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Nahrungsmittel und Emahrung in der Iandgrafschaft 
Hessen-Kassel 1650 his 1730 

von Edith Schlieper 

Der DreiJsigjahrige Krieg hatte immer wieder Pllinderungen, Verwlistungen, 
Hungersnote, Seumen und groBe Bevolkerungsverluste fur Hessen-Kassel ge
bracht. Nur allmahUch kehrten nach dem Friedensschlull Ordnung und Sicher
heit wieder im Lande ein. Die seit langem unbestellten und verwilderten Ad<er 
wurden erst nam und nach wieder in einen leidlichen Zustand gebramt 1, Die 
Ernteertrage waren seinerzeit in ganz Deutschland geeing 2, wahrend die Nacn
Erage nach Getreide und Getreideprodukten mit der wiederanwamsenden Be
volkerungszahl standig zunahm. Zu Beginn des 17. Jh. deckte in Kasse! der 
einfache Mann in seiner Emiihrung etwa 68 ./. (mit dem Bier liber 75 ' /.) der 
Kalorien durch Getreideprodukte s. Nach dem Krieg wurde, wie ich im folgen
den zeigen werde, die Emahrung nom einseitiger und geringwertiger. Die 
schlechte wirtschaftllche Lage der meisten Landeseinwohner erlaubte im aIIge
meinen nur den Kauf der fUr unumgiingUdt notwendig gehaltenen Nahrungs
mittel, und das war in erster Linie Getreide in Form vcn Brot". 

1 SammJung FUrstlidte-Hessischer Landesordnungen I, 1767 (= HLO) HLO III 197 
mahnt noch 1682, wiiste Acker zu bestelleni HLO III 298 f = wUste Xcker urn 
Kassel betreffend 1685. 

2 HlO III 195 rechnet auF 1 Morgen (= 1 Kasseler Acker = 150 Quadratruthe.n 
zu '14 FuR = 2; a 86 qm) bei einer Aussaat von 5 Metzen Kom = Roggen 
(1 Viertcl enthalt 16 Metzen) (1. Viertel Roggcn = ca. 209 PFund) mit einer 
"guten Emte" von ... Vierteln Korn, in "normalen Jahren" von ;'12 Vierteln Korn 
und in .. sdtledtten Jahren" mit einer Ernte von 1'12 Vierteln Korn. Diese "sdtlech
te Ernte" belragt immerhin das Fiinffadte der Aussaat! Da man sonst zu dieser 
Zeit in DeutschIand im Durchschnitt mU einer Ernte de.s . 4. Korn" (L ii t g e ) 
rechnete, mUSte es sim bei diesem hessischen Beispiel urn redtt guten Boden 
gehandelt haben i allgemeingUltig war diese Beredmung gewiB nichtl Vgl. F. 
LUtge: Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte (1966) 424 - W. Ab e 1 : 
Agrarkrisen und Agrarkonjunktur (11]66) - W. Ab e I : Gesdtidtte der deut
schen Landwirtschaft (11}67) - G. La n d a u: Beschreibung des KurFUrsten
thumes Hessen (1842) 54 - F. En gel: TabeUen alter MUnzen, MaBe und 
Gewimte ('965) - H. J. v. A I b e r t i , MoB und Gewimt (1957) - C. P. Ko pp , 
Handbuch zur Kenntnis der Hess.-Casselischen Landesverfassung und Rechte 
('796) Bd. I-VII, zitiert , Kopp I 63. 

; E. 5 chi i e per : Nahrungsmittel und Ernahrung im aIten Kassel (1,585-16;2) 
ZHG 79, 55 ff - vgl. besonders Schaublld S. 69. 

4 B rot bedarf keiner weHeren Zubereitung, man denke an die Sdlwierigkeiten 
mit den offenen Herdplatzen der Zeit (HLO Il 6,52), bei den beschrankten Holz
Iieferungen (HLO III 2;0 Abs. 15). Brot und Wasser wurden BUch dem Straf
ling gegeben. 
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Die starke Bevorzugung des Getreideanbaues wirkte sim in def damals be
triebenen Dreifeldcrwmsmaft schledlt aus. Winterfrucht, also Roggen und 
Weizen, wechselte mit Sommerfrucht, das sind Hafer und Gerste; im dritten 
J ahr wurden auf der Brache Erbsen, Rtiben und Lein gesat, auch die 5chafe fan
den dort einen Teil ihree Weide 5, Normalen Erntejahren foIgten immer wiedcr 
schJechte Jahre und MlIlwachs und in deren Gefolge tiberhOhte Preise und 
Hungersnote. Der Getreidepreis, in Hessen Frumtpreis genannt, wurde amtlich 
festgesetzt 6 und auch durch verbilligte Abgaben aus den herrschaftlichen Ma
gazinen reguHert 7. In MiBwachsjahren wurde die Getreideausfuhr fUr Hessen 
gesperrt, in guten Emtejahren war sie freigegeben 8. Eine Einfuhr groBerer 
Getreidemengen aus ferner gelegenen Gebieten verbot 5ich schon wegen dee 
damaligen hohen Transportkosten. Fur die Zeit van 1658-1724 enthalten die 
Hessischen Landesordnungen die amtlimen Kompreise fur die Stadt K a s -
se I. Die starken Preisbewegungen verdeutlimen die Schaubilder 1.-3 9• Man 
beachte die MiBwachsjahre 1662, 1675, 1684/85, 1692~4, 1698, 1713 und 
'720. Da sich die Lohne und Besoldungen diesen 5chwankungen nicht anpaG
ten und da bei dem einfamen Burger, Soldaten, Tagelohner und Invaliden 
kcine Reserven vorhanden waren, muBte durm "Konsumverzic:ht" auf alien 
Gebieten das Uberleben errekht werden. Das wirkte sicn dann aum wieder 
negativ in den Einktinften der Handwerker und Gewerbetreibenden aus. Am 
19. 1.0. 1675 smrieb die Landgdifin Hedwig Sophie aus Kassel 10 : " ••• denn 
an vielen Orten die armen Leute kern Brot haben, ja hier in der Stadt findt 
man Leute, die in drei Tagen kern Brot gesehen, es ist sokher Mangel uberall, 
da.B nicht zu beschreiben". In soIchen Situationen wird alles, was elSbar ist, 
genutzt! 

Die Grundnahrungsmittel 

Getreide und Htilsenfrtichte: Im ausgehenden '7. Jh. und 
nom danach gait in Kassel die alte Bl:tckertaxe, nam cler cler Brot- und Wecken
preis je nam dem Einkauf der Frumt so errechnet war, daB der Backer auf 

5. W. v 0 n Bot h und H. V 0 gel: Landgraf Wilhelm VIII (1.964) 44; La n
d a u a.a.O. 73. 

6 HLO I 643, III 263 usw. 
7 StAM Protokolle n Kassel-Sladt C b Nr. 10 = FurstI. Originalreskripte - zitiert: 

Reskripte - Bd. III 1.697-1.700. Im November 1.697 wurden von der Rentkammer 
500 VierteI Korn an die Kasseler Backer zu je 3 Talem 8 Albus verkauft, damit 
sie den Brotpreis haIten konnten. 

8 HlO II 599, 606 III '59, ,66, 370 usw. 
9 Gezeimnet nam den Angaben HLO III 264 f 

10 StAM: Bestand Hedwig Sophie. 
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1 Viertel 11 R 0 g g e n 12 Albus und auf 1 Viertel W e i zen 16 Albus und 
jeweils die anfallende Kleie zum Cewinn hatte 12. Roggenmehl ergab Brot und 
Brei. Weizenmehl wurde zu Weci<en, Pfannku<iten, Kloflen ", Kumen und 
Brei verarbeitet. G e r s t e wurde geschalt oder als Cries zu Breien genommen. 
Mit der Gerste wurde geJegentJim gleimzeitig Dinkel, in Hessen .Andamt" 
genannt, verredmet 14. Vor allem aber wurde die Cerste zum Brauen genutzt, 
denn Bier war und blieb nom fur lange Zeit das wkntigste Getrank fUr jeder
mann. Von den Brauern wurde - oft ohne Hopfen (!) - Bier, Mittelbier und 
Nachbier, "Langwell oder Covent" genannt, gebraut. Es geriet nimt immer 
gleimmaBig gut 15; je nach der Qualitat wurde der Preis von den Bierschat
zern - auch Braumeister genannt - festgesetzti sie waren auch fur Lizent und 
Accise verantwortlich. Mit diesem Bier wurden die Stadt und die umliegenden 
Dorfer - bis 2 Stunden wegs - versorgt. Daneben konnten die Einwohner 
Kassels ihren "Haustrunk" .. das sogenannte K e s s e 1 b i er, selbst brauen .. 
dafur hatten sie nur die Accise von 9 Albus fur 1 Viertel Malz zu entrichten 18. 

Van diesem Haustrunk hieS es: H ' .' indem mancher diinn und gering Ge
trank, der andere aber starkes zu brauen pflegt". Ungerechnet das Bier, wel-

11 1. Viertel (Kasselcr MaB) halt 160,48 Liter. 1. Viertel hat 2 Scheffel oder 16 Met
zen zu 1.0,03 I, die Metze hat 4 MaBmen oder Bemer. Der Frumtabgang durm 
Eintrodtnen, MausefraS usw., die .. Indorre"', wurde in den Redmungen mit 
2'h Prozent vergUtet. Bei Transporten Uber 4 Meilen war der Prozentsatz h6her 
(Kopp IV 195-203) . 

12 HlO I 638 H. 
13 Diese Klo8e werden noch mancherorts nam dem alten Rezept zubereitel: Mehl 

und Wasser werden zu einem Teig verarbeitet. Mit einem USffel werden von 
dent Telg KloSe abgestochen, die in komendem, leimt gesalzenem Wasser gegart 
werden. Nach M6glichkeit werden die KloBe mU ausgelassenem Speck ange
rkhtet. 

