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die ersten franzosischen Pfarrer in Immenhausen und 

Mariendorf, Kreis Hofgeismar 

van Friedrich-Karl Baas 

1. Vorbemerkung 

73 

Die folgende Abhandlung ist der erste Versuch, die Lehens- und Wirkens
geschichte der drei ersten franzosisrnen Pfarrer aus Immenhausen und Marien
dorf im Zusammenhang darzustellen. Bisher lagen uher diese Theologen nur 
Hinweise in verschiedenen Arheiten vcr. Sie ergeben auf Grund ihrer Kiirze 
und ihres meist zuHilligen Ansatzes kein zusammenhangendes Bild. Es er
srnien deshalb erforderlich, das Leben und Wirken der drei Franzosen unter 
Beriicksichtigung der historischen Gegebenheiten einmal genauer zu betrachten. 

Da die geschichtlichen Ereignisse auf europaischer Ebene am Ende des 17. Jhd. 
hinreichend bekannt sind, befassen sich die Ausfiihrungen nur mit den Var
gangen in Hessen-Kassel und spezieU mit dem Geschehen in den beiden ge
nannten Orten. Dieser an das Vertreibungsschicksal der Refugh?s gehundene 
Teil umfaBt den Zeitraum van der Flucht im Winter 1685/ 86 in die Schweiz his 
zur Ubersiedlung des Pfarrers in die neuerbaute Kalonie im September 1712, 
umfalSt also die smwersten Jahre der Glaubensfluchtlinge in der neuen Heimat. 
Die Emigranten wurden wahrend dieser Notjahre van den Pfarrern Jean La
get, Jean le B I a n c und Louis deL e s cur e gefuhrt und geistlich be
treut. 

La get wird zuerst van Rom m e I (1858) 1 genannt. In seinem Verzeich
nis der vornehmsten RtHugies heilSt es (S. 113): " L age t, eine zeitlang 
Prediger der CoIonie von Immenhausen; 1693 erhielt er eine Natural-Besal
dung aus der Renterei van Grebenstein." 2 

Etwas aufsdtlulSreicher, aber fehlerhaft, sind die Hinweise uber Jean l e 
B I a ne. Er wird von G e i 5 t h i r t (1881) 3 und F r i e 5 I and (1896) 4 
genannt. Oer erste erwahnt ihn im Zusammenhang mit der Auflosung der 
franzosisrnen Gemeinde in Schmalkalden, der zweite mit dern Datum der Kir
cheneinweihung in Mariendarf. Beide Textstellen sind fur die folgenden Aus
fiihrungen von Bedeutung. Sie sollen deshalb etwas genauer betrachtet werden. 
Bei G e i s t h i r t heilSt es: "Sonst wurde von denen Frantzosischen in 
Schmalkalden angekommenen fliichtlingen eine Fabric von guten Striimpffen 
angelegt, jedoch weil der profit davon Var diese Leuthe nicht aItzugrass, wen-

1 Rommel , 113. 
2 Rom m e I hat seine Information offenbar aus der unter Anmerkung 89 oder 90 

genannten Quellen. 
3 G e i s t h i r tIll, 22. 
4 Fries land , 60 . 
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de ten sie sich nebst ihrem Prediger Monsieur B I a n c wieder nam Cassel, 
allwo sie hessere Suhsistenz gefunden,lI 

F r i e 5 1 a n cl bezeichnet 1 e B I a n c als ersten Pfarrer van Mariendorf, 
dem cl e Le 5 cur e 1.709 im Amt faIgte. Def Autor kannte offenhar die 
Arbeit Rom m e 1 5 nicht, er hatte sonst auf L age t als den ersten Pfarrer 
der Fluchtlinge stollen mussen. Ahnliches gilt fUr W i e d e rho 1 d (1937) '. 
Er hat anscheinend fur die Erstellung seiner Mariendorfer Pfarrer-Liste nehen 
def Arbeit F r i e 5 I a n cl 5 nur die Kirmenbiicher benutzt, die erst mit def 
Amtszeit 1 e B 1 a n c 5 beginnen. Seine Liste ist - van dieser Liicke abgese
hen - aher noch an anderen Stellen korrektur- und erganzungsbediirftig. Die 
fehlerhaften Listenteile sollen in einer spateren Arheit herichtigt werden. Der 
zeitllch zuerst und dann auch am haufigsten genannte Theologe ist Louis d e 
Le 5 cur e. Ihm fiel die ehrenvolle Aufgabe der Kircheneinweihung in Ma
riendorf zu. Allein dieser Sachverhalt fiihrte zu einer gewissen Popularitat in 
der Literatur iiber die Kolonie. Bereits 1785 nennt Cas par son 6 das Ein
weihungsdatum der Kirche (9. Juni 1710 7) und seinen Namen als den zu da
maliger Zeit im Ort amtierenden Prediger. Auch Rom m e I (1858) 8 und 
Hoc h hut h (1872) 9 kennen de Lescure aIs Einweiher der Kirche. AIs soI
cher wird er ebenfalls von F r i e s I and (1896) 10 einige Jahre spater er
wahnt. 

Im J ahre 1937 ist der Name dann wieder bei W i e d e rho I d zu lesen, 
und von hier fiihrt sein Weg weiter in die neueren Arbeiten, z. B. zu Wag
ne r (1967) 11, der iiber die bloBe Namensnennung hinaus auch die Kirchen
bucheintragung iiber die Einweihung im Original und als Ubersetzung bringt. 

Von diesen Hinweisen geleitet, wurde fiir die folgenden Ausfiihrungen ein 
umfangreiches Quellenstudium vorgenommen, urn das diirftige Material zu 
erweitern und ein relativ vollstandiges Bild iiber die genannten Theologen 
zeichnen zu k6nnen. 

2. Die Geschichte der Mariendorfer Erstansiedler 
von der Flucht bis zum Koloniebau 

Die Mariendorfer Erstansiedler stammen zum iiberwiegenden Teil aus dem 
Dauphine. AIs Heimatorte werden die "Communaute de Pr age I as" , das 
Stadtchen G u i 1I est r e und der Weiler V a r genannt 12. Nur die Familien 

5 Wiederhold, 20. 

6 Cas par son, 38. 
7 Kirchenbum M a r i end 0 r f I 5.7. 
8 RommeI, 1.13. 
9 Hoc h hut h , 164. 

10 F r i e s I and, 60. 
1.1 Wagner, '18f. 
12 Lennep, Lederho se, 400; Casparson, 37; Martin , 1.14; Rom

mel, 175; Kohler, 78; Hochhuth, '164; Friesland, 60; Heuss
ne r ; 5 c h mid m ann, 16,17 u. 37; W i e d e rho Id, 3; 0 a win, 66 f.; 
Kliiber, 146 f.; Berthold , 75; Vesper , 173; Zogner, 23 u. 37; 
Wag n er, 6 u. 11}-21. 
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L e feu v e «L e f e bur e, Feu v e) und Ago m bar t kamen aus der 
Champagne bzw. aus der Picardie 13. Warum sich die Genannten gerade zu den 
Waldensern gesellten, ist bisher nicht zu ergriinden gewesen. 

Die Waldenser aus dem Dauphine und dem Piernont fliichteten im Winter 
1685/86 uber die verschneiten Berge in die benachbarte Schweiz 14. Ihre Fuhrer 
waren Pierre Cl erne n t, Jean T h 0 1 0 san und Antoine Go u b eau. 
'Ein Teil der Fliimtlinge lieB sim in und urn Genf nieder. Es waren in der 
Hauptsame diejenigen, welche voriibergehend in Ho f g e i s rn a r 15 und dann 
in Car 1 s d 0 r f eine neue Heimat fanden 16. 

Die spateren Mariendorfer verweilten in Z ii r i ch, viele nur kurze Zeit, 
urn sich von den Strapazen des Gebirgsuberganges zu erholen. Sie zogen dann, 
durm den Magistrat der Stadt Zurich unterstutzt, uber Basel, Schaffhausen, 
Stuttgart und Heidelberg nach Frankfurt. Von hier gelangten sie, von land
graflichen Beamten gefiihrt, uber Marburg nam Kassel, wo sie am 22. Marz 
1686 eintrafen 17. 

Fur die Fliichtlinge war I m men h a use n als vorHiufiger Wohnort vor
gesehen, damit man sie spater in der neu zu errichtenden Kolonie auf den 
Wustungsgemarkungen Reinersen 18, Hildesheim 19 und Ludenhausen 20 an
siedeln konnte 21, 

Die Fluchtlinge wurden in der Stadt zum uberwiegenden Teil in Privatquar
tieren untergebracht und auf Staatskosten unterhalten 23. Diese landgrafliche 
Anweisung fiihrte fur beide Bevolkerungsteile, fur die Einheimischen, vor 
alIern aber fur die Fluchtlinge zu besonderen Schwierigkeiten. Beschwerden aus 
dieser Zeit sind hinreirnend uberIiefert 24. DaB es zu Klagen und Reibereien 
kommen mulSte, ist leicht durch einige Zahlen zu verdeutlichen. Die Stadt Irn
menhausen zahlte damals nur etwa 1150 Einwohner, die in rund 250 Haus
haltungen lebten und selbst durch die DberfaIIe und Brandschatzungen des 

13 Wag n er, 6 u. 19---21. 

14 Ledderhose, 400; siehe aurn Martin , :1:14; Schmidmann, 16; 
Wagner, 9; Zogner , 21ff. 

15 Am 22. Febr. 1686 trafen unter David Cl e men t s FUhrung in Hofgeismar 
etwa 400 FIUmtlinge ein (L e d d e rhos e I 402). 

