO VI 663. 
122 HLO VII 19. 
123 Journal von u. fur Deutsdtland I (1785") 331. 
12. StAM GR 1551. 
125" 10urnal I (1 789) 85 . 
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1. Das willkurlich.e Almosengeben wurde abge]ost durch. eine systematisch.e Annen~ 
fursorge. Diese bedingte eine zentrale Verteilung aller verfugbaren Mittel und eine indi~ 
viduelle Behandlung der Armen. Zu diesem Zwec:k wurde schHeSlich. im lahre 1792 die 
Oberarmendirektion 1!7 geschaffen. 

2. Die Annen wurden geschieden in Arbeitsunfahige, deren Anremt auf Unterstutzung 
man durchaus anerkannte. und Arbeitsfiihige. die man von nun an nich.t mehr zu den Annen 
zihlte. weil sie sich ihren Lebensunterhalt durch. Arbeit verdienen soli ten. Man begniigte 
sich nicht nur damit. letztere zur Arbeit anzuhalten. sondern versuch.te gleich.zeitig. ihnen 
Arbeit zu verschaffen. 

3. Die prophylaktische Annenpflege nahm einen wimtigen Platz innerhalb der Wohl~ 
fahrtsfursorge ein. Durch praventive MaSnahmen auf fast alIen 5ektoren der Innenpolitik 
wollte man die Ursachen der Armut moglimst in der Wurze] bekampfen . 

... . Neben die Gemeindefiirsorge trat die staatliche Annenpflege. wobei einige wohl
titige Einrichtungen ganz vom 5taat ubernommen wurden. Die kirmlimen Institutionen 
traten in der Wohlfahrtspflege allmahlich zuruc:k. 

S. In konfessioneller Hinsimt griff der Toleranzgedanke der Aufldarung auf das Gebiet 
der Wohlfahrtspflege uber. Bei den kirchlichen Annenanstalten spieite die Religionszuge~ 
horigkeit der Bedurftigen eine besondere RoUe. So gab es in Hessen reformierte und luthe
risme Waisenhauser. Bei der Aufnahme ins Findelbaus oder in die Charite war hingegen 
die Konfession der Hilfsbediirftigen nur von sekundarer Bedeutung. Im 5tiftungsbrief der 
Charite hieB es ausdriicklich. daB .. Kranke oboe alien Unterschied der Religion" aufge
Dommen werden sollten IfS. 

6. Der enge Rahmen der Gemeindefiirsorge wurde gesprengt. Es entstanden Anstalten. 
die Bediirftige und Kranke aus dem ganzen Lande uDd sogar Fremde aufnahmen. Die 
Landeshospitaler Haina uDd Merxhausen hatten hier smon friiher den Weg gewiesen I tV. 

Unter Landgraf Friedrich folgten in dieser Hinsimt wiederum die Charite und das Accou
mier- und Findelhaus. 

DaB viele Anregungen vom Landgrafen personlim ausgingen. bedarf keiner be
sonderen Erwahnung. AIs eifriger Verfemter des absoluten Wohlfahrtsstaates sah 
er in der Wohlfahrtspflege eine wesentliche Aufgabe seines Hirstlichen Amtes. Da 
er bei manmen Reformen tibereilt handelte oder zu weit ging, bei anderen wieder
urn auf halbem Wege stehen blieb. konnten Fehlsmlage und MiBgriffe nimt aus
bleiben. Dennom mtissen seine ehrlimen Bemtihungen anerkannt und seine vom 
Humanitatsideal der AufkHirung bestimmte Gesinnung hervorgehoben werden. 
Selbst beim Ausbau des Bades Hofgeismar vergaB er die Armen nimt. Er lieB hier 
fUr bedtirftige Kurgaste eine Garkiime einrimten. Zur Unterbringung der Armen 
wurde die Lempemiihle bei Hofgeismar ausgebaut. Niemand sollte durch die An
wesenheit fiirstlicher Kurgaste vomBesum des Bades abgehalten werden. Bei soImen 
Gelegenheiten wollte Friedrim .. se1bst ein sorgfaltiges Auge darauf nehmen, daB 

126 Vergl. auch Kom. wo dieselben Grundzuge in anderen Staaten beobamtet werdeD. 
insbes. 135-268 u. 148 f. 

127 U. Fr. Ko pp: Handbum zur KenntniS der Hessen-Casselschen Landesverfassung und 
R.dt,. I (1796) 2SS. 
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allee ,gene' verbannt blithe uDd jedermann seine GemacnHcbkeiten so gut tunlidl 
baben moge" n0, 

Aus den bisherigen DarIcgungen geht hervor, wie 5ehr der Landgraf bemuht 
war, Not UDd Elend III mildern UDd den Wohlstand seines Volkes I II heben. Den~ 
nom steht def Flirst def .. salus populi" rumt ganz uneigennutzig gegenuber. Wenn 
Kopp die Aulgaben der hessismen Landr.te damit umreiSt. daS sie .d.s Gliick der 
Untertanen" wie auch die .. Gegenverpflichtungen derselben Zll fordern '" hatten l~U. 
so ist dieser Grundsatz bezeichnend fur die PoHtik des absoluten Wohlfahrtsstaates. 
Das Staatsinteresse verlangte JeistungsHihige Steuerzahler. Von einer verarmten 
Bevolkerung konnte man abeT in dieser Hinsicnt Dimt viel verlangen. Aus diesem 
Grunde gehen offentliche Wohlfahrt uDd Staatsinteresse eine enge Verbindung 
ein. Ganz kIar kommt dies in der oben erwahnten .. SteuererlaBverordnung" von 
1776 zum Ausdruck. Als Grund fUr den Steuererla6 wird angegeben, .. dap die U.tter
fallen konservieret uud il1l Sraude bleiben Il1ogeJl, die sdtuldlge Praestanda (=A b
gabeH) uHd aHdere Dieusrleisttmgen /ernerl1i11 abzutragen und zu verridtten"13!. 