14 A. E. C. V i I m a r : IdioHkon von Kurhessen . 1883, 10 - Andamt = Cetreide
art ador, sonst Dinkel, Spelz, Keenen genannt. Andamt lm 1.6. u. 1.7. Jh. iibliche 
Bezeichnung in Hessen. 

"15 StAM 5 Nr. 17904 ... man wilBte wohJ, daB brauen und badcen nimt allezeit 
geriele ..... Aus einem Verhor in Haina 1704. Die Klagen Uber ungenieBbares 
Bier relSen nimt ab. Es kam sehr auf die Qualitat des Wassers an. Als Zutaten 
waren beim Brauen auBer Hopfen nur Wamolderbeeren erlaubt (Kopp 11 94). 

]6 1 Viertel trockenes Gerstenmalz wog 211 Pfund, man braute daraus 2 Ohm, das 
sind 160 MOlB = 349,,5 LHer gutes Bier (HlO IV 388 Ab •. 10). Gegen Ende des 
1.8. Jh ., als die wirtschaftIimen Verhaltnisse in Hessen nom smwieriger wurden, 
ordnete man an, daB aus 1. Viertel Malz 2'12 Ohm Bier gebraut werden $Othen 
(HLO VU 377) . Bei den oben im weiteren Text genannten Verbraumsmengen 
fUr Kassel wurde die Annahme zugrunde gelegt, daB 1 Viertel Malz jeweils 
2 Ohm Bier lieferten. Die Angaben Uber den Bierverbraum in Kassel 1721-"1723 
bel M. La s ch: Untersuchungen ober Bevolkerung und WlrtschaIt der land
grafschaft Hessen-Kassel und der Stadt Kassel (1969) 211., sind irrig, weil der Vf. 
1. Viertel Malz = 1. Viertel Bier zu 7,96 Liter gerernnet hat. StAM .5 Nr. ,5823 
BI. 238. - Die Mengen an Nachbier sind unbekannt. 
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ches Beamte und herrschaftliche Bediente aus wer .Besoldungsgerste· ab
gabenfrei brauten, zeigt die folgende Obersimt, welche Biermengen jahrlkh in 
KasseI hergesteUt wurden (Angaben in Liter) : 

Vcn den Brauem! 
Haustrunk: 

Insgesamt: 

4497 '9' 
no 097 

4 6'7 288 

54'454' 
'05 266 

55'9 807 

AuLlerdem konnte man in Kassel .Ausliindisches·, durch den Impost verteuer
tes Bier kaufen; Hopfenbier, def sogenannte Br e u h a n I war hesonders 
beliebt 17, _ Hi r 5 e wurde zu Brei verwandt 18, ebenso geschalter Ha fer 19; 

1720 wurde auch Buchweizen erwahnt 20, Neben Er b 5 e n I die schon seit 
langern in jedem Speisezettel vorkamen, wurden nun aum L ins e n und 
B 0 h n e n gebrauchlich. 

Fie i 5 ch: Ochsen und Rinder wurden in Hessen als Arbeitstiere, Ham
mel und Schafe als Wollespender, Schweine aIs AbfaUverwerter und insge
samt wurde Vieh als DiingerprodU2ent gehalten. Die Fleischpreise Iagen so 
niedrig, daJl schon aus diesern Grund die Viehhaltung unrentabeI war. , Pfund 
Rindfleisch wurde ,607 in KasseI mit '5 Hellem" be20hlt, '70' kostete die 
gIeiche Menge ,6 HelIer. Die geringen Geldeinnalunen der Mehrheit der Ein
wohner verhinderten einen groSeren Fleismahsatz. Pfarrer Z i n c k 22 in 
Mer x h a use n I vcn dem nom Zll sprechen sein wird, rechnete ein prak
tisches Beispiel aus dem Jahr 1.672 vor : In Merxhausen waren du.rch das Hospi
tal 57 Schweine gemastet worden, duu waren 202 Viertel Korn, 2 Viertel 
Erbsen und 2 Viertel Bohnen verfiittert worden. Dieses Futter machte, den 
Zucht- und Hirtenlohn ungeredmet, einen Geldwert von ;09 Talem aus. Die 
57 gemasteten Schweine ergaben 5207 Pfund Fleisch 23, das dem Hospital pro 

"1.7 I m p 0 s t wurde der Einfuhrzoll genannt. - HLO HI ,5, 6, 800. 
"1.8 Hlrse oft Sonntags als Beigabe zu Rindfleisch (Haina, Merxhausen). 
19 StAM 17 I Nr. 2282 Merxhausen 1701: ..... ob man zwar dessen (Hafer) zur 

Ersparung anderer Frud1t gem meJrr brauchen wollle, so lapt dam . .. das 'Diele 
Tobe Korn, so sim darein befindet und die Leute ganz krank und wunderlic:h 
macht, nid1t zu ..... 

20 HLO III 836 Abs. 35. 
21 1 Taler = 32 Albus, 1 Gulden = 3 Kopfstiick = 2'1 Albus .. Helier. 1 Kopf

stUck = 7 Albus 1. IIJ Heller. 1 Albus = 1.2 HelIer. 
22 Johann Rudolph Z i n c k, • Thalheim (Aargau) 31. 10. 1630, t Merxhauscn 

23. 11. 16&}. 164~52 Schulmeister in GroB-Umstadt, PFarrer in lengfeld (Hessen), 
1661~8 Pfarrer in MiHelschefflenz (Baden), seit 1668 in Merxhausen. Frdl. 
Mitteilungen v. Pfarrer G i e bel, Treysa, aus dem Nach.laB H ii t t e rot h , 
landesbibJ. Kassel .. 0 Mh 1.78. - Nach den reimen Aktenbestinden im StAM 
S u. 17 I) lieSe sich ein lebensbild dieses unersd'uockenen und weitblickenden 
Mannes zeidmen. 

23 D. h. jedes Schwein ergab im Durmschnitt etwa 91 PEund F1eism. In Kassel rem
nete man:1 Schwein mU 80 Pfund Fleisch StAM S Nr. ,5823. 
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Pfund etwa 2-3 Albus kostete. Gleichzeitig konnte man aber (auf dem Kasse
ler Markt7 Anm. d. Vf.) '00 Pfund SchweineAeisch fUr 3 Taler kaufen "; die 
Juden verhandelten - nach Angaben von Pfarrer Zinck - zu derselben Zeit 
das Pfund Rindfleisch sogar fur 8 Heller:lS. - Die Metzgerzunft in K ass el, 
sie war nut etwa haIb so stark wie die Badcerzunft und in ihrer Steuerleistung 
stand sie den Backem sehr nach, kaufte das Vieh auf, oft auch im benachbar
ten Ausland. leweils, wenn sie nach der SchIachtordnung an der Reihe waren 28, 

brachten die Metzger das Fleisch zu den beiden Scrumen, den Gebauden des 
Fleisdwerkaufes. Dort wurde es vom Marktmeister, entspre<hend der spater 
eingefUhrten Fleischbeschau, begutachtet und der Preis festgesetzt 27. Daneben 
besorgten Hausschlachter gegen Lohn und Kost die Hausschlachtungen. Auf 
den Dorfem durfte zurn eigenen Verbraum geschlachtet werden 28. 

Trotz drastismer VorsichtsmaBnahmen war man gegen Vie h 5 e u c hen 
machtIos. Immer wieder wurden sie eingesdtleppt, wie die Verordnungen er
weisen. Im 18. lh. dezimierte die aus Ungam Uber ganz Deutsdtland sich aus
breitende Rinderpest die Viehbestande erhebUch "'. '73', als Kassel eine Be
volkerung von 1.5 278 Seelen hatte, wurden in der Stadt und vOr den Toren an 
Vieh geh.lten: 300 Pferde, 7 Ziehochsen, 598 Kuhe und Rinder, 379 Schafe, 
1.429 Schweine und 123 Ziegen 30. - Die ]agd stand nur dem FUrsten und sei
nen Beauftragten zu. WochentUch wurden fUr die Hofkuche betrachtliche Men
gen geschossen. Mit der Besoldung, als Prasent oder gegen Bezahlung wurde 
von dem Wild abgegeben; bald nach '730 wurde in Kassel eine Wildschitn 
eingerichtet, an der jeder kaufen konnte. - Gefallenes Wild (ertrunken, ver
ietzt, angeschossen, von den Hunden beschadigt, gefunden) wurde ebenfalls 
in den ]agdredmungen verzeidmet - und an das Waisenhaus oder das Armen
haus in Kassel geliefert! Gegen besondere Erlaubnisscheine war das HaIten 
von Gamen und das Fangen "kleiner Vagel" (besonders Lerchen, aber auch 

24 Bel dieser Gro8ahnahme ein Pfundpreis von knapp::l. Albus (= ::1.2 Helier). 
25 StAM 17 I Nr. 671 Vorschlage d. Pfarrer Zinc:k zur Reform des Hospitals Merr

hausen. 
26 SLAM 17 I Nr. 4:149 Beschwerde der Metzgerzunft in Kasser wegen der Schlacht

ordnllng, auch Sdtrilgerei deswegen ::1.683184. 
27 SLAM Redmungen 11 Kassel Nr. 680 Jg. :1668 - In dieser Hofjahresredmung des 

Kiimensmreihers ist vermerkt, da8 von 179 Schweinen, die rur Hofhattung ge
liefert wurden, adtt finnigt waren. Diese "finnigten" SaukopEe, Hochriicken, 
Schweinehraten und -fuBe wurden kurzerhand den Armen uff dem Siedtenhof 
gegebenl 

28 HtO 11 1.:1.,5, 204, VI :199. 
29 HlO HI 212 ff von :1682 = Maul- und Klauenseuche1 HlO In 6g1 f, Rinderpest 

HLO HI 770 f, 784-787. 922 fE. - Vg!. aum: Ph. l 0 s ch: Zwei Kasseler Chro
niken des 18. Jhdts. (1904) S. 7. Zum Viehsterhen in Hessen und spezieU Kassel 
irn Herhst :17:16. In Kassel fielen etwa 200 Stuck, in Ongsterode fast alIe. - Ober 
die BekampfungsmiUe1 dieser Viehseuchen ('1732) vg1. ebda. S. 20 f. 