16 Led d e rhos e, 402. 
17 a.a.0·,400. 
18 Rei mer, 380. 
19 a.a.O., 236. 
20 a.a .O., 311, 
21 Die VerfUgung der Regierung an die Amter, alle wiistliegenden Pliitze, Jfdcer 

und Wiesen zu erfassen und zu melden, ging bereits am 29. Dez. 1685 heraus. 
Leider ist die Mitteilung aus Grebenstein nicht bei den Akten zu finden (StAM 5, 
15465). 

22 Vg!. Anmerkung 12. 
23 Brauerei-Beschwerde vom 10. 6. 1686 (StAM 5, 15465); Beschwerde wegen Aus

Iieferung von schlechtem Korn (StAM 40 a Hess. Ka. XXV, Generalia). 
24 Die Stadt wurde von 1623 bis 1647 fUnfmal von feindlichen Truppen besetzt 

und gepliindert (B a as, 2,9 f.) . 
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DreiBigjahrigen Krieges verarmt waren 25. Von den genannten Stadtbewoh
nern wurden z. B. von Marz 1.686 bis Marz 1.687 folgende Fluchtlinge unter
gebracht und versorgt: 

am 30. Marz 1.686 1.62 Personen 28, 
am 1.6. April 1.686 234 Personen 'IT, 

im Mai 1.686 365 Personen 28, 
im Juni 1.686 375 Personen 29, 

am 24. Dezember 1.686 300 Personen 30, 

am 19. Februar 1687 285 Personen 31 und 
am 30. Marz 1.687 302 Personen 32. 

Die durchschnittIich zu versorgende Fluchtlingszahl lag fur den genannten 
Zeitraum bei etwa 290 Personen, und das entsprach einer GroBenordnung von 
mehr als 25 % der Ortsansassigen. 

Selbst nam Beginn der Obersiedlung der Fliimtlinge nam Mariendorf in den 
ersten Apriltagen des Jahres 168733 vedinderte sim das Zahlenverhaltnis in 
Immenhausen nimt so, daB man von einer wesentlirnen Besserung hiitte spre
men konnen. Aus einer Anfrage der Verwaltung vom 19. Februar 1687 34 uber 
noch erforderliche BaumaBnahmen in der Kolonie geht hervor, daB in Marien
dorf 1.13 Personen Wohnraum erhalten haben. Diese Zahl besagt, daB in Im
menhausen nach der Obersiedlung noch immer rund 175 Fluchtlinge lebten. 

Am 8. April 1.687 wurden in Mariendorf 11.0 Personen untersrutzt 35. Am 
selben Tag waren es in Immenhausen 15838. Bis zum 25. Mai 1.687 veranderte 
sich die Zahl der franzosischen Einwohner auf 117 Personen in Mariendorf 
und auf 111 in Immenhausen 37. Seit dieser Zeit nimmt die Zahl der Fluent
Iinge dann in der 5tadt ab. Im Jahre 1699 treHen allerdings noch einmal Re
fugies im Lande ein. Von diesen kamen nach Mariendorf 13 und naen Immen
hausen 10 38. 

Allein die Zahlenverhiiltnisse machen deutlich, daB es zu Auseinanderset
zungen kommen muBte. Die Spannungen wurden sicher noch durch die man-

25 M i I bra d t, 8. 
26 a.a.O., 8-10. 
27 a .a.O., ':10--':12. 

28 a.a.O., 12-14. 
29 StAM 40 a Hess. Ka. XXV, Geismar; siehe auch M i I bra d t , ':17-20. 
30 StAM a.a.O.; siehe auch M i I bra d t , 2cr31. 
3':1 StAM a.a.O.; siehe auch M i I bra d t , 36-37. 
32 B a a s 3, Anmerkung 2. 

33 SIAM 5, '5465. 
34 StAM 40 a Hess. Ka. XXV, Geismar; siehe auch M i I bra d t, 40 U . 4':1. 
35 StAM a.a.O., siehe auch M i I bra d t, 41-44. 
36 StAM a.a.O., siehe aum M i 1 bra d t, 47-;0. 
37 M jib r a cl I, 57. 
38 Die Refugies besaBen am 25. Jan. 1687 4 Chevaux, 37 Vaches et Veaux, 43 Bre

bis, 37 Chevres, 4 Cachens und 4 Chesures (StAM 40 a Hess. Ka. XXV, Geis
mar, siehe auch M i I bra d t , 23-25). 
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gelhafte 5prachlirne Verstandigung verstarkt, und MiBverstandnisse waren 
die Folge. Sie fiihrten zu Besmwerden bis zu den horns ten Regierungsstellen. 
Der Magistrat klagte liber die Fllirntlinge, dalS sie in ihren Unterklinften .in 
eigenen Braukesseln Bier brauten und dadurrn einmal die liberwiegend mit 
Stroh gedeckten Hauser gefahrdeten und zum anderen das gebraute Bier frei 
aussmenkten und so die von Bieraussmank lebenden Wirte ruinierten und 
Stadt und Staat urn die Steuern brarnten. Weiter schadige der Viehreirntum der 
Fllichtlinge 39, der standig zunehme, Weide- und Gartenland vieler Einwohner, 
obwohl ausreirnend Weideflache zur Verfligung gestellt worden sei 40. Die 
Hlichtlinge hingegen beklagten sich liber ungleiche Behandlung durch die Be
amten und liber srnlechte Kornlieferungen aus der Renterei Grebenstein 41. 

Neben dem Braurecht war den RMugies auch das Recht zur Kirrnenbenut
zung zugestanden worden, und zwar nach dem deutschen Vor- oder Nachrnit
tagsgottesdienst 42. Zur franzosismen Andacht wurde mit der kleinsten Glocke 
gelautet. Sie erhielt deshalb den Namen "Franzosenglocke". Auch nach der 
Einweihung der Kirme in Mariendorf 43 fand flir die franzosische Gemeinde 
in Immenhausen in der Kirme Gottesdienst statt. Das Rernt zur Benutzung 
der Kirme wurde erst im Jame 1814 aufgegeben. 

GrolSe Schwierigkeiten hatten die Franzosen mit der Ernahrung. Die smwe
re deutsche Kost flihrte zu Magenkrankheiten. Der Arzt Dr. C 1 e men t 44 

verordnete den Patienten in der Regel Fleisrn fijr Bouillon und WeiBbrot, dazu 
oft auch Wein 45. Der Immenhauser Weinschenk Johannes 5 e n gel a u b 
verabreimte auf Befehl des SchultheilSen an die kranken exulirenden Franzo
sen alhier in den Monaten Mai und Juni 1686 2 MaB 6 Nosel Wein 46. 

Flir Kranke und Womnerinnen hatte die Stadt eine Krankenstube einzu
richten. Hier wurden vor allem die Wochnerinnen betreut. Sie erhielten, wie im 
librigen alle Bedlirftigen, eine kleine Unterstlitzung. Das Geld zahlte in der 
Regel der Pfarrer aus 47. 

Trotz der Schwierigkeiten in der Stadt, womoglich aber gerade durch sie be
smieunigt, begann der von der Regierung vorgesehene Koloniebau auf den 
Wlistungsgemarkungen, und zwar ab Mitte April 1686 48, also gut drei Wo
men nach dem Eintreffen der Fllichtlinge in Immenhausen. Der Staat hatte zu 
dieser Zeit offenbar alle Vorbereitungen abgesmlossen, so daB mit dem Bau 

39 StAM 5, ':;465· 
40 StAM 40 a Hess. Ka. XXV, Generalia. 
41 Zum Recht der Kirchenbenutzung siehe B a a s 1, 1 f. 
42 B a a s 1,1 f.; vgl. auch B a a 5 4,53. 
43 Der Arzt Or. Cl e men t war ein Sohn des Pfarrers David Cl e men t in 

Hofgeismar (Wag er, 11). 
44 Rezepte befinden sim im StAM 40 a Hess. Ka. XXV, Geismar. 
45 Milbradt, 20/21. 
46 StAM 40 a Hess. Ka. XXV, Geismar. 
47 StAM a.a.O., Handwerkerrech.nungen, BI. 54-104. 
48 Wag n er, 1.6. 
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von Wohnhausern begonnen werden konnte. Der Plan Paul d u R y 5 muB 
also smon vorgelegen haben 49. 

Auf Grund der iiberlieferten Handwerkerredmungen ist nachzuweisen, daB 
in den Jahren 1686/87 19 Hauser errimtet wurden, 9 davon waren allem An
smein nam bereits im Jahre 1686 fertig 50. 1688 folgten weitere 5 bis 6 Gebau
de. In den J ahren 1689/90 wurden nachweislich nom einmal 7 erbaut 51. Diese 
Zahlen zeigen, daB der Ort - bis auf die Errichtung einiger Wirtschaftsgebau
de - baulich bereits urn 1690 fertiggestellt war 52. Im Jahre 1739 wurden in 
Mariendorf 28 Gehofte und 5 einfache Hauser gezahlt 53. Diese Zahlen decken 
sich in etwa mit den obengenannten und belegen, daB sich die Kolonie in den 
nach 1690 folgenden 50 Jahren baulich nicht mehr wesentlich vedindert hat. 
Zum Gebaudebestand hinzu karnen nur nom die Kirche und das Pfarrhaus. 

Der Koloniebau lag zum uberwiegenden Teil in den Handen von Immen
hauser Handwerkern, die dabei gut verdienten 54. Die Burger der Stadt hatten 
eine groBe Zahl von Materialfuhren zu leisten. Obwohl sie bezahlt wurden, 
wehrten sie sich dagegen, weil sie terrninrnaBig vorgeschrieben waren und des
halb oft die eigene Arbeit storten. 

