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Grilndung der Hugenottenkolonien Carlsdorf, Mariendorf, Schoneberg und 
Kelze 

Geht man heute durch die seit 1971 zu Hofgeismar gehOrenden ehemali
gen Gemeinden Carlsdorf, Schoneberg und Kelze oder durch den heutigen 
Stadtteil Mariendorf in Immenhausen, weist nur noch wenig darauf hin, daB 
diese einstigen Dorfer Hugenottensiedlungen sind. Sie wurden angelegt von 
franzosischen Glaubensfliichtlingen auf den Wiistungen, die der DreiBigjah
rige Krieg hinterlassen hatte oder die schon vorher enlstanden waren. 

Durch seine am 18. April 1685 erlassene "Freiheitskonzession und -begnadi
gung" erbot sich der LandgrafKarl von Hessen-Kassel, Glaubensfliichtlinge in 
sein Land aufzunehmen. Dazu schickte er Boten nach Genf. Diejenigen, die 
die Einladung annahmen, wurden iiber Frankfurt nach Marburg, Franken
berg, Kassel, Hofgeismar, Immenhausen, Helmarshausen und Wolfhagen 
oder in groBere Dorfer wie Hombressen gebracht, um dort aufLandzuteilung 
fUr die Ansiedlung zu warten. Sie kamen in brigades und nannten sich briga
diers. In Hofgeismar und Hombressen waren drei Brigaden untergebracht: die 
brigade de Queyras. die brigade de Prageias und die brigade d'Aisace. Es schlos
sen si ch diesen Brigaden auch Protestanten aus dem ElsaB und aus Lothringen 
an. Die meisten Fliichtlinge kamen aus denfranzosischen Waldensertiilem im 
oberen Dauphine, dem heutigen Departement Hautes-Alpes, besonders aus 
dem Queyras. Auch von denjenigen, die sich von den piemontesischen Wal
densertiilem aus, niimlich dem Val Cluson mit dem Pragelas und dem Perosa
Tal und den Talem von Agrogna, St. Martin und Lucerne, auf den Weg mach
ten, kam ein groBer Teil urspriinglich aus den franzosischen Waldensertiilem 
und hatte sich iiber den Col de la Croix dorthin gefliichtet ' . Pragelas, vermut
lich aus prati geiati ,Eiswiesen" enlstanden, war bis 1689 franzosisch, kam 1689 
in den Besitz des Herzogs von Savoyen und gehOrt heute zur Provinz Turin. 

Zum Friihjahr 1686 erfolgte die ecste Aussiedlung aus Hofgeismsr. 30 Fami
lien erhielten 3 km ostlich von Hofgeismar Land zugewiesen. Es entstand der 
Ort Carlsdorf, so genannt nach dem Landgrafen. Der Hofarchitekt Paul du Ry, 
der selbst Hugenotte war, entwarf die Plane fUr Carlsdorf. 

Er plante ebenfalls Mariendorf, das 1687 entstand und 9 km von Hofgeismar 
entfemt liegt. Die Siedler, 25 Familien, waren ein Jahr lang in Immenhausen 
gewesen. Mariendorf wurde nach der Landgrafin Maria Amalia benannt. So
weit festzustellen ist, stammten alle Familien bis auf eine, die aus der Pikardie 
kam, aus dem Dauphine. 

1699 griindeten 24 Familien nordostlich von Hofgeismar den Ort SchOne
berg. Die Heimat der meisten von ihnen waren das Queyras und das Val 
Cluson. 
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Im Spatsommer 1699 wurde 3 km von Hofgeismar entfernt auf der OrtswU
stung Oberkelze der Ort Kelze angeleg!. Die WUstung wurde in 40 Portionen 
zuje 12 l'. Acker getei lt (ein Acker bet rug in Hessen etwa 19 a) und 34 Familien 
mit insgesamt 151 Person en dort angesiedel!. Nach Beuleke

' 
stammen 

8 Siedler aus dem Languedoc 
I Siedler aus den Cevennen 

56 Siedler aus dem Dauphine 
7 Siedler aus dem Pragelas 
2 Siedler aus dem Queyras 
6 Siedler aus dem Vivarais (Languedoc) 

11 Siedler aus der Auvergne 
2 Siedler aus der Guyenne 
I Siedler aus Burgund 

14 Siedler aus der Schweiz 
2 Siedler aus der Pikardie 
2 Siedler aus dem Orleanais 

Bei den Ubrigen ist die Herkunft ungekJar!. 