;0 M. La s ch: Die Kasseler Einwohnerverzeimnisse der Jahre '173'1 u. :1751 ~ 
ZHG 7~h6, 4'4. 
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Stare) erlaubt, jedodt muBte ein Teil des Fanges an die Hofkuche abgegeben 
werden 31. 

F i s ch: In diesem Zeitraum war der Verb-rauen VOn Stock.fisen und Herin
gen nient mehr bestimmten Fasttagen zugeordnet und insgesamt unerheblich. 
In Kassel verkauften die Bremer Handler diese Waren 32. Die Fangertragnisse 
hessismer Fischgewasser sind in der Hofkost, in der Dienerbesoldung und in 
den Speiseplanen der Hospitaler vielfam zu finden 33. Die emeuerte Fism
ordnung vom 1.. 10. 1.711 regelte die Pflege der Gewiisser, das ordnungsmaBige 
Befischen, die Srnonung der jungen Fisrne und die Strafen fur Fismwilderei. 
In K ass e 1 konnte man auf dem Wochenmarkt dienstags und sonnabends 
beim Fischstein Fisme kaufen 94. 

M i I c h un d M i I c her z e u g n i ss e : Kuh-, Schaf- oder Ziegen;nilch 
hatten die Tierhalter auf den Dorfern und in den Stiidten, aber unregelmaBig 
und in unzureichenden Mengen. In der Hofkuchenordnung von 1668 wurde 
der Bezug von Rohmilch, Schmandt und "gewermbter Milch" - vielleicht schon 
eine Methode, die MUch rur kurze Zeit haltbar zu machen? - aus der Meierei 
in der Moritzaue verzeimnet 35. G r e ben s t e i n und T r end e 1 bur g 
Iieferten in Hmem Sauermilch, wohl Schafmilch. 

Entsprechend der geringwertigen Viehzucht und der unzureichenden Fulle
rung gab es nimt genug eigene Butter in Hessen. Friesisdte und gesdtmalzte 
Butter warden eingeruhrt". Zu den Naturalabgaben der Bauern gehOrten 
Hand- und Schafkase, die auch von Zwischenhandlem verkauft warden. Oa
neben waren holIandischer und friesischer Kiise gefragt. In den Spitalem rech
nete man pro Kopf und Woche 'h Pfund Kase; um 1700 kostete 1 Pfund hol
landismer Kase 2 Albus 37. Wenn Kase aum vcn Maden befallen und vcn 
Mausen angeknabbert werden konnte, so war er doch dem Verderb nicht se 

31 StAM Remnungen 11 Nr. 2.59 Jagdsmreiber-Rechnung 170.5, 1706, 1707. If ThiereH 

= weibl. HirschwUd. - Vogelfang: HLO III 110 Abs. 1:1, 892 H. 1 KJopp Vagel 
= 4 Stuck - 1706 wurden am Hof allein 13 970 lerchen verbraumt. 

32 StAM 17 f. XVII Nr . .. '12 - Kramem und Hockem war der Handel mit Waren, 
die der gemeine Matln bra/unt, erlaubt, also Butter, Kase, Tran, Hering usw. -
1660 kaufte das Hospital Mer x h a use n Stockfism und Bucklinge vom .. Bohr
smmidt'" in Kasse.l. Es hande.1t sich urn die Familie R 0 8, die aum im 18. 1h. 
nom Limburger Kase verkaufte (Kommerzzeitung). 

33 SlAM Reskripte = Besoldung, Hof-lahreskumen-Rechnung 1668. 
34 HLO II 44.5, III 616 ff. - Den Fismstein gab es smon 1603 = Arnoldsme Chronik 

in NGFWK ,. 5. 26. 
3.5 SlAM Remnunge.n 11 Kassel Nr. 680 19. 1668. - Umfangreime Berechnungen fur 

den Betrieb einer Meierei -+ StAM .5 (Hospital G r 0 n a u) Nr. 18318 (gilt 
etwa fiir die Zeit um 1700). 

::;6 BuUer e.rhielt vom Hof der Apolheker zur Arznei und der EntenHinger zur 
.. Sdunierung des Wasserrathes 2 PfundH

• 

37 StAM.5 Nr. 18 318 (Hospital Gronau). 
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leicht ausgesetzt. Kasc war cin stets bereites Nahrungsmittel von hohem Nahr
und Sattigungswert 88. 

And ere Fe t t e: Neben Sped< und Schmalz verkauften die Hod<er Un
schlitt, das ist Talg. Das Fett von den Nieren und Darmen geschlachteter Foh
len (!) 39, Schaub- und Reitochsen, Kiihe, Rinder, Hiimmel und Schafe wurde 
zu diesem Zwe<k ausgelassen. Es wurde als Speisefett gebraucht, aber auch als 
. Leuchtefettn ausgegeben. Aus Rtibsamen, Mohn und geJegentlich auch aus 
Buched<ern wurde 01 geschlagen. Eine besondere hessische Spezialitat war 
eSt ein gutes "Kochefett" herzustellen. 1.691. mischte man dazu im Hospital 
Merxhausen 48 Pfund Rtibol, 21'f, Pfund Unschlitt und 10 Pfund Butter 40. 

Walfischtran, in Hessen Salfett genannt 41, wurde vorwiegend zur Beleuch
tung und dem "Schuster zu Behuf" zugeteilt. Am Hof nahm man rur gewisse 
Speisen, aber auch zur Arznei, Olivenol. Davon erhielten auch Hofschlosser, 
Tr_banten und Stubenknechte zurn Sdunieren der Schlosser; ebenso der Uhr
macher, das Schiitzenhaus, das Jagerh_us und der Marstall. Es gab also Fette 
mancher Art. 

Gem Use un d 0 b 5 t: In den zahlreimen Garten vor den Toren Kassels 
und in der Nahe der Dorfer wurde Gemiise gezogen. Oft wurden diese Garten 
durch Erbschaften immer weiter geteilt, aber die Kataster beweisen, daB viele 
Familien einen kleinen Garten oder erne Wiese besaBen oder gepachtet hat
ten 42. Die FeldhUter hatten auf die Garten zu achten, besonders wahrend der 
vielen Stunden, zu denen die Stadttore geschlossen waren 43 ; sie hatten aum 
die Dorfer zu schtitzen ... - WeiBkraut - 1668 hiell es in der Hofredmung 
•. .. sein frisch und eingesolpert in der Hofhaltung verspeist 9541 Haupter 
WeiB- und Saphoisdt 45 Kraut" - gelbe und weiSe RUben, Petersilienwurzeln, 
Zwiebeln und Salat wurden reichlich geerntet. In einer SamenbesteUung fUr 
den fiirstlichen KUchengarten am We i Ben 5 t e i n aus dem Jahr 1.704 wur
den nom genannt 46 : Blumenkohl, GrUnkohl, Rettim, Spinat, Kohlrabi, Porree, 
Gurken, Kresse, Majoran sowie Haferwurzeln, ein den Sc:hwarzwurzeln ahnlich 
schmeckendes Wurzelgemiise. Von G re ben s t e i n lieB der Hof Brunnen-

38 P. Me 1 c her 5 : Zur Formel .. Kase und Brot" -+ Rhein.-WestHil. Zeitschr. f . 
Volkskunde 6. Jg. 1.959 S. 240 ff. 

39 StAM Rechnungen 1I Kassel Nr. 680 Jg. 1668. 
40 StAM Merxhausen Wochenrechnung 1691. 
41 V i I m a r: Idiotikon S. 336 und Merxhausen Wochenrechnung 1.691.. 
41 StAM Kataster KasseJ A 1 Freiheiter Obergemeinde 1.707, A 3 Freiheiter Nieder-

gemeinde 170']. Mamner Garten war his zu IllS auJgeteilt1 
43 HlO lino, 114 III 9'16 - Sperrstunden der Tore = HLO III SS1. f., 767 H. 
44 HLO III 331 u .• 83. 
45 Saphoisch Kraut = Savoyerkohl = norddeutscne Bez.eichnung fur Wirsing -

C. C. C a I w er: DeutschJands Feld- und Gartengewachse 1.852 S. 177. 
46 StAM Reskripte Bd. VIII 1.7°3-17°4 Verzeichnis d. bestellten Ki.lchengewarns

samen 1.704. 
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kresse kommen 47. - Die Landesordnung empfahl1.724, 0 b s t b ii u m e an 
jedem geeigneten Platz und an den Wegen anzupfIanzen 48. Man emtete Apfel, 
Birnenl Pfirsiche, Kirschen, Quitten, Hagebutten, Holunderbeeren und 
Zwetschgen. In den SHidten und Dorfern hatte man Dorrofen, um das Obst 
fur den Winter haltbar zu machen 49, Es ist bemerkenswert, daB die Landes
ordnungen rue von den Beeren an den Waldrandern handeln; es ist aber anzu
nehmen, daB alles genutzt warden ist, was die weidenden Tiere iibrig lieBen! 
Aus ApfeIn, Bimen und Himbeeren wurde auch Essig hergestellt 60. 5 ii d -
f rue h t e: Antonio L a m b e r to, ein italienisdter Handler, erhielt sdton 
1.658 in K ass e I eine Konzession fUr den Verkauf van Siidfriichten 51. Er 
kaufte seine Waren in Frankfurt ein, 1.7 Zitronen kosteten darnals 1. Taler. 
1.668 wurden am Hof verbraucht: 2990 Zitronen, 534 Lemonen 521 585 Pome
ranzen, 14 Pfund DalteIn, 33 Pfund Pinien, 46'/, Pfund Zitronat, 426'/, Pfund 
Priinellen 53, 2 Pfund Pistazien und 8 GranatapfeI. 