Vnter diesen kurz skizzierten Verhaltnissen hatten die ersten Pfarrer zu 
leben und zu arbeiten. DaB ihr Dienst nimt immer leicht war, ist kaum ver
wunderlich. 

3. Jean Lage! (1686-1693) 

Jean La get hat nie in Mariendorf gewohnt, die Kolonisten aber minde
stens ab Ende April 1686 55 in Immenhausen und nach dem Umzug in den 

49 stAM 40 a Hess. Ka. XXV, Geismar, Bl. 1.27 ff.; 40 Hess. Ka. XXV, Geismar. 
50 StAM 5, '5465. 
5'1 Z 0 g n e r 5 Ausfuhrungen mussen hier leicht korrigiert werden (5. 58 H.). 
52 stAM, steuertabelle. 
53 Vgl. Baurechnungen im stAM im Bestand 40 a Hess. Ka. XXV, Geismar. 
54 stAM 5, '15465; vgl. auch 5 c h mid m ann, S. 38. Das hier zitierte Gesuch 

vom 24. 4. 1686 wurde von den Predigern David C 1 e men t (Hofgeismar), 
GuilIaume G i r a r d (Grebenstein) und Jean La get (Immenhausen) verfaBt. 

55 Die letzte Unterstutzungsliste vor dem Umzug nach Mariendorf tragt leider kein 
genaues Datum, sondern nur den Vermerk "April" (StAM 40 a Hess. Ka. XXV, 
Geismar, B. 34'1 f.). Am 8. April '1687 (stAM 40 a Hess. Ka. XXV, Geismar; vg!. 
auch M i I bra d t, 40) wurde dann zum erstenmal in Mariendorf salz aus
gegeben. Da beide Leistungen im April liegen, kann der Hauptumzug nur zwi
schen dem '1. und dem 8. April erfolgt sein. Der bei Wag n er, 1.9, gegebene 
Hinweis auf den Umzugstermin kann somit noch enger gefaBt werden. Im Ubri
gen sei bemerkt, daB Anhaltspunkte aus den Baurechnungen vorliegen, die dar
auf hinweisen, daB je nach Gebaudefertigstellung in die Kolonie gezogen wurde, 
also von einem gemeinsamen Umzugstermin fur alle wohl nicht gesprochen 
werden kann. Diese Frage wird in einer Arbeit Uber den Koloniebau und Uber 
die ersten Jahre Mariendorfs noch naher erortert werden. 
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ersten Apriltagen des J ahres 1687 56 aum in Mariendorf theologism und ver
waltungsmaEig betreut. Er ist in Immenhausen vom 22. April 1686 an nam
zuweisen 57 und traf aber simer schon mH der ersten Emigrantengruppe am 
22. Marz 1686 in Kassel ein 58. Er kam von dort als Flihrer seiner Landsleute 
aus dem Dauphine nam Immenhausen, zusammen mit seinen Amtsbriidern 
Guillaume G i r a r d und David Cl e men t, die ihre Trupps nam Greben
stein und Hofgeismar fiihrten 59. 

Aus den Kirchenbuchaufzeichnungen aus P rag e 1 a s 60 ist ersichtlich, daJ5 
Jean Laget seit dem 5. September 1679 als Geistlicher im Dienst war, und zwar 
in T r a v e r 5 e s 61. Sein Amtsbruder in der "GroJ5gemeinde" Pragelas oder 
in Fenestrelles, wie das Tal auch genannt wurde, war Jaques Pap 0 n. Er 
fiihrte auf der Flucht einen Teil der Gemeindeglieder nach Hanau und kehrte 
spater vorlibergehend in die Heimat zuriick 62. 

Die Ironie des Schicksals wollte es, daJ5 Laget sein Amt in Pragelas mit einer 
Trauung antrat (Estienne Ba 1 c e t und Made F r i que t) 63 und es auch mit 
EheschlieJ5ungen beendete. Am 17. Juni 1685 traute er drei Paare: Jean Pas
set d u P I a n mit Made Pas t r e und die Bruder Jean und Claude Po n
sat mit den Schwestern Magdeleine und Marthe G u i gas del a 5 0 u
chi e r 64. Die Amtshandlungen standen schon unter dem Zeichen des Auf
bruchs. Vermutlich wollten die jungen Leute den ungewissen Weg in die Frem
de nicht getrennt oder zusammen ohne den Segen Gottes antreten. 

Aus dem Kirchenbuch der franzosischen Oberneustadt-Gemeinde in Kassel 
geht hervor, daJ5 Jean La get am 15. April 1694, etwa 56 Jahre alt, verstor
ben ist 65. Verheiratet war er (26. Dezember 1679 in cler Kirche zu la Rua (Pra
gelas) mit Demoiselle Marie Pap 0 n, Tochter des Pfarrers Daniel Pap 0 n . 
Der Text im Traubuch lautet: Le 26 Xbre 1.679 au temple de la Rua le mariage d' 
entre MOl1Sf. Jeal1 Laget et Demoiselle Marie Papon a este benit par Mons f • 

Papon ministre en la ditte EgIise apres la publication des anonces en ycelle 
Eglise par trois dimanches sans oposition et y ont assiste M. Maistre lean 
Perron Docteur en medicine, sr. ]aques Balcet des Traverses, Sr. Estienne 
Friquet Consul moderne de la Communnute, soubsignes avec les dits maries 
et ledit Sf. Papon. 

56 StAM 5, 1.5465 (Bittschreiben vom 22. 4. 1.686); 5 c h mid m ann nennt wohl 
irrtiimlich den 24. 4. 1.686 (vg!. Anmerkung 54). 

57 Led d e rho se, 400. 

58 Siehe Anmerkung 54. 
59 Pragelas ist das ostliche der drei piemontesisrnen Taler mit etwa 20 Dorfern und 

Weilern. Diese bildeten im '17. Jhd. die "Communaute de Pragelas", die Ge
meinde Pragelas (vgl. B 0 n i n 1., 4; Wag n er, 6 und Karte, S. 7). 

60 B 0 n j n 2, 83 U. 1.92. 
61 a.a.O., 142, Nr. 492; vgl. auch Wag n er, 6. 
62 Vgl. B 0 n i n 1., 12, 1.8, 23 u. a.; B 0 n i n 2, mehrcre Kirchenbucheintragungen. 
63 B 0 n i n 2, 83. 
64 a.a .O., 245, 247 u. 248. 
65 D r c u sic k e, 248, Nr. 1.642 . 



80 Friedrich-Karl Baas 

]. La get Marie Pap 0 n 7. Ba 1 ce t 7aques Pap 0 n '" 
Die Ehe blieb vorerst kinderlos. Jedenfalls sind in den Kirchenbuchaufzeich

nungen van Pragelas keine Geburten und T aufen van Kindern cler Ehegatten 
verzeichnet. Eest im Mai des Jahres 1692 wurde dem Ehepaar in Immenhausen 
eine Tochter geboren. 5ie erruelt den Namen Isabeau Made 67, Leider ist aus 
dieser Zeit kein Kirchenbum iiberliefert, so daiS das Geburtsdatum aus der 
Sterbeeintragung des Kirmenbumes clef franzosischen Oberneustadt-Gemein
de in Kassel errechnet werden mu.Rte. Isabeau Made L age t verstarb bereits 
im Kleinkindalter van einem Jahr und zwei Monaten in Kassel, und zwar am 
26. J uli 1693 '". 

Fur den Emigrantenfiihrer Jean La get war cler Neuanfang in Immenhau
sen besonders schwer. Einmal bedriickte ihn der verhaltnisma15ig hohe Besitz
verlust in der Heimat - seine Frau und seine 5chwiegermutter besalSen in 
G ran g e s ein stattliches Herrenhaus mit einem 5chatzwert von 450 livres 
und 20 seterees an Land" Wiese und Wald mit einem Wert von zusammen 
630 livres 69. Zum anderen trug er schwer an der Verantwortung fur seine 
Landsleute. 

Die Fludttlinge konnten durchaus nicht immer mit der wohlwollenden Un
terstiitzung der stadtischen und der unteren landgraflichen Beamten redmen, 
so daB viel Energie zur Durchsetzung der Versprechungen aus den allgemeinen 
Privilegien noHg war. Zu dieser Tatsache kam noch die bereits angemerkte, 
teilweise starke Ablehnung der RMugies durch die einheimische BevOlkerung 
hinzu. 50 wurde der eigentliche geistliche Aufgabenbereich des Pfarrers aus 
den genannten Grunden noch durch die rechtliche Beratung und eine umfang
reiche verwaltungsmaBige Betreuung der Landsleute erweitert. Die zuletzt ge
nannte Tatigkeit nahm zweifellos den groBten Teil der Arbeitszeit Lagets in 
Anspruch. 

Von cler Unermiidlichkeit der Seelsorger und vom Arbeitsaufwand zeugt 
unter anderem das bereits zitierte Bittschreiben der RMugies aus Geismar, 
Immenhausen und Grebenstein vom 22. April 1686" das die Prediger Cl e
men t, La get und G i r a r d im Namen ihrer Landsleute verfaBten 70. 