Bildung einer Dorfsprache_ Schul- und KirchenverhiiItnisse 

Zu Anfang wird jeder FIUchtIing die Mundart seines Herkunftsgebietes ge
sprochen haben mit der entsprechenden Betonung und den dort Ublichen 
AusdrUcken. Erst allmahlich - wahrscheinlich erst in der zweiten G enera
tion - konnte sich eine Art Dorfsprache herausbilden, die sehr von dem Patois 
der starksten Sprachgruppe beeinfluBt und daher auch in jeder Siedlung 
anders war. 

Die Siedler bekamen vom Landgrafen das Recht, in ihren Dorfern Gottes
dienst und Schulunterricht in franzosischer Sprache abzuhalten. Der Land
graf erlaubte ihnen sogar, in Kassel eine eigene Verwaltung mr Gebiets- und 
Behordenangelegenheiten zu unterhalten; allerdings war bei alien Entschei
dungen der Landgraf die letzte Instanz. 

Aus den noch vorhandenen Sprachdokumenten ) laBt sich schlieBen, daB 
die Sprache nicht sonderlich gepflegt wurde. 

Erstaunlicherweise vermgte eine Consistorial-Ausschreibung aus dem 
Jahre 1789, daB die Prediger und Lehrer unter Androhung von Geld- und Ge
flingnisstrafen die Kinder anzuhalten hatten, die Schule zu besuchen. Ob sie 
immer befolgt wurde? SchlieBlich war der Schulbesucb bis 1803 nicht obliga
torisch, und die Einwanderer - meistens bauerlicher Herkunft - waren des Le
sens und Schreibens oft unkundig. Das geht aus den - allerdings wenigen - mit 
Kreuzen unterzeichneten Urkunden privater Natur hervor. In den Zeiten der 
Flucht hatte die Jugend nicht ans Lemen denken konnen, und nach der Nie
derlassung auf hessischem Gebiet war jede Arbeitskraft notig, urn den kargen 
Boden zu bewirtschaften. Besonderer Wert aber wurde auf das Erlernen der 
Psalmen und des Katechismus geleg!. Das besorgten, vornehmlich in der er
sten Zeit nach der Einwanderung, altere Leute, die des Lesens und Schreibens 
machtig waren, aber keine Lehrerausbildung genossen hatten. Auch spater 
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stellte man keine ausgebildeten Lehrer an. U nd dennoch hatten die Kinder 
Erzieher mit erstaunJicher Bildung, wie z. B. Anthoine Martin, der einige Jahr
zehnte in Schtineberg Lehrer und Lektor war. Bei der Auswahl der Lehrer war 
die Kenntnis der Heiligen Schrift undo der Psalmen ausschlaggebend. Einen 
interessanten Einblick in diese Dinge gewahren uns die zwei Briefe, die am 
8. Juni 1703 von zwei Pfarrern in Kassel geschrieben wurden. Diese Briefe 
geben gleichzeitig AufschluO iiber das Franztisische der damaligen Zeit: 

Nous soussignez pas/euTs de /'eglisefranfoise de celle ville certifions que sui
van/ /'ordre qui nous a ete donne del apart de Monsieur VU/feius Conseiller secret 
de SAS. par M. Daubigny, nous avons Examine les S" Thomas Gautier et Jean 
Danin, tanl sur la lecture de i'ecritureSainte, que sur le chant des psaumes, le crf
ture Cl la main, et la maniere d'instruire les enfans dons la religion par demandes et 
reponses sur les principeaux articles de la/ay. et que nous avons (rouv/! le dit Jean 
Danin beaucoup plus capable que tautre sur les quatre chefs. 