Genullmittel 

G e w ii r z e: In Kassel verkauften die Apotheker und die Gewiirzhandler 
der Hansegrebegilde dem Hof und den Biirgern die Gewiirze 54; der einfache 
Mann kannte sie sich wohl nur selten leisten. In den HaspitaIern verbrauchte 
man sie nUr an den hahen Festtagen. Eine Wachenrechnung des Spitals in 
Merxhausen berichtet 1.660 von folgendem Einkauf: 2 Pfund gestoBener 
Ingwer, 4 Lot Muskatblumen, '12 Lot Safran, 3 Pfund IICanarizucker" 65, je 
ein halbes Pfund grolle und kleine Rosinen, 2 Lot Kaneel, 1 Pfund Pfeffer, 
4 Lot langer und 2 Lot spanischer Pfeffer, dazu 2 Pfund Senfmehl. Auch 1691 
werden ingwer, Pfeffer und Muskatblumen in den Remnungen regelmallig 
genannt. 

We i nun d Bra n n t w e j n: Wein wurde zur Kommunion gebrauchti 
an hohen Festtagen gab man ihn in kleinen Mengen den Insassen der Hospi
taler und Anstalten. Den oftmals geschmiihten Eigenwuchs an Wein suchte 

47 Joh.-Justus Win k elm ann: Griindlidte u. wahrhafte Besch.reibung d. FUr
stenthtimer Hessen und Hersfeld. (171.1.) - schreibt S. 31.1. "Grebenstein ... unter 
dem Sch10gberg ist an einem sehr lustigen art zu sehen der merkwiirdige Kres
senborn, von denen in groBer Menge hier wadtsenden Kressen also genennetH

• 

48 HLO III 930 H, 1019, 1.024. 
49 HLO 1I 41,587, IV 622, VI "53, VII 368, 431. 
50 StAM Hof-Kiidtenschreiber-Redmung 1668, Merxhausen Wodtenrechn., 1.691. 
51. StAM 17 Reg. KasseI f. Gewerberep. 4th 1.6591:t660. 
52 "Lemonen" wohI ein Verschreiben des Ktichenschreibers, gemeint sind Vo{ohl 

Apfelsinen. 
53 PrtineIlen = getrocknete Pflaumen ohne Stein. 
54 StAM 17 f 41h Nr. 23 - Es gab 1.679 in KasseI 8 Gewiirzhandler. 
55 Canarizud<.er ::; Rohrzucker von den Kanarischen Inseln, die seit dem Mittel

alter Europa mit Zucker versorgten. AUg. deutsche Realencydopadie fUr die ge
bildeten SUinde. 1848. 
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mit SpciP, Trank, Kleidung und Bettwerk nad. des Hauses Vennogcn nol
durftig versorgt werden sollten os. Der Dank gegen Gott und die LandesfUrsten, 
sowie Buge und FUrbitten, na,haten einen breiten Raum im Tageslauf del 
Hospitalsinsassen ein 10, 

Die Verpflegung in den Hospitiilern 
Merxhausen und Haina 

Im Kasseler E lis a bet h - H 0 s pit a I, dessen Kostpiane vom Beginn 
des 1.7. Jh. in einer fruheren Arbeit untersucnt wurden 71, gab es nilcn 1.660 
nur noch eine Teilverpflegung n. Deshalb soli hier die Erniihrung in den Ho
spitlilcrn Merxhausen und Haina in der zweiten Halfte des 1.7. und zu Beginn 
des 18. Jh. beschrieben und zur Emiihrung anderer Bevolkerungsgruppen in 
Nordhessen in Beziehung gesetzt werden. Die Bekostigung eines einfacnen 
Hospitilliten 73 entspram nimt nur der Versorgung eines einfacnen BUrgers, 
sondem war sogar besser und durch die eigene Landwirtschaft der Hospitaler 
vollwertiger 14, Scnwerkranke und HUnsinnigeH bekamen in den SpitaJern eine 
gesonderte bessere, oft vorwiegend flUssige Ernahrung, die hier nidtt bcspro
chen wird "'. - A1s 1668 Pfarrer Johann Rudolf Zintk ,. in Mer x h a u 5 e n 
seinen Dienst antrat, fand er im Spital unertraglidte Zustande vor TT. Die 
"DienerH

, der Vogt, KUcnenmeister, Kodt, Backer und der Leser 18 HeSen es sim 

6c) SlAM 5 Nr. 18028 u. 17 I Nr. 2"9 Auszug ails der Spilnlso rdtllmg nad, dent 
Sa/bum. 

70 StAM 17 I Nr. 221)8 Cebet vor die Arnten der vier ',oI,en Hospitalien im Fijrslr1l
lIrum Hcssen, aus der GrUndungszeit urn 15'5, nom urn ]700 in den HospiUilern 
vorgesprochen. 

7""1 S chi i e per a.a .O . 
72 SlAM Rechnungen 11 Kassel Nr. 1'4 Jg. 1670. 
n Man unterschied in den SpitaJem von der Kost des .. Armen insgemein" die ve:r

besserte Kost des Pr6bener, der eine einmalige Milgift in das Spital gebracht 
hatte. AuSerdem gab es die .. Studentenkost" fUr Personen .. von Charakler und 
Stand", die betrachtliche Summen eingebracht hatten oder fUr die laufend ge
zahlt wurde. Kopp V 20. 

74 SIAM 5 Nr. 18028: ... dafl gar ,"ancher Land,"an" .,. sich be; aller . einer 
Sallren Arbeit ntit trockellem Brot sehr kurnmerlich bellelfen mull Imd gh1dclich 
.dlnlzen uHirde, wanu er nur so guter warmer Kost, wit! die Hospilaliten ,agUch 
zu gf!niepell haben, teilhaftig werden mochte. 

75 Die Hinweise finden slch in aUen PHinen und Abrechnungen. 
76 Vgl. Anm. 22. 
77 SlAM; Nr. ,8'8<}. 
78 Der lese:r hatte in dem Spital die Gebete und den Kal'ea.ismu5 zu lesen - aum 

wahrend der Mahlzeiten - und mit den Insassen den Katechlsmu9 auswendig 
zu temen. Sein Lohn bestand vorwiegend in einer UberreichJimen Verpflegung 
mit 2 und mehr PEund Flelsch taglhh. 



74 Editll Schliepcr 

Tab a k: Senen 1656 wurde ein Tabakmamer von Dlinkirchen BUrger in 
Kassel. Die Feuerordnungen vcn 1659 und 1670 warnten vor dem Tabak
rauchen. Soldaten hatten auf ihren Feldzugen den T abak kennengelemt, und 
baJd wurde er vielen, auch armeren Leuten, sehr wichtig. Man sprac:h. vom 
IITahaktrinken" 62, ].686 wurde der Witwe Her m ann in K ass e I dJS 
alleinige Privilegium zur Pfeifenherstellung erteilt, dcxh das war kein eintrag
liches Geschiift 63 . Bald folgte eine Verordnung, die die Tabakverarbeitung und 
die Abgaben regelte 64, Tabak wurde in kleinsten Mengen, in Briefen, verkauft. 
Oer Tabakanbau, in Hessen zuerst van den Hugenotten betrieben, wurde 1725 
freigegeben 65, 

K a f fee I Tee u n d 5 c h 0 k 0 I a d e rechneten zu den Luxuswaren, 
fUr die in Hessen eine Sonderabgabe vcn 1/J des Preises angeordnet WUIdc. 
Durch diesen erh6hten Preis verbot sich der Konsum weitgehend, so war die 
Beschaffung ausreichend 66. Urn '707 gab es in Kassel schon Kaffee-Hauser, 
seit 1715 war Jaques Olivier Ca f fee - W i r thin der Obergemeinde. -
Nach dem Spanischen Erbfolgekrieg zu Beginn des .8. Jahrhunderts wurde am 
Kasseler Hof gem Schokolade getrunken ffI. 

Die Hessischen Samthospitaler 

Mit der Einfiihrung der Reformation wurden in Hessen unter Landgraf 
Philipp (t '567) die ehemaligen KI6ster G r 0 n a u in der Niedergrafschaft 
Katzenellenbogen ('527), Ha i n a ('533), Mer x h a use n ('533) und 
Ho f h e i rn in der Obergrafschaft ('535) in Landeshospitiiler urngewandelt. 
Gronau ging nam einer Pliinderung im Jahr 1632 ein 68. Die 3 anderen Hospi
taler wurden durm den hessismen Einigkeitsvertrag von 1648 zu gesamthessi
schen Einrichtungen, zu nSamthospitruem". Hessen-Kassel und Hessen-Darm
stadt hatten in der Folgezeit das Recht, je eine bestimmte Anzahl der PHitze in 
diesen Hospitaiern mit Armen, Kranken, Blinden, Siechen und Irren aus ihren 
Uindern zu belegen. Mer x h a use n und H 0 f h e i m waren fUr kranke 
Frauen bestimmt, wahrend in H a i n a und G r 0 n a u Manner gepflegt 
wurden. Die Diener - Beamten - der Hospitaler wurden im gegenseitigen Ein
verstandnis beider Regierungen ernannt; zu den jahrlidten Redmungspriifun
gen sch.ickten bcide Sciten ihre Beauftragten. Dieser Verwaltungsvorgang war 
recht umstandlich, erfreulicherweise sind aber dadurch viele Abrechnungen, 
Besrnwerden, Protokolle, Verhore und Verbesserungsvorschlage erhalten ge
blicben. Die alte Fundation der Hospitalsordnung ging dahin, daB die Armen 

62 HLO III 276 Abs. 11 bzgl. der Marburger Stipendiaten usw. 
6:; 1727 gab es nom einen Pfeifenmamer, der nur geringe Einnahmen hatte. 
64 HLO ITI 3H,314 f. 
65 HLO UT 796,972 - Tabakeinfuhren kamen uber Bremen. 
66 HLO III 57M81-
67 Frdl. Mitteilung v. Archivrat Dr. Phi lip pi, Marburg. 
68 Kopp IV 534. Die Einkunfte von Gronau fielen dann an Haina. 
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man durch Zugabe von Himbeeren oder durch Zusatz von Krliutern, wie Tau
sendgiildenkraut 56, zu verbessem. In Kassel war der freie Weinverkauf be
tramtHch, zumal wenn man die langen und besmwerHchen Transportwege aus
liindischer Weine bedenkt. Wurden 1695/96 (ohne den Verbrauch des Hofes) 
4' Fuder 1'/, Ohm spanischer Wein und Sekt, sowie 7 Fuder 5'1, Ohm fran
zosismer Wein verkauft und ausgesmenkt, so stieg der Verbrauch his 1721. 

stark an 57. Aus einer Steuerstatistik ist zu entnehmen, daS an ausHindischem 
Wein in Kassel verbraucht wurden - in Litern -: 

Von den W i r ten 
in Partien verkauft: 
einzeln ausgeschenkt: 

Von Privaten und 
Bed i e n ten eingelegt: 

Insgesamt: 

1.721. 