HI. Die Neuordnung des Medizinalwesens 

Wie in der Wohll.hrtspflege vollzog sim aum aul dem Gebiete des Gesund
heitswesens unter der Regie rung des Landgrafen Friedrich 11. ein grundsatzlicher 
Wande!. Angeregt durm den Wohlfahrtsgedanken der Aulklarung. widmete Fried
rich gleich anderen Fiirsten und Staatsmannem jener Zeit dem Medizinalwesen be
sondere Aufmerksamkeit. In der Praxis wirkte sim dies in einer Reihe von neuen 
Medizi nalgesetzeD aus 133. Hierbei muB nachdrlicklich auf die beiden Verord
nUDgen von 1767 und 1778 hingewiesen werden, durm die das Medizinalwesen in 
Hessen- Kassel dne vollige Umgestaltung erfuhr. 134. 

Zunachst gaIt es, "der ohne Scheu getriebeneo" uod nverde rblimen Pfuscherei" 
entgegeozutreten, die besonders durch die Wirren des Siebenjabrigeo Krieges urn 
sich gegriffeo hatte. Gerade auf dem Gebiete des Medizioalwesens konnten Un
wissenheit und Leichtglaubigkeit der Laien sowie die Nodage der Kranken alIzu 
Jeicht mi6braucht werdeD. Hier griff der Landgraf personlich ein, urn das Yolk vor 
Betriigereien zu schlitzen. 1766 forderte er vom Kollegium Medicum, das 
schon seit 1616 aIs oberste Medizinalbehorde in Kassel bestand 135, einen Entwurf 
zu einer neuen Medizinal- uod Hebammenordnung 138. Mit Beteiligung der Regie-

!l0 Po!. u. Com. Ztg. 1767. 114. - StAM GR 1291. - Po!. u. Com. Ztg. 1770. 
242 I. - StAM GR 1180. - Po!. u. Com. Ztg. 1770. 342 I. 

131 U. Fr. Kopp : Von den Landraten -+ Teutsdles Staatsmagazin (1796) 127. 
132 HLO VI •••. 
113 Vergl. hierliber Fisdler 141. 
134 HLO VI "1 69-493 u. 919-954. - Einen kurzen Uberblick liber das Gesundheitswesen 

in Hessen bietet H. Braun ~ Hessenland 17 (1903) 102-104, 126-128, 144- 145; 
Braun besduankt sidl auf eine Wiirdigung der Verordnung von 1778. Er hat keine 
ardlivalisdlen Quellen benutzt. 

13S HLO I S.3 I. 
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rung zu Kassel und der medizinismen Fakultaten der Universitaten Marburg und 
Rinteln kam die neue Verordnun g vom 21. D e zemb e r 17 67 zustande. 

Diese kniipfte an fruhere Medizinalgesetze an uDd stelIte nam dem Kriege 
wieder geordnete Verhaltnisse her. Die Organisation des Medizinalwesens wurde 
von friiher her beibehalten. Danam war im Niederfurstentum, das damals die 
weitere Umgebung von Kassel umfaGte, das Kollegium Medicum in KasseJ zu
standig. Die Grafsm aft Smaumburg, die zu jener Zeit zum bessism en T errite rium 
geborte, wurde in alien gesundheitspolitismen Angelegenheiten von der medizi
nismen Fakultat in Rinteln betreut. Im Oberfiirstentum, das sim auf die Gegend 
urn Marburg erstreckte. war die medizinisme Fakulta t der Marburger Universita t 
in ~lIen Fragen des Medizinalwesens zustandig. Es gab also keine zentrale Medi
zinalbehorde fur das gesamte Staatsgebiet. Solange aber alle gesundheitspoliti
smen Angelegenheiten von drei nebengeordneten Stellen geregelt wurden, konnte 
keine Einheitlidtkeit des Medizinalwesens erzielt werden. Sehr leimt konnte dies 
der Same selbst zum Namteil gereidten. Als weiterer Mangel stellte sidt heraus, 
daB den drei erwahnten Aufsimtsorganen keine ]urisdihtiol1sgewalt auf dem Ge
biete des Medizinalwesens zugebil1igt war, obwobl man dies bei Abfassung der 
Medizjnalordnung nam dem Vorbild des preu6isdten Medizinalgesetzes von 1725 
erwogen hatte 131. 

Offenbar war dem bessisdteo Edikt von 1767 nicht der erwartete Erfolg be
sm ieden. Daher kam es im }ahre 1778 zu einer "Erneuerten und erweiterten Medi
zinalordnung". Hierbei wurde die Medizinalordnung des Bistums Munster zu
grunde gelegt, die dort ein lahr zuvor erlassen worden war 138. Diese hatte der da
malige Leibarzt des Bismofs, Christoph Ludwig Ho ff ID ann ua. entworfen. Heff
mann weilte im Sommer des lahres 1777 im Bade Hofgeismar. wo er dem Land
grafen die Vorteile der Munstersmen Medizinalordnung darlegte 140. 

In der Medizinalverordnung ven 1 7 78 traf Landgraf Friedrich zunam st 
einige wesentliche organisatorisme Neuerungen. Das Kollegium Medicum in Kassel 
wurde jetzt die oberste Zentralbehorde fur anes. was das Gesundheits- und Medi
zinalwesen betraf. Der Zustandigkeitsbereich des Medizinalkollegs erstreckte sich 
nunmehr auf all e zur Landgrafschaft geborenden Landesteile. Ferner wurde das 
Kollegium durm Aufnahme neuer Mitglieder erheblich erweitert. AuGer den Pro
fessoren der medizinischen Fakultat des Kasseler Karolinums. die smon vorher 
dem Kasseler Kollegium Medicum angehort hatten, ernannte der Landgraf die 
ordentlichen Professoren der medizinismen Fakultaten in Rinteln und Marburg 
zu Mitgliedern der neuen Medizinalbeborde. Da aber die Professoren aus Marburg 
uod Rinteln wegen der groBen Entfernung nimt an den Sitzungen in Kassel teil
nehmen konnten, gal ten sie als zwei besondere Deputationen der Kasseler Zentral
behorde. Wimtige Angelegenheiten wurden ihnen zur Abgabe ihres Gutamtens 
zugesandt. Durch diese Mitarbeit leisteten die Professoren der beiden Landesuni
versitaten dem Medizinalkolleg wertvolle Dienste. AuBerdem war es Landgraf 