Ein Teil der hier erhobenen vierzehn Forderungen war zwar schon durch die 
allgemeinen Privilegien 71 zugesichert worden; aber auch diese muBten offen
bar mit nom weiteren erneut an den Landesherrn gestellt werden. 50 baten die 
Geistlichen in ihrer Petition urn: 

66 B 0 n i n 2, 97/98. 
67 D r e u sic k e, 248, Nr. 1644. 
68 ~ 67. 
69 B 0 n i n 2, 273, Nr. 44. Der Wortlaut des Protokolls Uber das zurUtkgelassene 

Vermogen ist im "Verzeidmis der Fliichtlinge und ihres zurUckgelassenen Ver
mogens (Noms des Deserteurs qui ont taille des effets") vom 4. Marz 1687 
(a.a.O.) zu finden. 

70 5tAM 5, 15465; vg!. auch 5 c h mid m ann, 38 f. 
71 Privilegien vom 18. 4. 1685. Hess. Landesordnungen 111, 5. 289 H.; vom 12. 12. 

1685. Hess. Landesordnungen Ill, 303 H. 
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1.. die Erlaubnis zum Gebraum der franzosismen Sprame 
2. die Erlaubnis zum Bau eigener Kirmen 
;. die vorHiufige Obernahrne der Predigerbesoldung 
4. die Zuweisung von soviel Land an jede Farnilie, wie sie fUr ihren Unter

halt benotigte 
5. die Zuweisung von Bauplatzen und urn die Genehmigung zurn Bauen 
6. eine zwolfjahrige Freiheil der Hauser von allen Lasten und urn die Liefe-

rung der Baumaterialien 
7. Versorgung mil Brotkorn bis zur Ernte 
8. Lieferung von Saatkom 
9. Bewilligung von Huteland 

:10. Lieferung von Brennholz 
:11. Gewahrung von Wohnungen 
1.2. Gewahrung von HandeIs- und Gewerbefreiheit 
1.;. Gewahrung von Abgabenfreiheit fUr Grund und Boden 
1.4. Gewahrung einer zehnjahrigen Freiheit von alien Abgaben. 

Folgende weitere Verwaltungsarbeiten, die in der Regel zusarnmen mit dem 
franzosischen Kommissar D a ubi g n y 72 zu erledigen waren, sind fUr Lagets 
Amtszeit in Immenhausen und Mariendorf bezeichnend und nadlZuweisen: 

Im Juli '1686 vernahm er in Zusanunenarbeit mit Regierungsrat H a I eke 73 

aus Kassel seine LandsIeute, urn festzustellen, welche Fliichtlinge sidt fest an
zusiedeln gedachten. Alle, die weiterzuziehen wiinschten, sollten, mit der noti
gen Zehrung versehen, weggesdtickt werden 74. 

Am '7. September 1686 zahlte er (vermutlich aus Kollektengeldern) 2 Reichs
taler (Rthlr) 23 Albus (alb) an den franzosischen Hufschmied fUr geleistete 
Arbeiten 75. 

Laget hatte auch die Richtigkeit der personlichen Angaben der Fliichtlinge 
auf vielen Unterstiitzungslisten und auf Bittschreiben einzelner zu bescheini
gen 76 und dariiber hinaus zur Linderung der ersten Not selbst kleinere Unter
stiitzungsbetriige auszuhandigen 77. 50 zahlte er zum Beispiel im Monat Marz 
1687 an 22 Bediirftige insgesamt 2 Rthlr. 2 alb., 3 alb. an jeden Bediirftigen 78. 

Dber die personliche Lage Lagets geben die Akten ebenfalls Auskunft. Der 
standig fUr andere arbeitende 5eelsorger hatte auch fUr sich und seine Ehefrau 

7.J.. Pierre F. D a ubi g n y wurde am 1.5. April 1.686 zum Commissarius iiher die Re
formierten Franzosen zu Geismar, lmmenhausen und Grebenstein gesetzt (StAM 
40 a Hess. Ka. XXV, Grebenstein). 

73 George Gustav v 0 n Ha 1 eke war :1686 Regierungsrat in der Franz. Kanzlei 
( Cas par so n, 26). 

74 StAM 5, '5465. 
75 StAM 40 a Hess. Ka. XXV, Geismar. 
76 Brotgeldliste vom Juli 1.687 (StAM 40 a Hess. Ka. XXV, Geismar); Haferausgabe

liste vorn 6. 7. 1.687 (a.a.D.; vg!. aum M i 1 bra d t, 52 - hier muB aber die 
Datumsangabe ,,6. Julliet 1687" lauten -); BiltstellerIiste fUr Tannendielen vom 
5.3.1688 (StAM 40 a Hess. Ka. XXV, Geismar). 

77 StAM 40 a Hess. Ka. XXV, Geismar. 
78 = 77· 
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zu sorgen. Dag es ihm nicht besser als dem grolSten Teil seiner Landsleute 
ging, ist aus seinen personlichen Bittschreiben zu ersehen. Am 12. April 1.687 
wurde ihm zum Beispiel auf seine Bitte gestattet, ein bei clef Stadt gelegenes, 
herrschaftliches Stuck Land als Garten flir ein Jahr zu nutzen. Gleichzeitig er
folgte fur den bisherigen Piichter die Verfiigung, es dern Supplikanten zu iiber
geben 79, Diese Anweisung hat sicher zu Auseinandersetzungen mit dem bis
herigen Besitzer gefiihrt, da sich dieser benachteiligt fiihlen mulSte. 

Auf Anfrage wurde dem Prediger am 14. J uni 1687 die ledig stehende Be
hausung des Landgrafen in Immenhausen bis aut andere Verordnung zuge
wiesen 80. Es kann sich hier nur urn ein Gebaude gehandelt haben, das in der 
Nahe des Renthofes in der Hohen StraBe gestanden hat, oder urn den Renthof 
selbst; denn and ere herrschaftliche Gebaude waren zu jener Zeit in der Stadt 
nicht vorhanden 81. Ober die Wohnung des Pfarrers VOr dern Urnzug der Kolo
nisten nach Mariendorf liegen keine Hinweise vor. Vielleicht hat er rnit seiner 
Frau bei einern Irnrnenhauser Burger ein bescheidenes Zimmer bewohnt. 

Lagets Einkornrnen an Barrnitteln betrug im ersten Jahr seiner Tatigkeit 
78 Rthlr. Der Betrag ist aus den Gehaltszahlungen vorn 12. August bis 31. De
zernber 1686 zu errechnen. Der Prediger erhielt sein Geld wochenweise. Fur 
neun Wochen betrug das Gehalt beispielsweise 13 Rthlr. 16 alb. 82. Ab Januar 
1687 wurde es neu festgesetzt und van einer anderen SteUe gezahlt. Am 
17. Januar 1687 erging die Anweisung, den Predigern David Cl e men t 
in Hofgeisrnar und Jean La get in Irnrnenhausen das Salarium kunftig aus 
dem Hoff- ul1d Freyheyter Gotteskastel1 (an anderer Stelle: aus dem Kirchel1-
kastel1 bey der Ober- ul1d Hoffgemeil1del1) unter Hinzuziehung des Geismar
schel1 Kirchenkastens zu zahlen, und zwar 90 Rthlr. an Geld" 3 Vrtl (Viertel 
= V) Korn und 3 V, Hafer 83, 

Am 14. Juli 1688 erhielt Laget 5 Klafter Brennholz aus Gnaden forstfrei 
geliefert 84. Es handelte sich hier wahl nur urn eine einmalige Lieferung. Jeden
falls finden sich keine Hinweise, die auf eine alljahrliche Bewilligung schlieBen 
lassen. 

Zu Beginn des Jahres 1691 (im ftinften Jahr nam der Ankunft!) befand sim 
der Pfarrer in einer besonderen Notlage. Seine Frau war erkrankt, und die 
Schwiegerrnutter 85 pflegte sie. Diese Belastung erschopfte die Mittel des 

79 StAM 5, '5465, 
80 == 79. 
81 Vg!. Karte vam Jahre 1754, StAM Rep. C ,09 W. 

82 StAM 40 a Hess. Ka. XXV, Geismar. 
83 StAM 5, 10353, Bl. 2. 

84 a.a.O., Bl. ,. 
85 Made Pap 0 n war eine geborene Pas t re. Ihr Gatte, der Thealoge Daniel 

Pap 0 n, hat die Flucht nicht erlebt. Er verstarb bald nam der Heirat der Tochter 
Made, wahrscheinlich zu Beginn des Jahres 1680; denn am 15. Mai 1680 wurde 
Made Pap 0 n bereits als "fiIIe a feu sr. Daniel Pap an" bezeichnet (B a
n i n 2, 97). OHenbar war im Marz 1686 die ganze Familie Pap a n nach Hes
sen gekammen. Van April bis Juni 1686 wurde in Immenhausen namlich auch ein 
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Geistlichen. Er bat deshalb am 23. April 1691 urn einige V. Korn und urn etwas 
Geld M. 

Etwa ein Jahr spater sah er sich sogar gezwungen, dem Landgrafen mitzu
teilen, daB die ihm auferlegte Summe an Abgaben Hir seine Familie viel zu 
horn sei und daB er sie deshalb dem Gelderheber am Quartalsende nimt 
zahlen konne. Er unterbreitete dem Landesherrn den Vorschlag, die Einziehung 
zu verlegen bzw. ilun die Abgaben zu stunden 87. 

Erst im Jahre 1692 wurde seine wirtschaftliche Lage etwas besser. Der Land
graf bewilligte ihm am 10. Marz 1692 zu seiner itzigen Besoldung nodl drei 
Viertef Korn [ .. . ] von diesem lahr an und hinfort jiihrlidl bis auf anders ver
ordnete Verordnung 88. 