49383 
1. 2 3500 

1722 1723 

67550 49591 
1.18112 125 653 

344 122 

Der Bra n n t w e i n g e nuB wurde vielen armeren Einwohnem zu einem 
verhangnisvoIlen BedUrfnis 58. Branntwein brennen durfte, wer e:ine Konzes
sion hatte und die erIorderlichen Abgaben zahlte; diese Konzessionen wurden 
sehr zahlreich und auch auf die Dorfer vergeben 59. Aus 10 Pfund Kom- oder 
Malzschrot wurde "ein vollkommen gutes MaB" (= 1,95 Liter) gewonnen. In 
J amen schlechter Kornemten wurde das Branntweinbrennen untersagt, das 
gaIt dann auch zugleich fur Zwetschen-, Holunder- und Wocholderbranntwein. 
Ausliindischer Branntwein war durch die hoheren Abgaben teurer 60. Wah
rend der Kird1Zeiten war de,r Ausschank van Branntwein verboten; ebenso 
jederzeit Gelage .,. 

56 StAM Redmungen 11 KasseJ Nr. 680 Jg. 1668. 
57 Der Verbraudt 1695/')6 betdigt ca. 46550 LHer Wein. Reskripte III 1697-1.700, 

darin Namen und Umsatz hess., ital. und franz. Weinhandler in Kassel. StAM 5 
Nr. 5823 BI. 237 f gibt - unter Steuerberedmungen die obige Statisti.k. - 1 Fuder 
(We.in) = 1 Pfeife = 6 Ohm. 1 Ohm hat 20 Viertel oder 80 MaB oder 320 Schop
pen. Dieses MaB halt 1,95 I, in KasseI wurden damit Wein, Branntwein und 
E'9ig gemessen. 8 BiermaB wurden 9 WeinmaB gIeichgesetzt. 

58 StAM 5 Nr. 18092 - Aus H a i n a wird berichtet, daB sim die Hospitaliten das 
Brat absparten, urn es gegen Branntwein einzutausdten. 

59 StAM Reskripte 24. 11. 1.707 u. a., erne Konzession kostete 1707 Hihrlim 
12 Taler. 

60 HLO rn, 371-, 436 VI 106, 168 Branntwein kam besonders aus dem ElsaB. In 
Hessen wurde er als Aquavit und aum mU Anis, KUmmel, Kalmus, Zitrone, 
Pomeranze, Rosmarin, Kardamom und Angelika abgezogen, vg!. StAM 5 Nr. 
5823 Blatt 246. 

61 HLO [ 51, II 359, III 87'. 
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wohl sein, wahrend die "acmen Sch.westem" voWg unzurekhend ernahrt wur
den. FUr die Diener gab es zwei Mahlzeiten, urn 10 und urn 4 Uhr nachmittags. 
Die "Armen" erhielten im Sommer urn 5 Uhr und im Winter urn 7 Uhr nam 
dem Morgengebet eine warme Suppe, "Saufen" genannt 79. Auch die Plane fur 
Haina weisen zur gleichen Zeit flir den einfachen Insassen diese Friihmahlzeit 
in Form einer warmen Hafer- oder Bierbrotsuppe 80 auf. An Sonntagen blieben 
iedoch alle bis nach der Kirchzeit ntichtern! Diese Frtihmahlzeit ist fUr die am 
geringsten emahrte Gruppe notwendig gewesen, da die Essenspause von 
abends gegen 6 Uhr bis vomtittags 10 Uhr zu lang war. Im tibrigen falIt an 
dem in Tabelle 1 wiedergegebenen Kostplan auf, daB pflanzHche vorwiegend 
kohlenhydrathaltige Nahrungsmittel- Getreide, Gemtise, Brot, Bier, vor allem 
als billiges Nachbier - die Hauptbestandteile ausmachen. Fett und Milch aus 
der Landwirtschaft der Hospitaler besserten die Kost, aber je einmal in der 
Woche Fleisch, Kase oder Hering werden kaum eine vollwertige Emahrung 
ermoglicht haben. Tabelle 2 zeigt einen Wochenplan fUr einen gemeinen Bru
der im Hospital Haina 1704. Auch bei diesem Plan uberwiegen die Getreide
produkte, aber es gab immerhin zweimal in der Woche ie 1 Pfund Rindfleisch 
und ie ,/ , Pfund hollandischen Kase .'. Gartengemiise und Obst erscheinen 
nicht in der einfachen Kosl. - Zu Beginn des 18. Jh. Hell man Berechnungen 
anstellen, was ein Hospitalit in Haina an Unkosten verursache, denn man er
wog, das Hospital Gronau wieder zu besetzen 82. Tabelle 3 gibt eine solrne 
Obersicht. Die Ernahrung eines "Bruders" kostete danam etwa 48 Taler pro 
Jahr. Personal-, Arzt- und Apothekenkosten sind dabei ebensowenig beriick
sichtigt, wie die Ausgaben fUr die Einrichtung und Erhaltung des Hauses samt 
Geschirr 83, Betten, Seife und Hauswasme 84. Die Emahrung eines Hospital
insassen aus den gehobenen Sdtirnten, fur den gezahlt wurde, der die sog. 
Studentenkost mit taglich 2 Pfund Fleisch und 1 MaB Bier erhielt, kostete tag-

79 Vi J m a r: IdjoUkon 338 - ,..Saufen" hieS his 1830 in Kassel und Umgebung 
der Morgentrank ... das Suffen. 

80 Bierhrotsuppe: Im Winter halh Covent, halh Wasser mU Gerstenmehl zu einem 
,.Saufen" zuhereitet, im Sommer halh Covent, 1f. Sauermilch und If. Wasser 
ehenfaUs mit Gerstenmehl zur Saufe verarheitet. 

81 Gleichzeitig erhjeIten die Probener 4 Pfund Fleisch und If, Pfund Kase in der 
Woche. 

82 StAM 5 Nr. "18318 (Hospital Gronau) . 
83 A. Hoc k: Hirten als Loffelschnitzer. Belege aus Hainaer Rechnungen der 

Zeit urn 1.685. ~ Hess. Hejmat 1.9. Jg. 1969 45 fE. 
84 StAM 5 Nr. 1.828g: .,. wann, wie gebraud11icfz, alle 4 Wocfzen gewascfzen wird ... 

- 5 Hess. Geh. Rat Nr. '183'18: ... 2 Wasdtmiigde, welcfze bei 40 Armen unum
giingliciz er/ordert werden. Dahei Lohnheredmungen fiir djese Wasdunagde. -
Hofheim verbramnte 1.705 im Jahr '15 Taler fUr Seife; Haina 1.704 = 2'1 Alhus 
6 Helier. Es mug offen hleiben, ob man in Haina nehen der Pottasmenbrennerei 
eigene Seife kochte. 
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lich 5 Albus 4 Helier, d.s sind im Jahr 60 Taler 26 Albus 8 Helier. Diese Be
rechnung g.lt fUr Hain. ~7U 85. 

Die Kost irn Waisenhaus in Kassel urn 1690 

In seiner leider ungedruckten Dissertation von 1924 86 gibt Karl S t e i n 
nam Akten, die heute verloren sind, einen EfJzettel, wie etwa 12 arme Personen 
an einem Tisd, womentlid, konnten gespeist werden. Dieser Plan - Tabel
le 4 - stammt etwa aus der Grlindungszeit des Waisenhauses urn 1690. Die 
vorwiegend auf Getreideprodukte abgestellte Emahrung enthalt auJlerdem 
GemUse, Obst, Fleisch, Kiise und Fisch 81! Trotzdem stellte sich u.rn 1710 im 
Waisenhaus Skorbut ein. Es wi,rd berichtet, daB 12 Kinder Un Mund und an 
den Ziihnen "infiziert" gewesen seien und Geschwulst an den Beinen gehabt 
hatton. Auch Utten die Kinder an Kratze, Grind und Ungeziefer 88. Leider feh
len Preisberechnungen fur diese Verpf\egung. 

Die Kost im "Zuchthaus" in KasseI urn 1720 

Die Einrichtung des Kasseler Zuchthauses wurde durch <ine Verordnung 
vom 1. September 1720 bekanntgegeben 89. Es soll hier nicht von dieser Griin
dung berichtet werden 90, man moge sich nur vergegenwartigen, daB "ungera
thene Kinder, Versmwender und MiiBigganger bis zu ihrer Besserung ... zur 
Arbeit angehalten und verpflegt werden" 5011 ten. Man hoffte mit der am 
Tabelle 5 verzeimneten Kost die Insassen "wohl und bei Gesundheit halten 
zu konnen". Es ist kaum vorstellbar, daB das mit dieser einseitigen Ernahrung, 
bei der es nur sonntags Fleisch gab .. gelang. Allerdings wurde in einem Nach
satz gesagt .. daB die "BreyerU 

• • • nam der ] ahreszeit mit allerhand Gemiisen 
ugelbe und Mohren Wurtzeln, weiBen Rliben, WeiB- und Sauerkraut" abge
wechselt, auch aUes "nUt sduneltzung Wasser und SaltzU zubereitet werden 
sollte. 