137 ebenda. 
13 S Fisdter 45' . 
13 9 ADB Xll 575. 
140 Fisdter 46 . 
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Friedrich geiungen, beriihmte Arzte nach Kassel Zll holeD. Es seien hier nur der 
Gynakologe G. W. Stein 141 uod der Anatom S. Th. Sommerring 142 genannt,die 
beide in der neuen Landesbehorde fiihrend tatig wareD. Dariiber hinaus sudtte man 
Verbindung mit namhaften auBerhessischen Fachgelehrten, die def Landgraf viel
Earn Zll Ehrenmitgliedern des Kollegs emannte. Femer stattete er die oberste Ge
sundheitsbehorde mit groBen Vollmachten aus. Zu diesem Zweck wurde sie dem 
Landesherrn unmittelbar unterstellt. Ein von ihm aus der Reihe der Minister be
stellter Prasident fiihrte in seinem Auftrage die Oberaufsidtt uber diese Behorde. 
Fur die laufenden Gesmafte waren ein Direktor uDd eio Vizedirektor verantwort
lich. die von den ordentlidten Mitgliedem des Kollegs gewahlt wurden. Wie widttig 
dem Fiirsten die Neuordnung des Medizinalwesens war, geht auch daraus hervor, 
daB er dem Kollegium Medicum die Berechtigung erteilte, "aUe in das Sanitats
wesen fallenden Sachen" im Namen des Landesherm verfiigen zu diirfen. Die 
Frage der lurisdiktion wurde jetzt gleichfalls gekliirt .• Alle Sachen und Personen. 
soweit sie das Medizinalwesen" betrafen, wurden "von der gemeinen Gerichtsbar
keit eximiert und ihnen beim Kollegium Medicum ihr Forum privilegiatum" ange
wiesen. Als Redttsberater erhielt die Medizinalbehorde einen Regierungsbeamten 
zugeteilt. Dieser muBte bei aUen auf das Medizinalwesen beziiglichen Rechtsfragen 
sein Gutachten abgeben. Desgleichen hatte er den Vollzug der Strafen zu iiber
wachen, die das MedizinalkolIeg bei Obertretung der Medizinalgesetze verhangt 
hatte. Gegen die Entsdteidungen der Medizinalbehorde waren keine Appellationen 
oder andere Rechtsmittel zugelassen. Nur unmittelbare Eingaben an den landes
herm blieben gestattet. Die iibrigen Regierungsbehorden und Verwaltungsorgane 
wurden angewiesen, bei aUen das Medizinalwesen betreHenden Fragen den Rat 
od er die Entsdteidung der Medizinalbehorde einzuholen und sidt bei ihren MaS
nahmen nach deren Besdtliissen zu richten. Von einer zentralen Aufsichtsbehorde, 
die derartig durch Fadtleute erweitert und mit Vollmamten ausgestattet war, konnte 
man wirklim das Beste erwarten. 

Der Aufgabenbereich des KolIegium Medicum bestand in der Ober
wachung des gesamten Medizinal- und Gesundheitswesens. Im einzelnen oblag ihm 
die Verantwortung dafiir, daB keine Seumen nam Hessen eingeschleppt wurden. Bei 
dem geringsten Verdacht van Epidemien muSteD MaBnahmen getroHen werden, urn 
jene so bald wie moglidt einzudammen. In solchen Fallen hatten Mitglieder des 
Medizinalkollegs sofort ins Land zu gehen, urn an Ort und Stelle geeignete Gegen
maJ3nahmen zu veranlassen 143. Ober ihre Tatigkeit muBten sie dann laufend an die 
Kasseler Behorde berh.i1ten. Den von einer Epidemie betroHenen Einwohnern wur
den Arzneien unentgeltlich aus der Hofapotheke verabreidtt 14f.. In Verbindung 
damit erfolgte die arztlidte Betreuung auf Kosten des Landesherrn. Haufig erhielten 
die Rekonvaleszenten sogar Getreidespenden und andere NahrungsmitteI aus Mit-

141 ADS XXXV 613 I. 
142 ADS XXXIV 610 I. 
].43 StAM GR 952, 9S3. 963, 964, 1206. 
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teIn der Kriegs- und Domanenkammer; denn vielfach waren Hunger und Armut die 
Ursaene soIener Epidemien 146. 

Es gaIt vor allem auen, die Bevolkerung liber das Erkennen und Bekampfen von 
Seuenen aufzuklaren. Dies gesenah duren Herausgabe gedruckter Merkblatter, die 
wiederhoIt sogar von den Kanze1n verlesen werden muSten 14&. So erschien 1778 ein 
. gedruckter Unterrimt" mit dem Tite1: "Wie der U,ftertan bei allerltaJld ih», zu
stopenden Krankheiten die riditlgen Wege uHd die besten Mittel, seine verlorene 
Gesundheit wiederzuerlaHgen, tref/en kaHH"147. Mehrmals wurde ferner eine An
weisung liber "die Rettung der durm Erdrosselung, Kalte oder Erstickung verun
gllickten Mensmen U bekannt gegeben 148. Sie bestimmte, daS demjenigen, der aIs 
erster einem auf diese Weise in Not geratenen Mensmen Hilfe brachte. auf eine 
Belohnung von zehn Talern Anspruch habe. Es soUten unverzliglich MaBnahmen 
in die Wege geleitet werdeD, den Verungluckten zu retten. Keinesfalls durfte wie 

. bisher mit Wiederbelebungsversumen gewartet werden, bis ein Arzt zur Stelle oder 
eine polizeilkhe Untersuchung erfolgt war. Dies gait insbesondere fur soIche Per
sonen, die den Freitod durch Erhangen oder Ertrinken gesucht hatten. Fur die Ret
tung Ertrinkender wurden ebenfalls hohe Priirnien ausgesetzt 14g. Wie sehr Landgraf 
Friedrich personlich an deraetigen Fragen interessiert war, geht aum daraus hervor, 
daB er z. B. nam der Lektliee von zwei franzosischen Abhandlungen liber Wieder
belebungsversuche das Kollegium Medicum anwies, einen Auszug .. zum gemein
nutzigen Gebrauch" aufzusetzen 160. 