Zu Beginn des Jahres 1693 zog Laget mU Frau und Kind nach K ass e 1 . 
Vom 1. Januar 1693 ab bezog er namlich die bisher aus der Renterei Greben
stein gelieferten 3 Viertel Korn vom Oberfruchtschreiber in Kassel 89• Ob der 
Geistlirne seinen Dienst in Immenhausen und Mariendorf aus gesundheitlichen 
Grunden aufgab, ist nidtt sicher zu sagen. Er kann audt nam Kassel versetzt 
worden sein. Fur diese Annahme sprimt die Verfugung an den Konsistorialrat 
und Superintendenten sowie an den Biirgermeister und Rat in Kassel vom 
20. September 1693. Es heiBt dort wortlim: [ ... ] weilen Supplicant diirftig und 
der ihm verordneten Bestallung zu seiner Subsistentz nicht fange entbehren 
kann. Alf10 hat hiesiger Consistoriai Rath und Superintendent wie auch Bur
germeister und Rath es dahin einzurichten, damit demselben das Salarium 
unter der Handt gereicht werden und Er keinen Mangelleiden mage 90. Diesern 
Text nach zu urteilen, ist Laget nodt irn Dienst. Die Annahme wird durch eine 
Anweisung an die Rentkammer in Kassel vom 21. Dezernber 1693 erhartet. 
Sie verfiigt, es sei dern franz6sismen Prediger der notdurftige Brandt an 
Hoftz und Steinkohlen zu liefern 91. 

Laget verstarb, wie bereits berichtet, am 15. April 1694 in Kasse1 92. Seine 
Witwe blieb zunamst dort wohnen. Der Landesherr bewilligte ihr und ihrer 

Daniel Pap 0 n mit seiner Familie unterstiitzt (M i 1 bra d t, 9, 10 U. 11). 
Am 25. ]anuar und 30. Marz 1687 registrierte die Behorde in Immenhausen aum 
eine Witwe Daniel Pap 0 n. Sie war Besitzerin einer Kuh und eines Kalhes 
(a.a.O., 24 u. 35). Die Witwe kann die Pfarrersgattin, aher auch die Frau des 
o. g. Daniel Pap 0 n sein. Von Dezemher 1686 his Fehruar 1687 lehten dariiber 
hinaus ein ]acques und eine Made Pap 0 n im Ort (a.a.O., 18 u. 31). Der VoII
standigkeit halber sei hier ehenfalls erwahnt, daB aum der Name La get nom 
in der Brigade Alsasse in Hofgeismar vertreten war. Seit dem 23. Dezemher 1686 
wurde ein Mathieu La get mit seiner Familie (5 Personen) unterstUtzt (a.a.O., 
14,21 u. 27). Seit April 1687 lehte Mathieu in Carlsdorf (a.a.O., 43 u. 45). 

86 StAM 5, '5465. 
87 Bittsmreihen vom 7. Marz 1692 (StAM 5, 15465). 
88 ;;;: 87. 
89 StAM 40 a Hess. Ka. XXV, Generalia. 
90 StAM 5, 9997, SI. 4· 
9' StAM 5, 10353, SI. 5. 
92 D r e u sic k e, 248, Nr. 1642. 
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Mutter am 14. Juli 1694 eine Pension von 30 Rthlr. an Geld, 2 Vrtl. Korn, 
3 Vrtl. Gerste und 4 Klafter Holz, so von dessen [Lagets] aus dem Kirchen
kasten bey der Ober- und Hofgemeinde gehabten Bestallung annoch ubrig, aus 
sonderbaren Gnaden von diesem Jahr an und hinfort jiihrlich, bis auf andere 
Verordnung 93. Diese gro.Bzugige Geste des landgrafen wirkte sich fur lagets 
Nachfolger in Immenhausen und Mariendorf nachteilig aus. Er hatte demzu
folge uber das Gnadenvierteljahr hinaus etwa ein gutes halbes Jahr Hinger auf 
Zulagen aus der Besoldung seines Anfecessors zu warten 94. 

Marie la get geborene Pap 0 n gab der Behorde bereits zu Anfang des 
Jahres 1695 bekannt, da.B sie beabsichtige, Kassel zu verlassen 95. Sie heiratete 
dann am 22. April '1695 in der franzosischen Oberneustadt-Gemeinde einen 
Mathieu G i r a r d 96. Mit diesem hat sie wohl auch Kassel verlasseni jeden
falls verlieren sirn ihre Spuren in der Stadt. Uber ihren Tod und ihre letzte 
Ruhestatte ist bisher ebenfalls nichts bekannt. 

4. Jean le Blanc (1693-1709) 
Lagets Amtsnachfolger in Immenhausen und Mariendorf wurde Jean 1 e 

B I a n c (auch de Blanc 97). Er kam aus der franzosischen Gemeinde in Schmal
kalden 98 und stand den Fliichtlingen in Immenhausen und Mariendorf gleich 
zur Verfiigung, da sich nach G e is t h i r t 99, wohl bis auf eine kleine Rest
gruppe, die franzosische Gemeinde in Schmalkalden aufgelost hatte. Die Wahl 
durch die Hausvater und die Berufung durch die beiden Presbyterien bereitete 
offenbar keine Schwierigkeiten. Auch die Bestatigung durch den Landesherrn 
diirfte ohne Einwande erfolgt sein, da der Theologe bereits in landesfiirstlichen 
Diensten stand und den Behorden bekannt war 100. 

Uber le Blancs Familienverhaltnisse ist wenig bekannt. Es ist nicht einmal 
mogtich, seinen Familienzweig infolge der vielen namensgleichen Personen in 
der "Communaute de Pragelas" zu benennen 101. Bisher unbekannt sind eben-

93 SIAM 5, 9979, 81. 5. 
94 Vgl. le Blanc, Anmerkung :no. 
95 SIAM 5, 10353, 81. 6. 
96 D r e u 5 i eke, 190, Nr. 1230. 
97 SIAM 5, '5465. 
98 StAM 5, :10029, 81. 2-6; 5, 1.0353,81. 4; 5,969°,81. 85· 
99 G e i s t h i r tIll, 22. 

:100 Zum Anstellungsverfahren der TheoIogen vg!. Rom rn el, 95, und 
Schmidrnann,29f. 

'10'1 Nach Ban i n lebten in der "Communaute de PrageIas" foIgende FarniIien: 
:1. in La Rua ein D ani e I B I a n c (B 0 n i n 1.,:n) 
2. in AIIevet ein Est i e n n e B I a ne, "fiIs a feu E tie n n e S e r tan" , 

und seine Tomter Cat her i n e B 1 a n c (B 0 n i n 2, S. 278); 
3. in Laval ein J e a n B I a ne, "ancien de consistoire", Sohn des verstorbenen 

F ran c 0 i s e B I a ne, "laboureur de Jabots"; und seine Mutter (B 0 n i n 
2, 296); 

4. in Soumiere ein J e a n B I a ne, Sohn des verstorbenen J e a n B I a ne, 
und seine Ehefrau Cat her i n e Pas set mit den Kindern M a ri e, 
D ani e I und Cat her i n e (B 0 n i n 2); 
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falls auch sein Geburts- und sein Sterbedatum. Letzteres ist nicht liberliefert, 
weil das vorliegende Kirchenbuch aus Mariendorf erst von seinem Amtsnam
folger begonnen wurde. Uber seinen Familienstand sind ebenfalls nur Vermu
tungen moglich. Mit Sicherheit steht dagegen fest, daB der Prediger vor dem 
4. April 1709 verstorben ist. An diesem Tage wurde namlich sein Nachfolger 
Louis deL e s cur e bestellt 102. Im Bestallungsreskript ist im Zusammen
hang roit der Besoldung de Lescures vom gewesenen le Blanc die Rede. 

Etwas umfangreirner sind die Mitteilungen liber seine Tatigkeit in 5 c h m a 1-
k aId en. Wahrsmeinlim traf er dort mit einem Teil seiner Landsleute im 
J ahre 1686 ein. Ab 1.. Marz 1.687 erhielt er namlich an Stelle des bisher woment-

5. in souchiere (7) ein J a que s B 1 a ne, Sohn des Et i e n n e B I a ne, mit 
seiner Ehefrau M a r i e G u i 0 t und der Tochter M a g del e i n e (B o
n i n 2); 

6. in Soumiere (7) ein J e a n B I a n emit seiner Ehefrau M a r g u e r i t e 
B 0 n i n M a rot und der Tomter M a ri e (B 0 n i n 2). 

Die Sippe HiSt sich nam der Flumt in der neuen Heimat mehrfam nachweisen. 
1.. Von April bis Juni 1.686 lebte die Witwe eines 0 ani e I B 1 a n emit zwei 

weiteren Personen in Immenhausen (M i 1 bra d t, 9 u. :11). 
2. Im Mai und Juni 1.686 war in Immenhausen aum ein D ani e I B I a n c an

wesend (a.a.O., 1.1 u. 1.3). Ab Dezember 1.686 wurde aum seine Frau regi
striert (a.a.O., S. 18). 

3. Von Dezember 1686 an weilte ein J a que s B I a n c als Mitglied der Bri
gade Queyras in Hofgeismar (a.a.O., 16). Er war Eigenttimer einer Ziege 
(a.a.O., 22) und nom im Februar 1687 in der stadt anwesend (a.a.O., 28). 

4. Im Dezember 1686 wurde in Grebenstein eine M a r i e B I a n c mit Tochter 
erfaBt (a.a.O., 18). Beide waren aurn im Mai 1687 noch im Ort anwesend 
(a.a.O., 48). - Am 22. September 1721 lieB eine I s a b eau A chi n, geb. 
B I a ne, eine Tochter tau fen. Allem Anschein nam war I s a b eau eine 
Tochter der M a r i e B I a n c (Kirchenbuch Hofgeismar). 