Die Soldatenkost 

In Hessen hatte man den Soldaten in der Zeit vor dem DreiBigjiihrigen Krieg 
roit einer Vielfalt von Nahrungsmitteln versorgt: Brot, Fleisch, Hsch, Sped<, 
Butter, Kase, Breime,hle, Bier und Wein wurden mehr oder weniger reidtlich 

8; StAM; Nr. ,8300. 
86 K. 5 t e in: Oas Waisenhaus in Kassel 1.~1.866 (OiS5. Frankfurt 1.924 .. 

Maschschr.). 
87 Es gab pro Kopf womentlich 1. Pfund Fleisch und 1.40 g Kase, dazu an den 

fleischfreien Tagen je etwa 20 g Butter. 
885 te i n a.a.0.74. 
89 HLO III 833 H (besonders Ab •. 20 ff). 
90 Vg!. d.zu La 5 C h ('969) a.a.O. S. 244 H. 
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zugeteilt 91. Wahrend des langen Krieges, als oft iede Planung unmoglich war, 
nahm man Fleisch, Brot und Bier als notwendige Bestandteile der Soldaten
ernahrung. 1634 waren 1 Pfund Fleisch, 2 Pfund Brot und 1 MaB Bier die 
geplanten Tagesmengen, neben denen der einfache Soldat eine wochentliche 
Lohnung von 4 Albus erhielt 92. Aus dem Iahr 1645 ist eine Verpflegungs
ordonnanz bekannt 93, die fur die hoheren Chargen ubergroge Mengen an 
Fleisch, Wein und Bier ausweist, die wohl kaum der Emahrung e i n e r Per
son dienen soUten. Der einfache "Reuter" erruelt danach 2 Pfund Fleisch, 
2 MaB Bier und Brot .iedem die Notdurft" taglich. 

In der zweiten Halfte des 1.7. Jh. wurde in Hessen-Kassel ein stehendes 
Heer aufgebaut. Wenn ruese Soldaten im Lande in Quartie,r lagen, so hatten 
sie mit "Feuer, Licht und Stuben" mrer Quartiergeber zufrieden zu sem, eben
so mit den "Betten und Lagerstatten, 50 gut sie der Unterthan jeden Ortes 
geben kann" 94. Die Unkosten wurden den Burgern teilweise an ihrer Kon
tribution "gutgetan". Man experimentierte viel, 50 bewahrte e5 sich nicht, als 
man den Soldaten zu ihrer Emahrung 5 Taler im Monat auszahlte 95. Seit 1.712 
wurde dem Quartiergeber fur eine "Mundportion", sie bestand taglich aus 
1';' Pfund Brot, 'h Pfund Fleisch und 1 MaB Bier "nebst dem Zugemues" 96 

im Monat 1. Taler 8 Albus erstattet - oder an der Kriegssteuersdtuld gutge
schrieben 97. Diese Regelung gaIt fur das flache Land. Wenn man diesen Geld
betrag mit der Berechnung der Unkosten fur einen Hospitalsbruder (Tabelle 3) 
vergleicht, dann wird deutHch, daB 1 Taler 8 Albus dem Landmann seine Un
kosten nicht ausgleichen konnten! 

Die Ablosung der Hofkost 

Nach altem Gebrauch hatten in Kassel Diener, Knedtte und Magde ihren 
"Tisrh bei Hof·, wie die Hofordnungen oft bestatigen 98. Mit dem 28. 12. 1696 
wurde die Hofspeisung fUr Kutscher, Reit- und andere Knedtte, insgesamt 
72 Personen, aufgehoben. Ihnen wurde fortan ein wochentliches Kostgeld von 
4 Kopfsruck (= 28 Albus 5';' Helier) verordnet 99. In einer anderen Gruppe 
erhielt ieder wOchentlich 1 Kammergulden Kostgeld 100. Am 13. 7.1705 wurde 
die Hofspeisung weiter eingesduankt; Kammerdiener, Saalwadtter, Kiichen-

9'1 5 chi i e per a.a.O. 73 ff. 
92 HLO III "9. 
93 StAM 4 h 1.77 Ne. 45 - Verpflegung fur eine Kompanie zu Pferde urn 1645. 
94 HLO III 5'0. 
95 HlO III 6:15 ff und H. G. B 0 h me: Die Wehrverfassung in Hessen-Kassel im 

,8. Jh . ('954) - besonders 45 If. 
96 .... Zugemues" bedeutet zu dieser Zeit den taglichen Brei I 
97 HLO III 698 f. 702 f. 
98 HLO III '57 f, 625 If, 969 If. 
99 StAM Reskripte Bd. VI. - Geldrelationen vgl. Anm. 21. - Das Kostgeld wurde 

jeweiJs eine Wome im voraus bezahlt. 
1.00 SlAM Reskripte: TUrken, Knechte bei den Bagagepferden usw. 
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bursmen, MundkOche, Hausdiener 101, Mundsmenk, LehrkOche u. a. bekamen 
nun ein w&nentlimes Kostgeld, das zwismen 2 Talern (Kammerdiener) und 
'h Gulden bei den ,Jungen' betrug 102. 

Das K 0 s t gel d eines M a r s tall e r s entspradt mit knapp 47 T alem 
im Jahr etwa der Summe, die 1706 fUr die Ernahrung eines HBrudersH in Haina 
geredtnet wurde (vg!. Tabelle 3). Urn bei dem Beispiel eines Marstallers zu 
bleiben, sollen nadtfolgend seine jahrlidten Einkiinfte zusammengestellt wer· 
den: Korn 4 Viertel, Gerste 2 Viertel, Geld 12 Gulden, Kleidergeld 4 Taler, 
Hauszins 6 Taler, Jahreskostgeld 46 Taler 7 Albus 103. Dazu kam die weil
gehende Ftirsorge des fUrstlichen Hofes: Steuerfreiheit - mit Ausnahme des 
Grundbesitzes -, abgabenfreies Brauen des Bieres aus der Besoldungsgerste, 
Hochzeitss teuer 104, Arzt, Medikamente, Totenlade, Gnadenvierteljahr rur die 
Witwe bzw. die Kinder und gelegentlich aum die Altersversorgung im Elisa
beth-Hospital. Der MarsUilIer muBte aber mit diesen obengenannten EinkUnf
ten sim un d die Familie erhalten! Gleichzeitig kostete die Livree, die er im 
Dienst zu tragen hatte, mem als 60 Taler lOO! Diese Livree hob sein Ansehen 
und muBte die kargliche Besoldung ausgleimen. Dabei waren die Marstaller 
keineswegs am unteren Ende der Besoldungsreihe 106, von den Soldatenfami
lien ganz zu schweigen. - In Zeiten der Teuerung waren Fruchtbesoldungen 
giinstig, denn die GehaJter waren starr und paSten sim den Preissmwankun
gen nidtl an 107. Nadt Millemlen (vg!. die Sdtaubilder der Getreidepreisschwan
kungen S. 000) waren be,i den armen Volkssmichten keine Vermogensreserven 
vorhanden, urn damit iiberhohte Preise zu bezahlen. In solchen Notlagen ka
men Hofbeamte immer wieder urn Zulagen ein, weil darbey nebst Frau und 
Kindem n;dtt zu subsistieren ist 108. 

101 Hnusdiencr = Hauskiichenschreiber, Lichtkammercr, Konditor, Hofmetzger. 
Hausfourler usw. 

101 StAM Rcskripte Bd. VIII. 
103 StAM Reskripte Bd. VI v. 10. 8. 1700 - Bestallung des Leibkutschers H. M ij h 1-

m ann. In den Reskripten und 5 Nr. '16299 finden sich Besoldungsangaben 
fUr fast alle Stellungen unter Landgraf Carl. 

'104 Eine Hochzeitssteuer bestand etwa aus: 2 Viertel Roggen, 2. VierteI Gerste, 
2 Metzen Weizen. 2 Metzen Erhsen u. 2 Metzen Salz. Bel . hoherH Gestellten 
etwa erweitert urn Karpfen, Hammel, Wild u. '12 Schwcin. Bei einer 2. Ehe 
wurde oftmals eine reduzierte Hodueitssteuer gegebe.n. 
QueUe: Reskripte - alle Bande. 

105 StAM 4 b 37 Nr. '12- Livreeliste von '17°o.livreebeschreibungl 
106 Ein alt gewordener Hofbcdienter, dem ein Adjunkt beigegeben wurde, muBte 

seine Besoldung mit dem Adjunkt teilen. - Die TorschlieBer und Examinatoren 
hatten besonders geringe Beziige. Die Regierung ermunterte sie und die Ein
wohner zu Denunzierungen, indem sie ihnen ein DriUel der erlegten Strafe als 
Belohnung zusprach! HLO HI 7tn. 

107 StAM Reskripte - Generallieutnant Brostrup v 0 n S c h 0 r t lieS sich '1697 
die mit '12 Talern abgelosten Besoldungs-Hammel in Natura Hefern, da er sie 
bei der Teucrung fur den Preis nicht bekommen konnte. 