Le 8 Juin 1703 Beaumont, pasteur Bultey, pasteur 

Yom gleichen Tag ist folgender Brief, offensichtlich von einem anderen Ur
heber: 

Puisque le nommeJean Danin a este (roulI/! le plus capable. iI ejuste qu'i! soil 
prij'ere cl son competiteur, ainsi qu'it plaira done a Mons. Le BaillifDaubigny de 
lolre SC01l0;,. Q. Mr. Clement ministre de /'eglise/ranfoise de Gaismar, que le choix 
est tombe sur le dit Jean Danin pour eslre leeleur el maiSlre d'eseole de la colonie 
franroise de Geismar afin de le reconnaitre pour tel, et lui permeltre qu'itfaste 
cette fonction. 

Diese beiden Briefe weichen in der Orthographie sehr voneinander ab. Auf
rallig ist die Bewahrung von altfranztisischen und mittelfranztisischen 
Schreibgewohnheiten (este, maistre d'escole, reconnaistre, enfans, foy, nous 
soussignez, franrois). Der Schreiber des zweiten Briefes scheint viel alter als 
der erste zu sein. Er schreibt so, wie Montaigne geschrieben hiitte, wiihrend 
der erste schon ein modemeres Franztisisch anwendet, obwohl si ch bei ihm 
eine gewisse orthographische Unsicherheit feststellen lallt (recritureund das 
durch Deglutination entstandene le criture). Diese Erscheinung taucht aber 
bereits in altfranztisischer Zeit auf. (Aus dem lateinischen ecc/esia entstand 
das altprovenzalische la gleiza.) 

Die Pfarrer konnten die Sprache nicht entscheidend beeinllussen, weil die 
Gemeinden viel zu kJein waren, urn si ch einen eigenen Pfarrer zu halten. 
Schtineberg wurde bis 1704 von Pfarrer Clement aus Hofgeismar versorg!. An
schlieOend hatte Sclrtineberg bis 1739 zusammen mit Carlsdorf einen Pfarrer. 
Deswegen gab es Streitigkeiten zwischen beiden Gemeinden. Es kam sogarzu 
einem ProzeO, den der Lehrer und Lektor Anthoine Martin im Namen seiner 
Gemeinde Schtineberg mit Carlsdorf ruhrte. 

Mariendorf und Carlsdorf bildeten von 1739 bis 1840 eine Pfarrei, und 
Kelze, das zwar eine im Jahre 1709 eingeweihte Kirche hatte, in der bis 1822 in 
franztisischer Sprache gepredigt wurde, war nach Hofgeismar-Neustadt ein
gepfarr!. 

In den Jahren 1750/60 bemerkt man eine ausgesprochene Unsicherheit im 
Gebrauch des Franztisischen. Die Ausdriicke werden nur noch phonetisch ge
schrieben; es herrscht keine Einbeit in der Schreibweise: 
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paliasse - paillasse - Strohsack 
chese - chaise - Stuhl 
boideli - bois de lit - Bettgestell 
boi de sapin - bois de sapin - Tannenholz 
armoire de chaine - armoire de chene - Eichenschrank 
cementierre - cimetiere - Friedhof 
laugataire - /ocataire - Mieter 
ccommunote - communaute - Gemeinschaft 

Durch das Eindringen deutscher, d. h. oft niederdeutscher Ausdriicke, deren 
Ubersetzung den Bewohnem nicht oder nicht mehr geliiufig war, oder durch 
neue, durch die fortschreitende Industrialisierung geschatTene W orter kam es 
zu einer Mischsprache. Auch die Aussprache wurde vom Deutschen beein
fluBt (k> gin locataire). Hiiufig versuchte man, deutsche Ausdriicke ganz oder 
teilweise zu iibersetzen, z. B. 