Die Medizinalbehorde filhete ferner die Aufsicht ilber aUe Mineralquel1en im 
Lande 151. Neu entdeckte Mineralwasser muSten von ihr untersucht weeden, urn sie 
fiir Heilzwecke nutzbar zu macheD. Sehr fortschrittlich und fast modern mutet der 
Gedanke an, sogenannte Berufskrankheiten zu bekampfen. Arbeiter, die in Berg-. 
SaIz- und Alaunwerken beschaftigt waren, unterstanden der besonderen Filrsorge 
des KoIlegs. Daher soU ten die "dienlichsten Mittel" ausfindig gemacht werden, urn 
Arbeiter und Bevolkerung vor Blei- uDd Arsendarnpfen zu schlitzen 152. 

Neben diesen aUgemeinen gesundheitspolitischenAufgaben hatte dasMedizinal
kolleg insbesoDdere aUe Personen zu iiberwachen, denen die Gesundheit der Be
volkerung anvertraut war. Es hatte die Patente filr Arzte, Wundii rzte, Geburts
heIfer, Hebammen und Apotheker auszustellen. Alle, die einen dieser Berufe aus
iibten, hatten sich vor ihrer Approbation einer eingehenden Fachprilfung vor der 
Medizinalbehorde zu unterziehen. Um das Obel der Pfuscherei bei der Wurzel zu 
fassen, wurde 1778 sogar angeordnet, daB sich alle Arzte und Apothekee, selbst 
wenn sie schon jahrelang praktiziert hatten, nochmals zur Prufung zu stellen 

145 StAM GR 13 446. § 20. 
146 HLO VI 29 f., 53 f., 820 f., 851 f.: Pol. u. Corn. Ztg. 1778, 686: 1780, 587 : 178 3, 

685: 1784, 270. 
141 HlO VI 954. 
14. HlO VI 658 E.; Pol. u. Com. Ztg. 1114. 102; 11'4. 119. 
149 StAM GR 10581. 
150 ebenda. 
151 HlO VI 414. 
152 HlO VI 922. 

10 ZHG 65/66 



146 Duo Berge 

hatten 153. WeT eine solche Wiederholung des Examens verweigerte, dUffte kunftig 
seine Praxis nicht mche ausiiben. GemaB dem Hoffmannscnen Plan wurden die 
Afzte nach ihren Fahigkeiten uDd Kenntnissen in sechs Stufen klassifiziert. Der 
sechsten uDd fiinften Klasse gehorten die sogenannten "empirischen'" Afzte an. 
Sdlwierige Krankheitsfalle durften sic nimt behandeln, da sie nkilt " tiefer in die 
Medizinalwissenschaft eingedrungen" wareD. Die vierte bis eeste Klasse biIdeten 
die .. griindlichen" Arzte, die sidt von Stufe Zll Stufe dUTch umfangreicheres Wissen 
uDd Konnen auszeidtneten. In die eeste Klasse sellten nur soIche Afzte aufge
Dommen weedeD, die sidt durdJ. Forschungsarbeit auf irgendeinem Gebiete des 
Medizinalwesens besonders verdient gemacht hatten. Urn die Bevolkerung Uber die 
Fahigkeiten cler Arzte aufzuklaren, muBten die Arztpatente, in die auBer der 
Klassi6zierung das jeweilige Spezialgebiet eingetragen wurde, bei den ortlichen 
Behorden deponiert werden. leder BUrger hatte das Recht, die Arztpatente dort 
einzusehen. AUe Landeseinwohner sollten wissen, wem sie Gesundheit und Leben 
anvertrauen konnten. Den Arzten wurde es streng untersagt, Krankheiten zu heilen, 
zu deren Behandlung sie nicht durch ihre Approbation berechtigt waren. Nur in 
auBerordentlichen Notfallen durfte von dieser Bestimmung abgegangen werden. 
Hierbei muBte der Arzt einer unteren Klasse einen Kollegen einer haheren Klasse 
zu Rate ziehen und nach dessen Anweisungen arbeiten. lm Interesse der Patienten 
wurden die Arzte wiederholt zur Zusammenarbeit aufgerufen und dazu aufgefordert, 
personliche Feindschaften hinter ihre Berufspflichten zuriickzustellen. Auch gegen 
Streitigkeiten, welche die Arzte wegen Meinungsverschiedenheiten Uber Krank
heiten haufig an den Krankenbetten austrugen, wurde eingesduitten. Ebenso wurde 
die berufliche Smweigepflimt erneut eingescharft. Ganz aIlgemein soUte das Prinzip 
beobamtet werden, daB der Wundarzt nur die auBerlichen und der Arzt nur die 
innerlichen Kuren vorzunehmen hatte. Es wurde somit aIles getan, damit eine 
Schadigung der Patienten verhiitet wurde. Urn einer materiellen Oberforderung der 
Kranken vorzubeugen, wurden die Honorare fUr die Arzte von Staats wegen mehr
fach festgesetzt und bis ins einzelne geregelt. 

Dem MedizinalkoIleg oblag auBerdem die OberprUfung aHer ins Land kommen
den Fremden, die irgendwelche unbekannten Medikamente anpriesen oder vorgaben, 
Krankheiten durm besondere HeiIverfahren zu kurieren. le nam dem Gutachten 
der Behorde wurden solche Fremde durch Bekanntmachung in den Zeitungen emp
fohlen, oder es wurde vor ihnen gewarnt. Nicht selten wurden sie des Landes ver
wiesen, urn ihnen ihr schandliches Handwerk zu legen. 