108 SIAM Reskripte 1699, 1706 usw. 
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Die Armen und die wirtschaftlich Schwachen 
in Kassel 

lm vorhergehenden wurde gezeigt, daiS die Ernahrung eines Hospitaliten 
etwa 48 Taler im jahr kostete. Das Kostgeld eines Marstillers betrug im jahr 
etwa dieselbe Summe, ohne daB fiir die Versorgung der FamUie der gleiche oder 
ein ahnlicher Betrag zur Verfiigung gestanden hatte. O. Dasmer 109 zeigt in 
einer - etw. fiir '745 in Hessen giiltigen - Berechnung, daB die Lebensh.l
tungskosten, selbst bei einfachsten Anspriichen und groger Einschriinkung, 
einen gewissen Mindestbetrag erforclerten, der nur ven knapp 50 °/0 der unter
suchten selbsHindigen Tucn- und Zeugmacher erreicht wurde. Dieses Exi
stenzminimum setzt er mit 70 Talern ]ahresgewinn ani 1.701 wurde verfiigt, 
daB "solche Leute, welche nicht sonderlich beglitert und monatlich wenigcr als 
S Alhus Kontribution" zahlten, zum Militardienst bevorzugt heranzuziehen 
seien llD, Eine Auszahlung der (Stadt-) Kasseler Kontributionsregister er
gab 111: 

jahr Zahl der 
Steuer

pflichtigen 

8 Albus oder 
weniger zahlten 

855 = 37,7 'la 
837 = 39,2 'la 

, 287 = 49,7 'la 

3 Albus oder 
weniger zahlten 

326 = '4,4 'la 
3" = '4,6 'la 
591. = 22,8 °/0 

.. Die Anzahl cler steuerpflichtigen "Herrenlosen", also ortsfremde Gelegen
heitsarbeiter, die nirnt den "Tagelohnern" oder "lnvalidenll zugezahlt wur
den, betrug 1715 = 149,1723 = 64 und 1727 = 268 Personen! 

Aurn bei vorsichHger Auswertung dieser ZahJen ist anzunehmen, daB knapp 
38 'la im jahr '7'5 und fast 50'10 der Steuerzahler im jahr '727 nur sehr 
besrneiden oder gar am Existenzminimum lebten. Dazu kornmt die Gruppe der 
steuerUch nicht erfagten gering bezahJten Hofbedienten, Soldaten, Armen und 
Siemen. Bei ihnen wirkten sim MiBemten, Seumen und Krankheit mit Er
werbsunfahigkeit besonders schlimm aus 112. Milde Stiftungen und regelmaJli-

1.09 O. 0 a se her: Das Textilgewerbe in Hessen-Kassel (1.968, VHKH 28,1) 104 f. 
no HLO III 46;. 
11.1 StAM Rechnungcn 11 Nr. 206 Kontributionsregister von KasseI 1715 u. Rechn. II 

KasseI Nr. 41 - Frauleinsteuer, ebenIalls mit Angaben der gesamten Kontri
butionssumme. Diese Steuerregister erlauben aum Aussagen iiber die wirt
smaftHche Stel1ung einzelner ZUnfte u. Gruppen. So waren 1727 die WoUkam
mer, Rasmmamer, Leinweber, Schuhflicker, Maurer, WeiBbinder, Dachdecker, 
Gartner, Bleicher, Hocker, MietIakaien, Porteure, Tagelohner u. Invaliden, ne
ben den ,.HerrenJosen", in remt bedUrftiger Lage, um nur ein Beispiel zu 
nennen. 

112 StAM 5 Nr. 5823 BI. 242 bezeichnet eine sehr groSe Summe des Steueransmla
ges von Kassel als bleibt monatlid, zurudc, so nicht erhoben werden kann. 
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ge Sammlungen in den Kirmengememden 113 und in den BUrgerhausern dien
ten den Armen, Kranken, Waisen und lnvaliden. Urn 1700 und spater verwal
tete das Waisenhaus in Kassel einen Teil dieser Gelder. Die Statistik der Ta
belle 7 - liber die vom Waisenhaus in Kassel gezahlten Unterstiitzungen -
zeigt in den Jahren 1700-1713 ein stancliges Anwamsen der Zahlen der not
leidenden Bevolkerung; leider Uegen Rir die MiBwachsjahre '7'''''5 keine 
Angaben vor. Der wOchentliche Unterstiitzungssatz lag zwischen 2 und '4 AJ
bus, das war pro Kopf ein lahresbelrag von 4-23 Talern'14. Insgesamt ge
winnt man aus cliesen wenigen Fakten den Eindruck, daB sim neben allem 
Glanz der Hofhaltung die wirtschaftUchen Verhaltnisse und die Ernahrung Rir 
einen groBen Teil der Bevolkerung stiindig verschlechterten. 

SchluBbetrachtung und Zusammenfassung 

Getreide und Getreideprodukte (Brot, Breie, Bier) bUeben auch im Berichts
zeitraum (,650-'730) die wichtigsten Nahrungsmittel in der Landgrafschaft 
Hessen-Kassel. Drei Schaubilder zeigen die starken Schwankungen der Ge
treidepreise infolge von schlemten Emtejahren und die dadurm verursachte 
Anfiilligkeit der gesamten Wirtschaft des Landes. 

Eine aus warmem Getrank und Brot - oder auch nux aus Getrank und 
Brot - bestehende Morgenmahlzeit setzte sim zuerst in den schlechter emahr
ten Kreisen als dritte T agesmahlzeit durch. Am Sonntag gab es vor der Predigt 
kein Friihstiick! 

Urn Arbeitstiere zu haben, urn Wolle zu gewinnen, urn AbHille zu verwer
ten und urn Diinger zu gewinnen, ruelt man Vieh. Der ErIos aus dem Fleisch
verkauf anein deckte nicht die Unkosten des Viehhalters, denn der Fleisch
preis lag sehr niedrig. Ein Konsumverzicht wirkte sich zuerst bei dem Fleism
kauf aus. Die tiigliche Fleischportion fand sich noch in der Soldatenkost. AuJSer
dern enthalten die Speiseplane fUr die zahlenden Hospitalinsassen - Probener 
und Studentenkost - kleinere oder groBere regelmaBige Fleismportionen. 

Die Kost war einseitig und eintonig, nur die wenigen Festtage wurden 
durm ein besseres Essen und durch Weinzugabe hervorgehoben. Da weite 
Kreise der Bevolkerung auf Unterstiitzungen angewiesen waren oder mit ihren 
Einnahmen nahe am Existenzminimum bUeben (die gering verdienenden Hof
bedienten, Soldatenfamilien, TagelOhner, selbstandige Handwerker, uHerren
lose ll 

115, Witwen und Invaliden) ist es verstandlicn, daB wohl j e d e Gelegen
heit genutzt wurde, auf Kosten anderer zu essen und zu trinken. So sind ver-

U} HlO n 985 - HFJ< 8 Spalte }99. 
114 StAM 40 Hess. Kammer XXIV Kassel Nr. 4°,55. Namentliche liste v. '1705. 
11.5 Herrenlose, eine gebrauch1idte Bezeichnung fUr solche Manner und Frauen, die 

keinen festen Dienst angenommen hatten und sirn mlt Nahen, Stri&en, Wolle
kammeo, Tagelohnem usw. emahrten. 
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mutllch die betr;;chtlichen Verzehrkosten im Rat der Stadt 116, bei den Schiitzen 
und vor a1lem bei den Ziinften 117 zu erk1;;ren. 

• 

Das geltende Wirtschaftsprinzip des Merkantillsmus suchte die Einfuhren 
zu besmriinken. Mit den zahlreimen Warentransporten, die durm Hessen hin
durchgeftihrt wurden, mit den weit in der europaischen Welt herumkommen
den hessismen Soldaten und mit der Einwanderung der Hugenotten kam die 
Kenntnis neuer Nahrungs- und GenuBmitteI nam Hessen. Weine aus Spanien 
und Frankreich, Siidfriichte aus !talien und dem Mmelmeerraum, Slumenkohl 
und Spargel durch die Hugenotten aus Frankreich, Tee iiber Frankreich, Kaffee 
und Schokolade aus dem spanischen Weltreich. Letztllch gehorte auch der 
Tabak zu diesen Neuerungen. Da er in Hessen angebaut werden konnte, war 
er bald weiten Kreisen der Bevolkerung zuganglich. 

Dennoch muJ5 damals wohl der Spottvers aufgekommen sein: 
lm Lande Hessen, 
gibts groBe Berge und wenig zu essen, 
grolle KrUge und sauren Wein. 
Wer modtte im Lancle Hessen wohl sein7 

116 StAM 5 Nr. 57 - Beschwerden um 1690 wegen unnotlger Zehrungen im Rat
haus, bei Abhorung der Remnungen, die sich auf Uher 1000 Gulden belaufen. 

'1:17 StAM 17 Reg. Kassel Gewerberep. '1704 kostete das Aufnahmeessen den jungen 
Meister bei den Hansegreben 30 Taler, bei den WeiSgerbem 7 Taler 6 Albus = 
1686 usw. 

Neben den in den FuBnoten genannten Veroffentlichungen wurden noch folgende 
BUcher herangezogen: 
C. A. B 0 c k I er: Der niitzlichen HauS- und Feldschule erster Teil. '1699. 
C. Bra u n s : Kurhessische Gewerbepolitik im 17. u. 1.8. Jh. 1.911. 
H. B run n er: Geschidtte der Residenzstadt Cassel. 191.3. 
W. ere eel ius : Oberhessisches Worterbuch. Neudrudc: '1966. 
K. E. D ern and t: Geschichte des Landes Hessen. 1959. 
K. E. D e m and t: Schrifttum zur Geschichte von Hessen. 1-1111965-68. 
P. Ho J t h a use n : Das Landeshospital Haina in Hessen v. 1.527-1907. 1.907. 
C. K net 5 ch: Das Haus Brabant. 1918-1931. 
H. 5 c hen k : Gesch.ichte des Hospitals Haina und Merxhausen. 1.904. 
W. T r e u e : KuIturgesch.ichte des Alltags. 1952. 
G. W i e gel m ann: All tags- und Festspeisen. 1(}67. 
J. H. Zed I er: GroSes Universallexikon. :1732-1754. 
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Sonntag 