5. Auch in Mariendorf lebten zwei Familienzweige. sie sind im Kirchenbuch 
nadlZuweisen. 
a) Am 16. Oktober 171.1 heirateten ein J e a n B I a n c, "fits de La u re n t 

B I a n c et des Ann e M art i n e de la walee de Pragelas en Dauphi
nes" und Marie Gautier, "fille de Etienne Gautier et de 
Cat her i n e J u 1 i a n de Vars en Dauphines (5.1.2). 

b) Am 20. Oktober 1716 heirateten ein J e an B I a n c und eine 5 usa n
ne M at hie u (5. 44). Leider gibt die Eintragung keine weiteren Hin
weise auf Abstammung und Herkunft. 

c) Am 16. Januar 1.717 starb eine M a r i e M a del e i n e B I an c (5. 45). 
Es ist wahrscheinlim, daB der unter b genannte J e a n B I a n c ein sohn des 
Predigers war. Nam den Mariendorfer Presbyterial-Protokollen aus dem 
Jahre 1755 war ab 1.7. Februar 1721 eine SdlUld von 1.0 Rthlr. jahrlich mil 
1.6 alb. von den Erben (.,HeritiersN

) eines J e a n B I a n c zu verzinsen. 
leider gibt die zit. Quelle keinen naheren Hinweis, wer sim hinter dem 
Namen verbirgt. 

6. Rom m e I (5. 140) nennt einen J a que s B 1 a n c, der 1697 als Hand
schuhmacner in der Kasseler Altstadt lebte. 

1.02 stAM 5,10353, BI. 7· 
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lich aus den Manufakturen gezahlten Talers den gleichen Betrag aus den Cam
mer [ntrade" 103, Am 1.9. Marz 1688 wird er als ordinierter Prediger clef fran
zosischen Gemeinde Schmalkalden bezeichnet. Er bekam vcn dem genannten 
Tage an zu dem w6chentlich aus clef Kammer gezahlten 1. Rthlr. aus clef Ren
terei Schmalkalden zu seiner besseren Subsistenz jahrlich 4 V. Korn, 2 V. Ger
ste,1. V. Hafer, 2 Metzen Salz und 6 Klafter Brennholz zugelegt 104, Am 11. J\1-
nuar 1690 erging abermals eine Anweisung an die Rentkamrner. Sie verfiigte, 
le Blanc zu seiner bisherigen Besoldung in alIem jiihrlich 3 Vrtl. Korn und 
6 Clafter Holz zuzulegen 11>5. 

Die Aufbesserungen zeigen, daB clef Landesherr den Besoldungswiinschen 
groBziigig entsprach. Als er dem Pfarrer auch mit der Wohnung, die bisher an
scheinend nUr aus bescheidenen Raumen im Hause eines Schmalkaldener Bi.ir
gers bestand, entgegenzukommen versuchte, auBerte die Amtsverwaltung Be
den ken. Sie argumentierte entgegen der Absicht des Landesherrn, dem Prediger 
die freie Wohnung auf dem SchloB in dem Schlacht- und Backhause in den 
obern Gemiichern zur Verfiigung zu stellen: 

1. sei es fur die Metzger und Backer bei Hoflagern, da sie meis t nachts arbei
ten, unbequem, wenn ihnen die Gemacher nicht zur Verfugung stehen 
wurden; 

2. bestehe fur die nicht geringen herrschaftlichen Frtichte auf dem Boden des 
Gebaudes bei dauernder Feuerung Gefahr; 

3. befanden sich in einigen Kammern Mchlvorrate zur Bedienung bei Hof
lagern; 

4. miiBten die Metzger bei Belegung der Raume das geschlachtete Vieh durch 
ein anzufertigendes Loch in eine Kammer aufziehen, in der der Gartner 
aber den Winter uber seine Gewachse s tehen habe; 

5. konnte das im Holzgarten lagernde Holz dem [oft zweifelhaften?J Publi
kum Untersrniupfmoglichkeiten geben und 

6. seien die im ftir stlichen Haus s ich befindenden Mobilien durch den stetigen 
Zugang der Franzosen in Gefahr, indem sich leichtlichen jemanden ohn
vermerkt vers tecken und bey Nacht ein und anders distrahiren konnte. 

Mit diesen Bedenken, die ein starkes MiBtrauen gegeniiber den FliichtUngen 
verraten, gingen zwei andere UnterbringungsvorschHige nach Kassel. Einmal 
wurde das Haus, in dem der Unteramtmann Smultz 5 t e i n b a c h logierte, 
empfohlen. Im oberen Stock seien nod1 2 Stuben neben zugehorigen Cam
mern, weIche, wann selbige in etwas reparirt wurden, sich fuglich zu gedachten 
Predigers Wohmmg schickten. Zum anderen wurde das Haus, in dem der 
Schafer Valentin Son tag einige Jahre gewohnt hatte und das zur Zeit Ieer
stand, empfohlen. In dem Gebaude seien zwei Zimmer, etliche Kammern und 
ein Keller vorhanden. Zudem konne es mit geringen Kosten repariert und 
wohnbar gemacht werden 106. 

103 Reskript vom 14. Marz 1687 (StAM 5, 10029, BI. 2). 
104 a.a.O., 81. 3. 
105 a.a.O., BI. 4. 
106 a.a.O., BI. 5 u. 6 . 
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Es ist leider nicht bekannt, wie der Landgraf in der Angelegenheit entsdtie
den hat. Wahrscheinlich hat sich die Verwaltung mit ihrer Auffassung durch
gesetzt und le Blanc durch eine ungunstige Lasung seines Wohnraumproblems 
veranlaBt, den Ort zu verlassen. Er kam nach I m men h a use n. Am 
8. April 1693 wurden ihm fur die Reise von Schmalkalden in den neuen Dienst
ort aus Ermangelung des Losaments in Immenhausen 8 Rthlr. ohne Konse
quenz aus Gnaden bewilligt 107. Gleichzeitig erging die Anweisung, sofort nach 
Dienstbeendigung in Schmalkalden, ihm die dort gehabte Besoldung aus der 
Renterei Grebenstein zu verabreimen 106. Somit bezog le Blanc fur seinen 
Dienst in Immenhausen und Mariendorf eine Fihrliche Vergiitung van 52 Rthlr., 
7 Vrtl. Korn, 2 V. Hafer, 2 Metzen SaIz und 6 Klafter Holz 109. Seine Einkunfte 
waren wesentlich geringer als die von Laget. Diese Tatsache veranlaBte ihn zu 
einigen auBergewahnlichen Bittgesuchen. Am 3. August 1.693 erhielt er vom 
Lichtkammer- und Gewandmeister Johann Adolf W i din g e r in Kassel 
Tuch fUr einen langen Mantel ausgehandigt 110. Im Jahr darauf bekam er 
abermals eine Zuwendung, und zwar am 1.8. Oktober 1.694 5 Rthlr., die ihm 
Kammerei-Schreiher Thomas Hill e gegen Quittung auszahlte 111. 

Ab Januar 1.695 verbesserte sich seine wirtschaftlirne Lage wesentlim. Der 
Landgraf legte ihm die durch die EheschlieBung und den Wegzug der Witwe 
Laget freigewordenen GeIder aus dem Kasseler Kirchenkasten in Hohe von 
20 Gulden Zll. Gleichzeitig erhielt er auch die Naturalleistungen, die die Witwe 
bezogen hatte. Der Rentmeister in Grebenstein wurde am 21.. Februar 1.695 
angewiesen, ab Januar jahrlich 2 V. Korn und 2 V. Gerste Zll liefern 112. 

Angesirnts dieser Aufbesserung ist es erstaunlidt, daB le Blanc am 21.. De
zernher 1698 urn Geld fur ein Kleid bat. Offenbar war er wahrend der Zeit 
seiner Wirksarnkeit in Schmalkalden finanziell nicht in der Lage gewesen, seine 
Garderobe zu erganzen. Dem Supplikanten wurden am 4. Januar 1699 fUr das 
beniitigte Kleid '4 Rthlr. bewilligt 113. 

Gber die Wohnung le Blancs in Irnmenhausen liegen keine Hinweise vor. 
Es ist anzunehmen, daB er die landgrafliche Wohnung im Ort von seinem Vor
ganger iibernommen hat. 