Die Bedeutung all er dieser Verordnungen laBt sich erst dann in voIlem Umfang 
ermessen, wenn man bedenkt, wie weit die Kurpfuscherei damaIs verbreitet war und 
selbst an manmen FUrstenhofen sich Iebhaften Zusprumes erfreute 164. Pfuscner uod 
Quacksalber hatten vielfam leichtes Spiel. weil der medizinisme Aberglaube in 
vieleo Kreisen der Bevolkerung, vor all em auf dem Lande, nom sehr lebendig war. 
Man muBte daher auch den Aberglauben bekampfen. Nur durch bestiindige Auf
klaruog konnten Ieichtglaubige Leute davon iiberzeugt werden, daB es besser war, 
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einen approbierten Arzt aufzusumen, als Mensmen und Yieh durch eine Biichse 
"Teufe1spulver u und durch einen "Erbschliissel u kurieren zu lassen ; denn auf diese 
seltsame und geheimnisvolle Art "heilte U in jener Zeit ein Bauer, der in der Um
gebung von Kassel als "T eufelsbanner" sein Unwesen trieb, alle Krankheiten t:i5 . 

Er hatte dabei groBen Zulauf aus all en Bevolkerungsschichten. 
Nicht nur die Oberp riifung, sondern aum die Yerteilung der Arzte auf das 

gesamte Staatsgebiet wurde vom Kollegium Medicum zentraI geleitet. Hierbei war 
auBer der Frage, ob die existentiel1e Grundlage einer Arztpraxis gesichert war, die 
S~rge fur das Yolkswohl rnaBgebend. Es wurde sehr darauf geachtet, daB sich nicht 
an einem Orte Zll vie1e Arzte niederlieBen, wahrend es anderswo an soIchen feblte. 
Urn eine ausreimende Versorgung der Bevolkerung rnit tuchtigen Arzten zu gewahr
Ieisten, solIte nicnt nur die Zahl der Arztstel1en an einern Orte vorgeschrieben 
werden, sondern audl eine gleichrnaBige Yerteilung der verschiedenen Klassen der 
Arzte und Spezialarzte vorgenommen werden. Hierdurdt wollte man vermeiden, 
daB in irgendeiner Gegend des Landes nur schlechte Arzte (d. h. fUnfte und 
semste Klasse) erreichbar waren. Obwobl man darauf sah, daB die Arzte ge
nugend Einnahmen bezogen, urn frei von wirtsmaftl im en Sorgen ihren Beruf 
ausiiben zu konnen, so wurde es dennocn gefordert, wenn ein Arzt einer hoheren 
Klasse sicn an einem Orte niederlieB, wo senon genugend Arzte unterer Klassen 
ansassig waren. Die Arzte der ersten his dritten Klasse erhielten daher die Be
rechtigung, sich an jedem beliehigen O rt im Lande niederzulassen. Durch diese 
MaBnahme konnte zwar der tiichtige Arzt seinern weniger geschickten Kollegen 
"das Brot nehmen u

• "AIlein, es ist besser", so hieB es in der Yerordnung, ,.daB ein 
od er der andere Arzt, aIs daB das Publikum leidet U156• AuBerdem wol1te Landgraf 
Friedrich besondere Leistungen und Fahigkeiten belohnt wissen. Es war seine Ab
sicht, unter den Arzten der verschiedenen Klassen einen gesunden Wettbewerb 
auszulosen. Die sogenannten .. empirischen" Arzte soli ten angespornt werdeD. sim 
mehr Kenntnisse anzueignen, urn dadurdl in hohere Klassen aufzusteigen. Dies war 
Damlidl ohne weiteres rnoglidl uod wurde sogar begunstigt, indem das Medizinal
kolleg derartige Erganzungspriifungen unentgeltlim abnahrn. Gleichzeitig wurden 
die Ausbildungs- uod FortbiIdungsmoglkhkeiten fur Arzte, namentlich in Kassel. 
verbessert. So fand die Kasseler A n a tom i e in Landgraf Friedrich einen zweiten 
Begriinder. Urn ihren Ausbau erwarb sich Sornmerring groBe Verdienste. Der 
Bot ani s c h e G art e n wurde unter Leitung von Professor Bottger erheblich er
weitert. Auch das neu erridnete Accouchierhaus muB in diesern Zusammenhang 
erwahnt werden. 

Auf dem Gebiete des H e bammenwe sen s machten sich die Reformen eben
fall s bemerkbar. Landgraf Friedrich war sich dartiber im klaren, daB hier die besten 
Verordungen nichts halfen. wenn man nich t zunachst einmal flir eine grtindliche 
Ausbildung der Hebammen sorgte. Die Entbindungsanstalt bot hierzu die beste Ge
legenheit. Der Gedanke, die Accouchicranstalt als Ausbildungsstatte fur Studenten 
nnd Hebammen zu benutzen, hatte von Anfang an bei der Grundung dieses In-

H 5 K. M o nch : Medizinischer Aberglaube ..... Hess. Beitr. I. 559-575, bes. 562. 
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stitutes eine wesentliche Rolle gespielt 151 , Durdt Verordnung vom 21. Dezember 
] 767 wurde diese Anstalt Zll einer .. allgemeinen Hebammenpflanzsdtule" er~ 
weitert 138, Ocr Gynakologe S t e i n hielt fur die Ausbildung der Hebammen be
sondere Kurse ab. Zu se iner Unterstutzung wurde 1780 Professor Bottger 159 an 
dieses Institut berufen. Die Hebammenkurse bestanden in je einem balhen lahre 
theoretischen uod praktischen Unterrichtes. Modelle, anatomische Demonstrationen 
uod Hospitieren in cler Entbindungsanstalt bUrgten fur eine griindlkhe Ausbildung. 
Den Lernenden karnen gle im zeitig die Forschungen des Professors Stein zugute. 
Dieser harte 1770 ein .. Lehrhudt der GebunshiIfe" herausgegeben 160. 1772 erfand 
er den ees ten deutschen Beckenmesser und konstruierte einen Deuen Geburtsstuhl. 
Den Hebammen wurde der Untcrricht kosten los erteilt. Urn auch die Hebammen im 
Lande berufiich weiter fortzubilden, muBte das Kollegium Medicum auf Anweisung 
des Landgrafen ein .. Hebammenbuch" cntwerfen. das als Nachschlagewerk benutzt 
werden konnte. 