Montag 

Dienstag 

Mittwom 

Donnerstag 

Freitag 

Sonnabend 

Tabelle :r. 
Speisung der Armen und des Gesindes 

im Hospital Merxhausen :r.669 

SIAM '7 I Nr. 2H8 AnI. 9 

mittag. Rindflei,'" (88 Pfund) 
Suppen 
Sallerkraut 

abends Suppen oder Milch 
Kase oder Heringe 

morgens Sauten von Gerstenmehl, Milch und Getrank -
Suppen vermengt mit 01 

mittags Bierenbrot von Getriink und Milch 
Suppen 

abends Erbsen 

morgens 

mittags 

abends 

morgens 

mittags 

abends 

morgens 

mittags 

abends 

morgens 

mittags 

abends 

morgens 

mittags 

abends 

Suppen darzu vermenget Kachentett 
Sauten von Gerstenmehl, MUch und Cetriink 
Suppen van dem iibrigen Cemiise mU Fett 
Griesbrei van Gerstenmehl, Milch und Wasser 
Suppen van Brat 
Erbsen oder Bohnen 
Suppen darzu 'Oelmengd Felt 
Sauten von Gerstenmehl, MUch und Cetriink 
Suppen 'Oon Brot 
Bierenbrot 'Oon Cetriink, darunter Milch 
Suppen 'Oon Brot 
Sauerkraut oder andere Cemiise 
Suppen van Brot 
siimtliche Armen Butter oder Speck 
Sauten von Gerstenmehl, Milch und Getrlink 
Suppen von Brot 
Griesbrei VDn Gerstenmehl, Milch und Getriink 
Suppen 'Oon Brot 
Erbsen oder Unsen 
Suppen 'Oon Brat 
Sauten van Gerstenmehl, Milch und Cetriink 
Suppen 'Oon Brot darzu vermengd Fett 
Bierbrot van Milch und Getriinken 
Suppen 'Oon Brat 
ein Gemuse 
Suppen 'Oon Brat 
Sauten 'Oon Gerstenmehl, Milch und Ce.triink 
Suppen 'Oon dem iibrigen Gemiise 
Crap oder Haterbrei 
Suppen van Brot vermengt mit 01 
Erbsen oder Bohnen 
Suppen van Brat, vermengt mU Kochenfett 

- Getrank = Nachbier oder Covent genannt 
Die Armen bekamen taglim Nachbier zu trinken, sanntags je 1 MaO Bier. 
An den 6 Festtagen Kuchen und je 1 Nosel (= 0,47 Liter) Weln . 

83 



Sonntag 

Montag 

Dienstag 

Mittwoch 

Donnerstag 

Freitag 

Sonnabend 

Tabelle 2 

Speiseplan ftir die Gemeinen Bruder 
des Hospitals Haina J.704 

frtih 
mittags 

abends 

friih 
mittags 

abends 

frUh 
mittags 

abends 

friih 
mittags 

abends 

frUh 
mittags 

abends 

frUh 
mittags 

abends 

friih 
mittags 

abends 

StAM 5 Nr. 17904 

-
Suppe 
:1 Pfund Rindfleisdt 
Hirse- oder Gerstenbrei 
Suppe 
geschalte Gerste 
Hafer-Saufe 
Wcizen-Saufe 
Haferbrei 
eine RabeIl .. 
Erbsen 
-" 
Wcizen-Saufe 
Gerstengriesbrei 
Gersten 
'I. Pfund holland. Kiise 
Hafer-Saufe 
Weizen-Saufe 
Haferbrei 
Suppe 
Erbsen 
Hafer-Saufe 
Suppe 
:1 Pfund Rindfleisdt 
Brei 
Suppe 
geschiHte Gerste 
H afer-Saufe 
Weizcn-Saufe 
Gcrstengriesbrei 
Sauerkraut 
1/. Pfund holland. Kiise 
Hafer-Saufe 
Weizen-Saufe 
Haferbrei 
eine Rabell .. 
Erbsen 

Edith Sdtlieper 

.. RUbell = Bier, in das Brot hinein geribbelt (zerkleinert) wurde . 
.... Es handelt sich hier wohl urn ein Versehen des Schreibers, der keine FrUhmahl

zeii einsetzte. In den Parallelspalten finden sich die Plane fUr Probener und Stu
dentenkost, beide haben keine Friihmahlzeit (vgI. Anm. 73)· 

AuBerdem erhielt jeder Bruder Higlich fUr 9 Helier Brot und 1/1 MaB Bier. 
An den Festtagen je 1 MaB Bier und im Jahr 1'1. MaB Wein. 
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TabeUe 3 

Was ein Bruder im Hospital Haina an Speise und Kleidung jiihrlich kostet - :1706 

StAM 5 Nr. :18318 

Taler 

An 5 u p p e und Gem ii p (= Breie) .8 
An 3 Viertel Korn jiihrlich %um Bra t .. 
An Fie i s ch" I .2 Pfund wochentUch 6 
An B i e r 1/2 Map tiiglich 9 
An holliindisdlcm K ii se, III Pfund wodtentlich • 
An :1 1/. Map Wc j 11 ulf die Festlage 

An 4 Ellen Tuc h zum Rock 3 
An :1 Paar Wall ens I r ii m p f e 

An:1 Paar Wallen Ho s e n u. Un t e r f ut t e r 

An :1 Paar Le j n ens I rum p f e 

An2 Hembter 

An 1 Paar 5 c h u h e • 
An::J. Hut 

SUDUne der Kosten 57 
Davon reine Emahrungskosten: 48 

Albus 

7 

'3 
'5 
3 

22 

.8 

22 

'9 .. 
4 

27 
2 

21 

8 

'4 

Heller 

4 

6 

6 

4 

10 

.. Das PFund Fleisch ist in dieser Rechnung mit 2 Albus eingesetzt, also %u den 
Selbstkostcn des Hospitals; auf dem Lande war es von den Haodlem billiger zu 
kaufen. 
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Tabelle 4 

EBzettel fur das Waisenhaus in Kassel, etwa urn 1690 

Montag 

Dienstag 

Mittwoch 

Donnerstag 

Freitag 

Sonnabend 

Sonntag 

Mengenangaben fUr einen Tisch mit 12 Personen 

Mittag:11 Uhr 

Erbsensupp 
Haferbrei mit 
1/2 Pfund Butter 
Linsensupp 
Roggenbrei 
'/2 Pfund Butter 
Hammelfleiscn 6 Pfund 
Gerstensupp 
Weip- oder Braunkohl 
Erbsensupp 
Haferbrei 
Butter 
Stodcfi,m % Pfund 
mit Milc:h und Week 
Gerstensupp 
Butter 
Linsensupp 
Roggenbrei 
Heri"g 
Flei,m 6 Pfund 
Gerstensupp 
weiJle, geIbe oder Mohrruben 

Abend 6 UhT 

Kohl oder Kraut 
kalte sauer Erbsen 
'11 Pfund Kitse 
Dorrobst 
Haferbrei 
'12 Pfund Kiise 

welscne Bohnen 
Wedcsupp 
Kiiss 
gehackt Kraut 
kalte Erbsen 
Kiiss 

Dorrobst 
Brotsupp mit Zwiebeln 
Kiiss 

Hirsensupp 
Haferbrei 
Kiiss 

welscne Bohnen 
Wecksupp 
'12 Pfund Kiise 

Um 8 bzw. 9 Uhr wurde an die Kinder ein Morgenbrot ausgegeben, dessen Zusam
mensetzung nidtt bekannt ist. Bier, besonders auch Langwell, war bis 1.811 d a s 
Getrank, vcn dem die Kinder soviel, als sie nUT wunschten, erhielten. 
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Tabelle 5 

Speiseplan fUr das Zuchthaus in Kassel um 1720 

Sonntag morgens .. kein Fruhstuc:k 
mittags Fleisdt und Gemap 
abends Gemup, so ubrig geblieben mit Wasser und Salz; 

aufge50tten 

Montag morgens Brot und Salz 
mittags gesdtmelzte Erb5en 
abends Erbsen aufgewiirmt 

Dienstag morgens Brat und Salz; 
mittags gesdtmeb:te Linsen 
abends Linsen aufgesotten 

Mittwom morgens Brot und Salz. 
mittags Spedc und Gerste 
abends das Obriggebliebene 

Donnerstag morgens Brat und Salz; 
mittags kleine Feldbohnen gesdtmeIzt 
abends das Obriggebliebene 

Freitag morgens Brat und Salz 
mittags gesdtmeb:te Erbsen oder Haferbrei 
abends dRs Obriggebliebene 

Sannabend morgens Salz; und Brot 
mittags geschmelzte Linsen 
abends das Obriggebliebene 

Jeder Zadttling bekam taglich 1112 Pfund Brat und 1 Ma8 (= 2,1.8 Liter) Langwell 
(Nachbler oder Mlttelbier). Am Geburtstag des Landgrafen (* .,. 8. 1654) war 
arbeitsfrei, und jeder bekam 1/2 NBsel = 1/2 Liter Wein . 

.. Am Sonntag bHeb man var dem Gottesdienst nUchtern I 
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Jahr 

x700 
1701 

:1702 

1703 
1704 

1705 
1706 

'707 
1708 

1709 
1710 

1711 

1712 

1713 

TabeUe 7 

Anzahl der vom Waisenhaus in Kassel 
unterstiitzten Personen 

StAM 40 Hess . Kammer XX]V KasseI Nr. 4055 

Im Waisen
haus ganz 
versorgt 

96 

x04 

"3 
98 

99 
x31 

129 

"4 
131 

'44 
145 
144 
146 
X48 

Zusteuer unregelmaBig 
empfangen Zusteuer 

empfangen 

240 30 

274 83 
276 X64 

302 u8 

3XO U2 

330 120 

330 247 

339 373 

367 388 

397 548 

405 617 
421 716 

398 462 

364 474 

versorgte 
Passanten 

320 

397 
25x 

4x9 
639 

708 

849 
1. 087 

x 357 
.1490 
21;:0 

2. 413 
x 746 
2671 

Edith ScJzlieper 

Gesamtzahl 

686 

858 

8X4 

937 
:1 '160 

1289 

1555 
1923 

2. .l43 

3579 
3 297 
3 695 
2. 752 

3 656 
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