Auch le Blanc hatte noch umfangreiche Verwaltungsarbeiten zu leisten, ob
wohl die ersten Notjahre iiberstanden und die Wohnhauser der Kolonie bei 
seinem Amtsantritt nahezu alIe fertiggestellt waren. Ihm bIieb aber der Kir
chenbau vorbehalten, der sidt uber die Jahre von 1.701 bis 1705 erstreckte 114; 

die Kirche wurde aber aus bisher nicht eindeutig zu klarenden Grunden erst 

107 SIAM 5, 9690, BI. 85; 5, 10;5;, BI. 4· 
108 StAM 5, 10353, Bl. 4· 
109 = 108. 
11.0 StAM 5, 15465. 
111 = 110. 

11.2 StAM 5, 1035" BI. 6. 
11, StAM 40 Hess. Ka. XXV, Grebenstein. 
114 Insduift Uber dem Kirchenportal. 
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am 9. Juni 1.71.0 115 eingeweiht. Das heute nom erhaltene Gebaude ist ohne 
Zweifel durm den Einsatz le Blanes entstanden. Er haUe es als Bauherr nicht 
leicht. Es ist bekannt, dalS die finanziellen Mittel fiir den Bau nicht sofort ZUT 

Verfiigung standen. ObwohI Landgrafin Mafia Amalia, def das Dorf seit 1688 
gehorte 116, sicher einen ansehnlichen Betrag fiir das Gebaude ZUT VerHigung 
stellte, reidtte das Geld nicht aus. HeulSner 117 und nach seinen Ausfiihrungen 
Dawin 118 berichten, daiS def Mariendorfer Grebe Robert 5 i m 0 n und clef 
Brigadier Pierre A 1 b e r t ZUT Finanzierung des Kirchenbaues eine Kollekten
reise nam Holland und in die Schweiz untemahmen, urn das Geld zusammen
zubringen. 

lm Zusammenhang mit den Kollektengeldern ist ein Schreiben des Marien
dorfer Kaufmanns 0 u g i e r und des bereits genannten Pierre Al b e r t 
iiberliefert 1191 welmes in Erinnerung bringtl daS beiden 38 Gulden von den 
Geldern geliehen worden waren. Offenbar bestand zu dieser Zeit noch eine 
Finanzierungsliicke fijr den Bau, und die beiden baten deshalb den Landgrafen, 
weil sie das Geld nicht gleich zur Verfiigung hatten, der Gemeinde den noch 
erforderlichen Betrag zu zahlen und dafijr als Sicherheit von ihnen Schuld
verschreibungen zu nehmen. Auf das genannte Schreiben hin erging dann 
aurn am 22. Marz 1704 an die Lichtkammer in Kassel die Anweisung, 20 der 
38 Gulden fUr den Kirmenbau gegen Quittung zu zahlen 120. Dieser Vorgang 
macht deutlich l daS der im Jahre 1701 begonnene Bau im Jahre 1704 noch mit 
Finanzierungsschwierigkeiten zu ringen hatte. Er wurde dann aber im Jahre 
darauf fertiggestellt. Die Inscnrift uber dem Portal verkundet es: MARIA 
AMELI A - LANDGRA VIA - NATA PRINCESS IN CURLANDlAE - ANNO 
170 5. 

Zwischen dem Zeitpunkt der Fertigstellung des Gebaudes im Jahre 1705 und 
dem der Einweihung klafft eine Liicke van 5 J ahren. Es kann hier nur vermutet 
werden, daS flir die Inneneinrichtung kein Geld mehr zur Verfiigung stand 
und daS das Gebaude deshalb leer stehenblieb. Hinweise auf BaumaSnahmen 
aus diesem Zeitraum sind nicht bekannt. Lediglidt eine Aufzeichnung aus dem 
Jahre 1707 berichtet, daS auf dem Grundstiick eine Lindenpflanzung vorge
nammen wurde 121. 

Uber diesen ziemlich langen Zeitraum verstarb der Bauherr Jean le Blanc var 
der Ubergabe des Gatteshauses an die Gemeinde. Es war ihrn nicht vergonnt, 
die Einweihung des unter graSen Opfern a11er Gemeindeglieder erstellten Wer
kes mitzuerleben. Das genaue Sterbedatum 1 e B 1 a n c sist nicht bekannt. 

115 Kir<:nenbuch Mariendorf, S. 7. 
116 StAM GR Mariendorf. 
1.1.7 He U 5 5 n er, Nr. 182, 189, 196. 
1.18 0 a win, Nr. 2 u. ): (58-70 u. 97-106). 
119 StAM 5, 9988, BI. 2. 
120 = 1.1.9. 
121 F r i e 5 I and, 60. 
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Aus der Anstellungsverfiigung seines Nachfolgers ist aber zu entnehmen, daB 
er zu Beginn des Jahres 1709 verstorben ist 1:22, vermutlich in Immenhausen. 

5. Louis de Lescure (1709-1715) 

Nach dem Ableben le Blancs war die Pfarrstel1e einige Zeit vakant. Es war 
offenbar n icht gleich. maglich, einen Seelsorger mit den entsprechenden Qualifi
kationen und den erforderlichen Sprachkenntnissen zu find en. Die Gemeinde
glieder wlinschten offenbar auch wieder einen von ihnen, also einen Fliiehtling 
aus Frankreich 123. 

Oer am 4. April 1709 zum erstenmal genannte Stellenbewerber Louis de 
Le s cur e (auch. 0 e 1 e s e u re 124) kam aus England nach Hessen 125 . Er 
war vermutlich mit nordfranzosischen Landsleuten uber den Kanal geflohen. 

De Leseure war nicht gleich in der Lage, das zur Einstellung erforderliche 
Attestatum vorzulegen. Er wurde deshalb zunachst oh ne Administrierung de 
Sacrorum angestellt. Trotz dieses Provisoriums bezog er vom 1. April 1709 an 
le Blanes Entgelt 126. Bald verbreiteten sich uber den Geistlichen aber verleum
derische Geruchte. Sie betrafen in cler Hauptsache seinen Lebenswandel und 
sein Eheleben 127. Die Regierung leitete deshalb eine Untersuchung ein. Das 
Ergebnis der Nachforschungen ist uberliefert. Es geht aus der endgultigen An
stellungsverfugung vom 17. September 1709 hervor. Dort heiBt es: Der fran
zosisehe Prediger Louis cl e Le s c ur e wurde, nach dem wegen des aus Eng
land gegen ihn erschoIlenen wiedrigen Gerudltes l1ichts Hauptsiichliches aut 
ihn zu bringen gewesen, eingesegnet und zum ordinatio prediger an besagten 
beyden Orten [Immenhausen und Mariendorf] bestellet, mithin sowohl zu 
Verrichtung des gewohnlichen Predigtamtes aIs auch adminis tration de Sacro
rum verstattet [ . .. ] 128. 

Mit der Anstellungsverfiigung wurde der Geistliche aber auch gleichzeitig 
ermahnt, seinen Lebenswandel zukiinftig SO zu gestalten, daiS sich alle Ver
dachte als unbegriindet erweisen. Dariiber h inaus wurde ihm bedeutet, daB er 
bei der geringsten Verfehlung mit seiner Entlassung zu redm en habet was aber 
wohl nicht vorkomrnen werde. 

Personliche Nachrichten uber de Lescure liegen im Gegensatz zu le Blanc in 
graiSerer Zahl vor. Der Prediger war mit einer Catharine Ni s soil e verhei
ratet 129. Den Eheleuten wurde im Dezember 1711 in Mariendorf ein Sohn ge-

:122 StAM 5,1.0353, BI. 7-9. 
:123 Die Bernuhun gen urn franzosisme Theologen reimen bis in das 1.9. Jhd. hinein. 

Dcutsme Stellenbewerber wurden rneistens abgelehnt, aum wenn sie die Spra
me beherrsmten. 

1.24 AlIe Kirmenbumeintragungen von seine r H and. 
1.25 StAM 5, 1.0353, BI. 7· 
1.26 a.a.O .• siehe aum StAM 40 a Hess. Ka., Rubr. 1.8, Grebenstein. 
127 StAM 5, 1.0353. BI. 9· 
1.28 ;;::: 1.27. 
1.29 Kirrnenbum Mariendorf, S. 1.3. 
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boren. Der Vater taufte den Knahen am 9. Dezember 1711 auf den Namen 
Charles. Pate wurde Monseigneur le Landgrave. Stellvertretend flir den Landes
herrn ruelt Monsieur Guiot de Gill y das Kind liber die Taufe 130. Der 
Junge verstarb bereits wieder am 25. Dezember. Er wurde am 26. Dezember 
1711 in der Kirche zu Mariendorf begraben 131. Der Knabe Charles war dem
nach der erste Tote, der in der neuen Kirche beigesetzt wurde. 

Am 29. November 1712 wird ein Pierre de Lescure Pate bei der Taufe eines 
Kindes der Eheleute Daniel und Susanne Pas t re, geborene Be r t 132. 

Leider ist nicht festzustellen, ob es sich hier urn einen alteren Sohn des Theo
logen handelt. Ein Verwandter muB es aber gewesen sein; denn der Name 
war unter den ersten Mariendorfer Ansiedlern nicht vertreten. 

De Lescure starb am 28. Juni 1715 in Mariendorf. Er wurde am 30. Juni 1715 

in der Kirdte beigesetzt 133. Ober das Schick sal seiner Familie lieBen sich bisher 
keine Hinweise finden. Sie hat vermutlich nach dem Tode des Familienober
hauptes den Ort verlassen. 

Obwohl de Lescure gleich nach seiner Anslellung le Blancs Gehall bekam 134, 

hat er nUr mit Muhe einen Haushalt einzurichten vermocht. Bei der Ubersied
lung der Familie aus England sind offenbar nUr die notwendigsten Sachen mit
gebracht worden. Aus diesern Grunde ist es verstandlich, daB der Landesherr 
ihm am 28. Januar 1710 20 Rthlr. mit dem Bemerken bewilligte, daB er flir 
den Anfang die eine oder andere alIgemeine Ausgabe habe 135. 

De Lescure bekam - wie auch sein Vorganger - jahrlich 6 Klafter Brenn
holz 136. Zur ErIeichterung wurde ihm am 9. Marz 1711. zugestanden, das Holz 
von Immenhauser oder Mariendorfer franzosischen Untertanen forstfrei an
fahren und zerkleinern zu lassen 137. 