Organisatorisch wurden auf dem Gebiete des Hebammenwesens 1778 einige 
Neuerungen getroffen. Alle vom Medizinalkolleg approbierten Hebammen hieBen 
von nun an Geburtshelferinnen. Sie wu rden wie die Geburtshelfer nach ihrcn Fahig. 
keiten in zwei Klassen einges tuft. Die Ausbildung der GehurtsheIfer und ~he1ferin· 
nen fand kiinftig fur das ganze Land in Kassel statt. Zu diesem Zwecke hatten die 
Gemeinden. die Hebammen benotigten. auf ihre Kosten geeignete Personen zur 
Ausbildung nach Kassel zu schicken, wo diese dann als Lehrtomter im Entbindungs· 
haus arbeiten muBten 16 1. Offenbar ist dieser Plan nicht mit Erfolg durmgefuhrt 
worden; denn anstatt mit den Lehrtochtern abzuwechseIn. versahen viele Jahre 
hindurch ein und dieselben Hebammen den Dienst beim Accouchierhaus 182. Hinzu 
kommt, daB den Stadten und Amtern eine derartige Ausbildung ihrer Hcbammen 
zu kostspielig war. Daher plante Friedrich, diese Ausgaben aus einer Hebammen~ 
kassc zu bestreiten, deren Errichtung er 1778 angekundigt hatte. Aber auch dieses 
Projekt kam wegen Mangels an Mitteln vorIaufig nicht zustande. 

Dennoch verdient der Plan zu einer Hebammenkasse Beachtung, weil hierbei 
zum ersten Male in Hessen der Gedanke an eine Art Krankenversicherung auftritt. 
Die Hebammenkasse soUte namlich nicht nur die Kosten fur die Ausbildung der 
Hebarnmen ubernehmen, sondern auch bei alien Patienten. die zur Kasse bei~ 
trugen, das Honorar fur die Geburtshilfe auszahlen. Bei Bedurftigen hatte die Kasse 
derartigen Leistungen unentgeltlich n~chzukommen. Gleichzeitig soUte durch die 
Einrichtung der Hebarnmenkasse vermieden werden, daB Hebarnmen oder Gehurts· 
heIfer arm ere Patienten zugunsten von reichereD vernachlassigten. Bei alien Patien~ 
ten sicherte namlich die Kasse den Hebammen das gleiche Honorar zu. Machten sie 
dennoch hei Ausubung ihres Berufes einen Unterschied zwischen ArmeD und Reichen, 
so hatten sie mit hohen Strafen zu rechnen. Durm Bezahlung des Honorars aus der 

157 HLO VI 21. 
158 HLO VI 486. 
159 ADB III 202. 
160 ADB XXXV 613 f. 
161 Pol. u. Corn. Ztg. 1770, 330. 
162 StAM GR 10 '52. 



Wohlfahrtspflege Imd Medl zilfalweseH "nter Landgraf Frledrtch 1I. 149 

Hebammenkasse ware den Hebammen dn festes Einkomrnen sidter gewesen. Dies 
hatte sie aber leicht zu einer gewissen Nadtlass igkeit in ihrem Dienste verleiten 
konnen. Um dies zu verhindern und um die Hebammen zu groBerer Sorgfalt anzu
spornen, soll te daher die Kasse bei sdtwierigen Geburten bis zum Vierfadten des ge
wohnlidten Honorarsatzes zahlen. Man wies dieHebammen feroer an, bei alien sdtwie
rigcren Geburten einen Arzt zu Rate zu ziehen. In soldten Fallen sollten Hebamme 
und Arzt ihr volles Honorar erhaIten. Damit war erreicht, daB eine Hebamme irn 
Notfall ftir den erforderlidten arztlidten Beistand sorgte, ohne beftirrnten zu mtis
sen, daB sie deswegen eine geringere Entlohnung bekame. Bei im Kindbett ver
storbenen Frauen waren Arzte und Geburtshelfer verpfl idttet, den Leichnam zu 
offnen und zu versuch.en. wenigstens das Kind zu retten. Sie erhielten daftir eine 
besondere Pramie. die sidt erhohte. wenn durch den operativen Eingriff dem Kind 
das Leben erhaIten wurde. 

Trotz der ftirsorglichen MaGnahmen des Landgrafen blieb es auch weiterhin 
schledtt um das Hebammenwesen bestellt. Nach einem Beridtt dnes Arztes aus dem 
lahre 1783 waren z. B. in der Gegend urn Homberg immer noch 26 Dorfschaften 
ohoe approbierte Hebammen l 63• Wegen der geringen Vergutung lehnten es vide 
Frauen ab. Geburtshilfe aIs Beruf auszuuben. Auch waren die Hebammen nicht ein
mal von den damals iiblichen Handdiensten befreit. Landgraf Friedrich versucnte 
hier Abhilfe zu scnaffen. Durm BesellIuG des Generaldi rektoriurns vom 3. Oktober 
1783 wurden den Hebammen Personalfreiheit und Erhohung ihres Honorars zu
gesicnert. Bezeicnnend fur das soziale Denken des Landgrafen war die StaHelung 
des Betrages. Vermogende Burger muBten fur eine Entbindung einen Gulden zahlen. 
wahrend Bedurftige nur die Haifte zu geben brauchten. Diese Regelung konnte 
jedoc:h nur eine vorHiufige Losung sein. Urn die Bezahlung der Hebarnmen end
giiltig zu klaren. sellIug Friedrich auf dem Landtag van 1785 vor. den Hebammen 
von Staats wegen ein festes Gehalt auszuwerfen 164. Die Stande wurden ersucht. zu 
diesern Zwecke einen besonderen Fonds zur Verfugung zu steIlen. AIs Ergebnis der 
Landtagsverhandlungen wurde zwar zur kostenlosen Ausbildung der Hebammen 
eine ansehnliche Summe bewiIligt. Zu einer festen Besoldung aber konnten sim die 
Stande aus Mangel an Mitteln nicht verstehen. Indessen zeigen die viden MaS
nahmen und Plane des Laridgrafen. daB es ihm urn die Forderung des Hebammen
wesens ernst war, wenngleich seine Bestrebungen nicht uberall zum gewiinsmten 
Erlolg lUhrten. 