brandevin - Branntwein 
bourmaitre - Blirgermeister 
le Chutten Companie oder - Schiitzengesellschaft 
compagnie des tireurs (societe de tir), 

doch dann iibernahm man ganz einfach die deutschen Ausdriicke in den fran
zosischen Text. Manchmal wurden sie dem Franzosischen angeglichen, 
manchmal blieben sie unveriindert: 

une ladre pour couper le /oudre 
une haque a croj 
fertel 
isencouque 
le Grebe 

le Vorstheer, Forstaire 
• une rIspe 

un clafter 
les Schiitzenmeister 
le Maltz 
Stimme Gelt 

- eine Lade zum Futterschneiden 
- eine Kreuzhacke (Spitzhacke) 
- Viertel 
- Eisenkuchen 
- aus der hessischen Mundart: 

Dorfschulze 
- Vorsteher 
- plattdt.: Rispe, kleiner Weidenkorb 
- K1after 
-
- das Malz 
- d. h. Geld zum Stimmen der 

Instrumente 
Im 18. und 19. lahrhundert galten in Nordhessen als Zahlungsmittel der 
Reichstaler, der Albus und der Helier. In dem Livrede la resept depauvres De le 
glise de Hoffgeismar et Kelze von 1749 fand ich folgende Abwandlungen: Reis
dalers, risdalles, Risdales, Risdallers. Albus und Helier wurden ohne Veriinde-

• 
rung iibernommen und in den franzosischen Plural gesetzt. 

Verfall der franz"sischen Sprache 

Etwa 1760 trat eine Wende ein: die Verwaltungssprache wurde deutsch. Um 
diese Zeit wurden die in franzosischer Sprache geschriebenen Dokumente sel
tener, weil die Gemeinden von Deutschen verwaltet wurden. Zwar hatten si ch 
die Hugenottensiedlungen gegen das Eindringen des deutschen Elementes 
gewehrt; sie konnten jedoch die Entwicklung nicht aufhalten. In Carlsdorf 
hatte man im lahre 1717 ausdriicklich verftigt, daB ein Haus- und Landteil nur 
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an Stammesgenossen verkauft werden diirfe. Noch 1785 muOte "franzosi
sches" Land erst dreimal an Franzosen ausgeboten worden sein, ehe es in 
deutsche Hande iibergehen konnte. 1772 hatten die Hugenotten erreicht, daO 
den Deutschen verboten wurde, si ch ohne Erlaubnis des Landgrafen in einer 
franzosischen Kolonie niederzulassen. Man konnte ab er Einheiraten nicht 
verrneiden. So gab es in Carlsdorfund ScMneberg im lahre 1780 mehr als 50% 
deutsche Namen, im lahre 1739 waren 25 % der Bevolkerung Mariendorfs 
deutsch, und im lahre 1780 waren es 33 %. In der ersten Zeit werden sich die 
Deutschen angepaOt haben in bezug auf Sprache, Schule und Kirche. Schul
unterricht und Gottesdienst waren bis 1820 franzosisch, von da an ausschlieO
lich deutsch. Zu den Dokumenten, die ich im Dekanatsarchiv Hofgeismar ein
sah, konnte ich aber vor 1820 schon ein allmahliches Auftreten der gothischen 
neben der lateinischen Schrift feststellen. Wahrscheinlich wurde die deutsche 
Sprache neben der franzosischen gelehrt. 