Die Wohnungsfrage war fur de Lescure zuerst nicht hefriedigend gelost; 
er lebte nach seiner Ubersiedlung in die Stadt bei einem Immenhauser Burger. 
Am 29. September 1711 wurde ihm dann gestattet, in das Immenhauser Amts
ha us (den heutigen Renthof) zu ziehen. Die Wohnung wurde mit der Auflage 
zur Verfiigung gestelIt, die Riiume jederzeit sauber und rein zu halten und 
nichts darin zu venoiisten. Darliber hinaus war die Wohnzeit begrenzt, und 
zwar bis eine andere nottiirftige Wohnung zu M a r i end 0 r f I deren be-

1.30 = 1. 29. 
132 = 129. 
1.32 a.a.0.,18. 
133 a.a.O., 34. Bei den Renovierungsarbeiten im Jahre 1971 wurde links vom Rund

fenster eine aus Steinen tro&'en aufgesmichtete Grabkammer freigelegt. Da sie 
nimt geoffnet wurde, sind uber die Bestatteten keine naheren Angaben mog
Urn. Es handelt sicn hier aber wohl um die Ruhestatte del e s cur e s (mdl. 
Mitteilung der Herren Sonnet und Massie) . 

134 Vgl. die Sesoldung le Blanes, vg!. S. . 
1.35 StAM 5, 1.0353, SI. 1.0. 
136 Vg!. die Besoldung le Blancs, vgJ. S. . 
1.37 StAM 5, 10353, BI. 11. 
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forderung dann der Amtmann D a ub i g n y sich angelegen seyn lape" soil, 
zur Verfiigung stehe 138. 

Mit der Wohnung in Mariendorf kann nur der Pfarrhausbau gemeint sein. 
Er ist demnam in der Amtszeit de Lescures entstanden. Bei Errimtung dieses 
Gebaudes waren ebenfalls - wie smon bei der Kirme - grolSe Finanzierungs
schwierigkeiten zu uberwinden. Aus eigener Kraft vermornte die Gemeinde 
den Betrag nitht aufzubringen, obwohl die gespendeten Betrage der Burger 
sirner nirnt gering gewesen sind. De Lescure entsmlolS sirn deshalb, wie sein 
Vorganger smon einmal, zu einer Kollektenreise, urn das nom fehlende Geld 
von Glaubensbrudern im Ausland zu erbitten. Monsieur Ougier begleitete 
ihn 139. 

Das Pfarrhaus wurde in unmittelbarer Nahe der Kirrne an deren Ostseite 
erstellt. Aus einer Mitteilung vom 24 . September 1712 geht hervor, daIS Pfarrer 
de Lescure bei Transportierung seiner Meuble von lmmenhausen nacl1 Marien
dorf einen Umtrunk gab und fUr diesen vom Rentmeister Will e zu Greben
stein 1 V. Gerste erhielt 140. Diesem Hinweis ist zu entnehmen, daIS er in das 
neue Pfarrhaus zog. Bis zum September des Jahres 1712 wohnten alle franzo
sischen Pfarrer in Immenhausen. Es wurde also erst nam 25 Jahren moglich, 
den Seelsorger in den Ort zu holen. Diese verhaltnismalSig lange Zeit beweist, 
daB die Gemeinde trotz ihres guten wirtschaftlirnen Aufschwungs 141 nicht 
gerade wohlhabend war. 

Mit dem Umzug ins Pfarrhaus wurde auch gleimzeitig der Dienstsitz von 
Immenhausen nach Mariendorf verIegt. Fur die noch in Immenhausen lebenden 
Franzosen hielt de Lescure weiterhin in der Stadtkirche Gottesdienste. Aum 
die ubrigen Amtshandlungen verrichtete er in der Stadtgemeinde weiter. 
Trotz dieser verbleibenden Aufgaben war fUr ihn durch den Umzug eine 
wesentliche Arbeitserleichterung eingetreten, weil die Gottesdienste in Immen
hausen nach der Kircheneinweihung in Mariendorf nicht mehr al1sonntaglich 
stattfanden und viele Immenhauser Re£ugies sonntags den Gottesdienst in 
Mariendorf besuchten. 

Mit dem Pfarrhausbau war der erste, wohl bedeutendste Abschnitt in der 
Gesmichte der Immenhauser-Mariendorfer Pfarrei beendet. Der foIgende 
reicht bis zur Zusammenlegung mit der Pfarrei Carlsdorf im Jahre 1739 142. 

Die Behandlung dieses Abschnittes und der folgenden muB einer weiteren Ar
beit vorbehalten bIeiben. 

Der Hohepunkt seiner Amtstatigkeit in Mariendorf war fur Louis de Lescure 
die Einweihung der von le Blanc erbauten Kirche, ein Jahr nam seinem Amts
antritt. Der Tag ist im Kirchenbuch in einer Traueintragung vermerkt. Der urn 

138 a.a.O., BI. 12. 
1390 a win, 58. 
140 StAM 5, 10353, BI. 13. 
141 Casparson, 38; Rommel , 176; Fri es land , 60/6'1; Berthold, 

59; V e s per , 173 f. 
142 B a c h , 160 . 
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den Kirmenbau verdiente und bereits genannte Kaufmann 0 u g i e r lieS 
am 9. Juni 1710, am Tage def Kircheneinweihung, nam dem Einweihungs
gottesdienst seine Kinder vermiihlen. Der Text im Kirrnenbum lautet iiber
setzt: "Heute, am 9. Juni 1710, am Tage def Einweihung der Kirche von Marien
dorf ist durch. cl e L e 5 cur e, Pfarrer dieses Ortes, die Ehe geschlossen wor
den zwismen Augustin 0 u g i e r und }eanne G i r a r cl aus Be 5 5 e 5 und 
C I a u a n im Dauphine und J eanne 0 u g i e r I T ochter des Herrn Moyse 
o u g i er, Kaufmann, und der verstorbenen Suseanne 0 u g i e r des be
sagten Ortes C I a u a n I gegenwartig Fliichtlinge in Mariendorf" 143, 

6. Zusammenfassung 

Im Rtickblick laBt sich feststellen, daB die drei Theologen fUr ihre Gemeinde
glieder und sich selbst einen harten Existenzkampf zu fijhren hatten. Sie be
treuten als Geistliche jeweils zwei Orte: einmal die neuangelegte Kolonie und 
zum anderen die Restgemeinde in Immenhausen, die im Laufe der Zeit zahlen
magig immer kleiner wurde. 

Neben ihrer Seelsorgeraufgabe hatten die drei Prediger mehr oder weniger 
umfangreime Verwaltungsarbeiten fijr ihre Landsleute zu erledigen und deren 
Forderungen mit Unterstlitzung des Kommissars 0 a ubi g n y gegeniiber 
den deutschen Behorden zu vertreten. 

Die Geistlichen waren dariiber hinaus auch rnehr oder weniger stark urn den 
Aufbau des neuen Dorfes berniiht. Den grogten Anteil an dieser Arbeit hatte 
zweifellos Jean La get, da cler Ort wahrend seiner Arntszeit gegriindet wur
de. Auf vielen Bittgesuchen steht seine Unterschrift als Bestatigung flir die an
gegebenen ortlichen Verhaitnisse. Nur mit seiner Unterschrift hatten die Ge
suche Aussicht auf Erfolg. Laget setzte seine Kraft dariiber hinaus aber auch 
fur die Durchsetzung der in den Freiheitskonzessionen zugesagten Rechte ein. 
Diese Aufgabe erforderte eine enge Zusammenarbeit mit seinen Amtsbriidern 
in Grebenstein und Hofgeismar. 

Jean i e B 1 a n c hat seine Verdienste in der Hauptsache durch den Kirchen
bau erworben. Er hat aber sicher nicht minder tatkraftig, auf verwaltungstech
nischem Gebiet, fijr seine Landsleute gewirkt. 

Louis deL e s cur e s Hauptaufgabe bestand im Bau des Pfarrhauses und 
in der Verlegung der Pfarrei von Immenhausen nam Mariendorf. 

AlIe drei Precliger stammten aus der franzosisrnen Heimat. Die beiden ersten 
wirkten bereits in den siidfranzi::isischen Alpentalern, aus denen der grogte 
T eil der Mariendorfer Ansiedler stammte. Ober de Lescures Heimat in Frank
reich liegen sich bisher leider keine Anhaltspunkte finden. Wahrscheinlich 
stammte er, wie ein Grogteil der England-Einwanderer, aus dem Norden des 
Landes. Es ist durchaus denkbar, daB die Familien Ago m bar t und L e -
feu v e eine Verbindung zu dem nach England gefliichteten Geistlichen unter
halten haben und seinen Weg nach Hessen vorbereiteten. 

1.43 Kirchenbuch Mariendorf, 7; vgl.auch Wagner, 1.9. 



• 

Die ersten franzosischen Pfarrer in Immenllausen und Mariendorf 93 

Bei deL e 5 cur e zeigt sim bereits die Schwierigkeit, gefliichtete franzo
sische Theologen fiir die Gemeindearbeit zu bekommen. Die Heranbildung ei
genen Namwurnses an deutsrnen UniversiUiten soUte dieses Problem fiir J ahr
zehnte lOsen. Sch.lieBlich. miissen dann aber deutsch.e Seelsorger angestellt wer
den, weil keine eigenen Kdifte mehr zur Verfiigung stehen. Insgesamt zeigt 
sim, daB es die franzosischen Glaubensfliidttlinge vor fast 300 Jahren in Im
menhausen und Mariendorf nicht leidtt hatten, eine neue Heimat zu gewinnen. 
Hierbei sind ihnen die drei ersten Prediger, die vorgestellt wurden, Heifer und 
Wegbereiter gewesen. 
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