Das A pot h eke r w e s e n wurde unter Landgraf Friedrich ebenfalls auf eine 
neue Grundlage gestellt. Die Apotheker unterstanden wie die Arzte und Hebammen 
der Aufsidlt des Medizinalkollegs. Oberstes Gebot war audl bier der Karnpf gegen 
das Pfusmerturn. 1778 wurde daher erneut angeordnet, daB nur solche Apotheker 
eine Apotheke fuhren durften, die hierzu genugend qualifiziert waren. Wie die 
Arzte muBten sich die Apotheker einer Priifung unterziehen. Sie wurden dann nam 
ihren Leistungen in sechs Stufen klassifiziert. le nam ihrem nPatent" durften sie 
Arzneien entweder selbst zusammenstellen (oberste Stufe) oder muBten diese fertig 
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von anderen Apotheken heziehen uDd waren somit lediglich zur Ausgabe der Me
dikamente berechtigt (unterste Stufe), 

Das KolIegium Medicum hatte fcroer daHir zu sorgeD, daG Medikamente UDd 
Arzneien iiberall im Lande Ieicht erreichhar waren. Aus diesem Grunde wurde die 
Verteilung def Apotheken im Lande zentral von Kasse1 aus geregeIt. Dahei sallte 
darauf gcschcn weeden, daB nient rnche Apotheken an einem Ort waren, als dieser 
"ernahren" konnte. andererseits aber "so viele, urn den Eifer unter ihnen zu er~ 
halten Ul65 ; denn cine gesunde Konkurrenz saBre sich zum Vorteil def Bevolkerung 
auswirken. Mit einer planmaGigen Verteilung def Apotheken im Lande war aber 
nom nicht erreimt, daG Medikamente nod Arzneien an alien Orten leicht zugang
lich waren. Vielmehr muGte darauf geachtet werden. daG die Apotheken einen 
bestandigen Vorrat an Arzneimitteln hielten. Aus diesem Grunde wurde vor
geschrieben. daG bestimmte Medikamente in den Apotheken immer vorratig sein 
muG ten. Oberraschende KontroIlen von seiten cler Medizinalbehorde stellten fest. 
ob diese wichtige Anordnung befolgt wurde. 

Neu war die EinHihrung dnes Apothekerbuches. in das alle ausgefertigten Re
zepte unter Angabe der Preise eingetragen werden muGten. Hierdurch war es dem 
Medizinalkolleg moglich. im Bedarfsfalle Arzte und Apotheker zu iiberpriifen uod 
zur Recheoschaft zu ziehen. Urn die Bevolkerung vor Preiswudler zu bewahren, 
wurden ahnlich wie die .. Arztetaxen" fur die wichtigsten Arzneirnittel die Preise 
von seiten des Staates festgesetzt. Den Apcthekern war der Handel mit sogenann
ten Universalheilmitteln. wie diese haufig auf lahrrnarkten angeboten wurden, 
streng untersagt. Umgekehrt durften Kaufleute, insbesondere "Schachtelkramer" und 
"Packentdiger". nicht mehr mit Arzneien. Pulvern. Essenzen usw. handeln. Der 
Verkauf von Medikamenten war nur den Apotheken vorbehalten. Ganz ent
schieden wurde das Prinzip durchgesetzt, daG alle Arzneistoffe nur durch Apotheker. 
aUe Gewiirze nur durm Gewiirzhandler und der Branntwein nur durm Gastwirte 
verkauft werden durften. 

Als verantwortliche Zentralbehorde fur das gesamte Gesundheitswesen konnte 
das Kol1egiurn Medicurn nur dann erfoIgreiche Arbeit Ieisten, wenn es irn lande 
die Unterstiitzung von Unterbehorden fand. Zu diesem Zwecke waren in den 
Stadten und Arntern Stadtphysikate eingerichtet und Amtsarzte eingesetzt worden. 
Ferner waren alle Beamten angewiesen. die Anordnungen des Medizinalkollegs zu 
respektieren. Dennoch machte sich auf dem lande der Mangel an medizinisch aus
gebildeten Fam- und Aufsichtsorganen bemerkbar. Urn hier abzuheIfen, hatte 
Landgraf Friedrich im lahre 1781 die Errichtung vcn Provinzialphysi
kat e n angeregt 166. Er beauftragte das KoIIegium Medicum, einen Entwurf zur 
Einteilung des gesamten Staatsgebietes in Physikatsdistrikte einzureimen. Dieser 
Plan war das Thema des Landtages vcn 178,/ 86. Als Ergebnis der landtags
verhandlungen wurde die Landgrafschaft 1786 in 19 Physikatsbezirke eingeteilt. 
vcn denen jeder etwa 30 bis 60 Dorfer umfaGte. In jedem dieser Bezirke wurde ein 
La n d p h y s i k u s angestellt, dessen Besoldung durch Erhebung des sogenannten 
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"Physikatsgroschens" erfolgte. Dieser Beitrag muBte von jedem Hauseigenttimer 
auf dem Lande geleistet werden 167. Die Dienstanweisung Hir den Landphysikus1&8, 
der seinen standigen Aufenthalt in dem von ihm betreuten Bezirk zu wahlen hatte, 
enthielt als wichtigsten Punkt die Oberwachung des Gesundheitswesens in dem ihm 
anvertrauten Amtsdistrikt. AlIe tibrigen Arzte und Wundarzte sowie Bader. Heb
ammen und Apotheker wurden seiner Aufsicht unterstellt. Er batte ferner die 
Anmeldepflicht von Seucnen und anstedcenden Krankheiten zu beobamten. Der 
Provinzialphysikus, der als Vorlaufer des heutigen Kreisarztes angesehen werden 
kann, tibernahm somit wichtige Funktionen des Kol1egium Medicum fUr einen 
regional begrenzten Bezirk. AIs Unterbeamter leistete er der Kasseler Zentral
behorde bei der Durchftihrung ihrer Aufgaben wertvolle Dienste. 