Nun verschwindet eine Sprache nicht von heute auf morgen, und es hat 
immer Leute gegeben, die auch nach offiziellerEinftihrung des Deutschen die 
franzosische Sprache als Muttersprache beherrschten und sich ihrer im inter
nen Verkehr, im Gesprach mit der Familie und mit Fremden bedienten. So 
berichtet z. B. Lehrer Reddehas in der Schulchronik von Mariendorfvon Wil
helm Pairan, der im lahre 1927 im Alter von 70 lahren in Mariendorf starb, daO 
dieser von lugend an die franzosische Sprache meisterte. Und der letzte 
Mariendorfer, der die franzosische Sprache als Muttersprache beherrschte, 
war Louis Bonnet, der 1926 im Alter von 81 lahren starb. Er sagte zum Lehrer 
Reddehas kurz vor seinem Tode : "In unserem Hause sprechen wir immer nur 
alles deutsch. Nur meine Frau und ich unterhalten uns gem franzosisch. Aber 
beten, Herr Lehrer, beten, das kann ich nur franzosisch ." 

Und damit ware ich beim Mariendorfer Vaterunser, das in dies em Zusam
menhang nicht fehlen darf. Jch iibemehme in gekiirzterForm, was ich dariiber 
in meiner Dissertation ausgeftihrt habe, denn der Mariendorfer Dachziegel ist 
ein solches Kulturdokument, daO er es verdient, ausftihrlich besprochen zu 
werden 4. 

Das Mariendorfer Vaterunser 

Im Gemeindeamt in Immenhausen wird als liebe Erinnerung an vergan
gene Zeiten ein Dachziegel aufbewahrt, in den das Vaterunser in franzosi
scher Sprache eingeritzt is!. Dieser Ziegel wurde 1927 beim Abdecken des 
Hauses Pairan an der HauptstraOe gefunden. 

Schmidmann schreibt dariiber: "In der Schule in Mariendorf wird ein 
Dachziegel aufbewahrt, der von einem im lahre 1780 erbauten, vor zwei lah
ren (1927) abgebrochenen Haus stammt; in diesen ist das Vaterunser in patois 
(gemeint ist der waldensische Patois) eingeritz!." ' 

Urn diesen Patois handelt es si ch aufkeinen Fall. Das beweist auch Grand
jot ' , indem er das Vaterunser des Dachziegels in Vergleich setzt zu dem Vater
unser in Waldenser Patois, wie es in Neuhengstett (Wiirttemberg) gebetet 
wurde. lch werde wie Grandjot vorgehen und das Vaterunser folgen lassen: 
1. in der Form des Mariendorfer Dachziegels (nur entzifTere ich es an einigen 

Stellen etwas anders als Grandjot), 
2. im Patois von Neuhengstett, 
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3. in franzosisch-reformierter Form, wie es bis etwa 1968 in Friedrichsdorf-
Taunus gebetet wurde '. 

(Das bier vorkommende f gibt die Frakturschrift auf dem Ziegel wieder) 
I. Noter berr, Geht esius, donon roet sanctifiet, 
2. Nostre payre, que sie al cel, ton nuom sic santificia, 
3. NOire pere qui es aux deux, ton nOlr soit sanctifie. 

I. don rein noe (0 abiene, da bolunte oe/iit, un latte (r) 
2. so teo Roymo arriba, la taue v%nte sic /aicte sur la terra 
3. ton regne vienne, ta v%nte soit [aUe sur la terre 

I. Comme (aufJehl, donne nos augiuerti NOlt 
2. Comme al eel. Duna nos tuti 11 dyourn 
3. Comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui noire 

I. bey goltitiene, noes bartonn, nos o/ans 
2. panostra denchoy. Pardonnes nos Ii noslr; pecco, 
3. pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses 

1. ains; comme, noes, lees barrdonn nos 
2. coumme nos pardoren a tutU 
3. comme nous les pardonnons 
1. a seils kunne sunt offan(f, e ne nos intile 
2. acquelly ehe nos an offensa. Laysso nous pas dcheure, 
3. a crux qui nous ant offenses. Ne nous induis 
I. buint antantasion H, carr a toy et (le rein) 
2. ni tumbar en la lentazzion. Car a tu es 10 royma 
3. point en tentalion, car c'est a toi qu'appartienl le regne, 
I. la busans la gloy auf}eiicle dies jeiicles 
2. la pottsenca et la g/oria suno eternita 0/ DU/Ira. 
3. la puissance et la gloire aux siecles des siecles. 

I. Ammen. 
2. Amen 
3. Amen 

I. meiir deelifes (nos) du mall 
2. en ayma delibery nos dal Sentor 
3. mais delivre-nous du mal 

Gehen wir nun zur Analyse der Inschrift iiber. Bei niiherem Hinsehen 
erkennt man, daB die Inschrift das Vaterunser darstellen soli. Die siebente Bit
te steht am Rand des Ziegels. Sie war anscheinend vergessen worden. Das 
Auslassungszeichen H linden wir am Rand wieder. Es fallt auf, daB b und p, d 
und t, g und k fast immer vertauscht werden. 

Bei dem Verfasserder Ziegelschrift handelt es si ch urn einen Menschen, der 
die franzosische Sprache schreibt, wie er sie hort. Und so kommen folgende 
Verwechslungen zustande: 

berr 
don rein 
barrdon nos 
biisans 

stall pere, 
stall ton regne, 
stat! pardonnons, 
stall puissance, 
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gottilienne 
donon 
bey 
buint 
da 
geht 

stall quotidien, 
stall ton nom, 
stall pain, 
stall pOint, 
stat! ta, 

. stat! qui es. 

Ein besonders treffendes Beispiel mr die orthographische Unsicherheit des 
Schreibers ist geht, das aus qui eres entstanden is!. K wurde zu g, das offene 
e= zum geschlossenen e=e; Uber giet entstand ge:t. Eigentlich mUllte es 
qui es heil3en, weil auch ton nom. ton regne etc. erscheinen. Das katholische 
Vaterunser dagegen lautet: 

NOire pere qui eles aux cieux. que volre nom soil sanctijie. que volre regne 
arrive . .. Es ktinnte si ch hierbei urn eine Ubernahme der katholischen Aus
drucksweise handeln. Der Verfasser der Schrift umschrieb qui eres mit de,n 
ihm vertrauten, ahnlich lautenden deutschen geht. Die Graphien sanctifiet 
und soet bewahren altfranztisische Schreibgewohnheiten. An anderer Stelle 
wird mr soit soe geschrieben. Soe = soe anstat! soil = swa spiegelt die Aus
sprache des 17. lahrhunderts wider. 

Bartonn stat! pardonne und intiie stat! induis dUrfen wir wohl auf das Konto 
der Unsicherheit des Schreibers buchen. Er hat keine Vorstellung vom Schrift
bild, und den Katechismus hat er nicht zu Rate gezogen. 

Ferner diirfte noch das Schreiben des b stat! des v Beachtung linden in den 
Wtirtern noerabiene stall nous avienne und bolunte stat! volonte. Man kann sich 
fragen, ob es sich hi er nicht urn gaskognischen Einflull handelt, da dort auch v 
zu b wird. 

Das Wort delivre wird deelifes geschrieben, was auf nachlassige Aussprache 
zurlickzumhren ist. 

Ein q brauchte der Urheber der Schrift nicht zu schreiben. Ob er nun den 
Buchstaben kannte oder nicht, in seinen Ohren k1ang q (pbonetiscb k)ja ohne
hin wie g. 

Stat! notresteht einmal noterund ein anderes Mal nott. Nottwird heute noch 
in der Umgangsspracbe gebrauch!. 

Bei latter (la terre) sind Artikel und Substantiv zu einem Wort agglutinier!. 
Mit aller Wahrscheinlichkeit handelt es sich auch hi er urn Unwissenheit des 
Schreibers, der sich nur von der Aussprache leiten lall!. 

Dem Wort aujourd'hui steht der Schreiber vtillig hilflos gegenUber, wenn er 
augiuerti daraus macht. 

Der U rheber der Ziegelschrift weill nicbt, wie er den phonetischen Laut 0 

schreiben soIl. Nirgends wird eu geschrieben. Auch der deutsche Umlaut ii ist 
ihm unbekannt. 