Obwohl die Provinzialphysikate erst nach dem Tode des Landgrafen Friedrich 
in Hessen-Kassel eingefuhrt wurden, so darf dennoch diese Einrimtung als sein 
Verdienst angesehen werden; denn die Anregung Zll diesem Plan ging von ihm 
personlich aus. Da aber die Stande die Geldmittel daw bewilligen muBten, war die 
Durchfuhrung bis wm Landtage von 1785/ 86 aufgeschoben worden. 

Die Reformbestrebungen auf dem Gebiete des Medizinalwesens zeigen deutlich, 
daB auch hier wie auf anderen Sektoren der Innenpolitik die Initiative vom Land
grafen personlich ausging. Wenn seine Bemuhungen nicht uberall Erfolg hatten, so 
lassen sich dennoch die T endenzen der Reform klar erkennen. Den geistigen Hinter
grund der ReformmaBnahmen bilden die eudamonistischen Ideen der Aufklarung. 
Smon Le i b ni z hatte der Forderung des Gesundheitswesens durch den Staat be
sondere Aufmerksamkeit gewidmet l69• Ebenso hatte Chr. Wolf f von Staats wegen 
MaBnahmen gefordert, welche Krankheiten verhuteD und Epidemien bekampfen 
sollten 169. WenD er es als Aufgabe des Staates betrachtete. flir das Wohlergehen der 
Burger zu sorgen, so gehorte die Forderung des Gesundheitswesens notwendiger
weise dazu. Die vielen gesundheitspolitischen Schriften, die im 18. lhdt. ersmienen, 
traten hauptsachlich fur ausreichende Versorgung der Einwohner mit Arzten, Heb
ammen und Apothekern, fur Bekiimpfung des Pfuschertums und Oberwachung des 
gesamten Gesundheitswesens durch den Staat ein 170. Vergleichen wir diese Forde
rungen mit den Ziclen der hessischen Medizinalreform, so HiBt sich weitgehende 
Obereinstimmung feststellen. In jener Zeit wurde das Medizinalwesen in Hessen 
zu einem wichtigen Teil der Staatsverwaltung. Ausgehend vom Kampf gegen das 
Pfuschertum, wurden grundsatzlime Probleme angefaBt, deren Losung zu einer um
fassenden Umgestaltung des Medizinalwesens ftihren muBte. An erster Stelle stand 
hier die Neuordnung des Medizinalkollegs, das, zur Zentralbehorde ausgebaut, mit 
den neu eingefuhrten Provinzialarzten uDd den von fruher her bestehenden Stadt
und Amtsarzten der staatlimen Aufsimt tiber das Medizinalwesen gentigen konnte. 
Durm eingehende Qberprtifung aller Personen, die auf irgendeinem Gebiet des Ge· 
sundheitswesens tatig waren, soUte die gehorige Qualifikation der Arzte. Apotheker 
und Hebammen simergestellt werden. Dabei wurde darauf geamtet, daB sich diese 
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Personen bei der Krankenbehandlung auf das von ihnen erlernte Fach beschrankten. 
Der Apotheker sollte Dur die Arzneirnittel !iefem, nimt aber nebenher noch eine 
Arztpraxis versehen. Urngekehrt durfte der Arzt nur in Ausnahrnefiillen eine 
Apotheke fuhren 171. Irn allgemeinen so lite er sim nUr rnit der Krankenbehandlung 
beschiiftigen, und auch hierbei rnuBte er sim auf sein Spezialgebiet beschranken. 
Wenngleich die Oberspitzung der Reformen vielfam zu einer staatlimen Reglernen
tierung bestirnmter BerufsgruppeD Hihrte, so lii Bt sich andererseits nicht verkennen, 
daB man bemiiht war, Arzte, Apotheker UDd Hebammen wieder mit einem hahereD 
Berufsethos zu erfiiIlen und ihren Stand zu heben. 

Im Yordergrund all er dieser MaBnahmen stand das Wohl des Yolkes. Durch
drUDgeD von dem Gedanken der Humanitat, dehnte Friedrich die Fursorgepflicht des 
Staates auf das gesamte Gebiet des Medizinalwesens aus. Aus Griinden der MeDsm
lichkeit sollte versucht werden, unter alien Umstanden Menschenleben zu retten und 
zu erhalten. Auf der anderen Seite stand das Staatsinteresse. In der Zunahme der 
Bevolkening uDd in einer moglichst groSe" Einwohnerzahl erblickte der Forst die 
sicherste Starkung des Staates. 

Vieles, was in der Aufklarungszeit Deu war und nur in kiimmerlichen Ansatzen 
verwirklicht wurde. ist spater wieder verworfen worden. Vieles aber wurde von den 
folgenden Generationen ubernornmen, weiter ausgebaut oder in anderer Form 
durchgefuhrt. Es ist das Verdienst der AufkHirung, hier anregend und bahnbremend 
gewirkt zu haben. Wie auf anderen Sektoren des modernen Staatslebens zeigt sim 
auch auf dem Gebiete des GesuDdheits- und Medizinalwesens. daB wesentliche 
VerbinduDgslinien zur Aufklarungszeit gezogen werdeD konnen. DaB die hessisme 
Geschichtsschreibung die se Verbindungslinien remt kraftig namzeimnen kanu, 
verdankt sie dent reformfreudigen Landgrafen Friedrich H. 

171 Nur in kleineren Orten (Fischer 93) . 
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