Ciel erscheint hier als Dehl, und zwar au ciel = au{jehl. Das ist die normale 
zentralfranztisische Entwicklung mit Palatisierung des k und Diphthongie
rung. Das h an dieser Stelle beweist, dall dem Schreiber die deutsche Schreib
weise bei einem gedehnten e bekannt war. An anderer Stelle schreibt er damr 
ee (lees mr les). 

Nous (noe, noes im Text) wurde all em Anschein nach wie noe:s gesprochen. 
Aullerdem taucht auch nos auf. Ob das evergessen wurde? Das phonetischey 
wird hier in der Schrift durch ii ausgedrlickt, so intiie anstatt induis. £ wird 
ii geschrieben, so in siec/e = f)eiicle und in mais = meiir 
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Der Nasal en wird stets an geschrieben, was nicht tiberrascht, weil die Aus
sprache von en und an, abgesehen von einigen Ausnahmen (z. B. in pikardi
schen M undarten), die gleiche is!. So finden wir offans, offanre und tantasion 
(offenses, offense und tentation). 

Beachtet wird bei der Oraphie von tantasion nicht, daB das intervokalische 
s = z stimmhaft ist, wahrend bei der von lenlalion ein stimmloses s gesprochen 
wird. Es ware auch mtiglich, daB der Schreiber sogar liilazi5 sprach. (Man 
ktinnte hier EinfluB des Deutschen vermuten.) 

Bei kunne sun I statt qui nous ont milt auf, daB nachgesprochen wurde, ohne 
den Sinn zu verstehen. AuBerdem weiB man ja noch nicht einmal, ob der 
Schreiber das, was er gehtirt hatte, auch nach dem Oehtir niederschrieb und 
ihm nicht auch noch beim Schreiben Fehler unterliefen, weil er nicht wuBte, 
wie er das Oehtirte schreiben sollte. 

Der Diphtong ui = yi ist ebenfalls unbekannt. Statt dessen schreibt er ii = Y 
(biisans anstatt puissance). Auch hier wieder der Beweis, daB dem U rheber der 
Unterschied zwischen dem stimmhaften und dem stimmlosen s vtillig unbe
kannt war. Ob das nur in der Schrift oder auch in der Sprache zum Ausdruck 
kam, laBt si ch natiirlich nicht feststellen. 

Die deutschen Umlaute ii und ii lass en darauf schlieBen, daB der Schreiber 
mit der deutschen Orthographie zumindest in Beriihrung gekomrnen ist. 

Auf dem Ziegel wird ein Oemisch von Frakturund Antiqua angewandt. Die 
Buchstaben s, gJund k tauchen in Fraktur auf, wahrend sonst Antiqua ange
wandt wird. AuBerdem ist die Verteilung von langem s und SchluB-s will
ktirlich. 

Wie in der Orthographie, ist auch hi er eine gewisse Unsicherheit in der 
Anwendung der Schriftzeichen zu bemerken, wenn die Schriftzeichen selbst 
auch recht sicher geschrieben wurden. 

Es muB sich also urn einen Mano gehandelt haben, der die lateinische 
Schrift gelernt hatte und sie auch schrieb, sonst ware die Schrift ungelenker. 

AIs Urheber der Schrift nimmt Orandjot einen Hugenotten an, der urn 1780 
wie alle im schriftlichen Oebrauch der Sprache seiner Vorfahren nicht mehr 
bewandert war. Dagegen sprechen aber die Umlaute, das Dehnungs-h und die 
Verdoppelung des e. 

Sollte der Hugenotte so viel vom deutschen Schriftbild nur durch den Um
gang mit Deutschen gelernt haben? 

AlIerdings waren urn jene Zeit - Schmidmann legt die Herstellung des 
Ziegels in die Zeit urn 1780 - schon viele Deutsche am Ort, die er vielleicht zu 
seinen Kunden zahlte. AuBerdem weiB man nicht, ob der Urheber der Ziegel
schrift aus Mariendorf stamrnte od er dort ansassig war. Er mtiBte als "Fran
zose" die fremde Sprache aber schon gut beherrscht haben, denn die Kenntnis 
einiger Wtirter einer Fremdsprache geniigt nicht, urn die Besonderheiten die
ser Sprache in die eigene zu tibernehmen. 

Die Hypothese, daB ein Deutscher, der in die Kolonie einheiratete - solche 
Einheiraten waren schon frtih in Mariendorf tiblich -, Urheber des Vater
unsers war, ist wegen der Fertigkeit in der lateinischen Schrift wohl nicht halt
bar. 

Es ware schon eher mtiglich, daB der Ziegelfabrikant wohl Kind deutscher 
Eltern, aber durch die Schule franztisiert worden ware. 

Vielleicht handelt es sich auch urn den Sohn aus einer deutsch-franzosi-
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schen Ehe, der die franzosische Schule und den franzosischen Konfirmanden
unterricht besucht halte. Um 1780 lebte die zweite und drilte Generation. Der 
deutsche Eltemteil brachte ihm die deutsche Sprache und die deutsche Schrift 
bei, wiihrend er in der Schule Franzosisch und die lateinische Schrift lernte. 

Die beiden letzten Losungen halte ich flir die wahrscheinlichsten. Das 
Vaterunser wurde auf jeden Fall nach dem GeMr gelernt, nachgesprochen 
und nach dem Gehor geschrieben, ohne die Orthographie zu kennen. 

Flir meine Theorie sprechen kunne sunt, das Dehnungs-h, die U mlaute ii 
und ii, das Vertauschen vonp und b, t und dund gund k, ferner, da/l flir £ stets ii 
und nicht, wie es ein Franzose tun wiirde, e od er ai geschrieben wurde. Auch 
daB niemals eu steht, liiBt den Gedanken aufkommen, daB die Multersprache 
des Urhebers der Schrift die deutsche gewesen sein konnte. 

Die Kelzer Mayenze 

Heute spricht in den Kolonien im Raum Hofgeismar niemand mehr die 
Sprache der Viiter. Und doch hat sich etwas bis auf den heutigen Tag erhalten: 
die Kelzer Mayenze. Dieser Brauch wird in Kelze immer noch am ersten 
Sonntag im Mai gefeiert. 

Ein 3-4jiihriges Miidchen wird hlibsch herausgeputzt und von groBeren 
Miidchen durch das Dorf geleitet. Ein groBeres Miidchen geht mit der "Krone" 
voran, einer Stange mit einem StrauB an der Spitze. Zwei Miidchen tragen 
einen rnit Biindern geschmlickten Korb, der Eier aufnehmen soli ; wieder 
andere kJappern mit einer Sammelblichse. Die gesamte weibliche Schul
jugend schlieBt sich dem Zug an. Vor jedem Haus bleibt der Zug stehen und 
ruft im Sprechgesang: 

Bonjour, wette qui 
le briimme jour de mai 
loladi lotzebou 
par le sess Car/ine 
bouse de messe 
Donner par noire mayence 
I'ard, sester, sister, gent. 

Nach etwa 1 y, bis 2Y, Stunden kehren die Kinder heim zur Mayenzemulter, 
bei der die Eier gekocht und verzehrt werden. Von dem Inhalt der Sammel
blichse wird "Punsch" gekauft. 

Dieser sehr "zersungene" Heischevers 8 hat sich bis auf den heutigen Tag er
halten. Niemand weiB, woher er kommt, was er besagt. Nur, daB diese Feier 
aus Freude liber das Wiederauffinden eines kJeinen Miidchens, das wahr
scheinlich wiihrend der Flucht veriorenging und von der nachfolgenden Bri
gade den Eltern zuriickgebracht wurde, entstand, hat sich liberliefert. 

Louiseodorf 

Eine besondere Stellung in bezug auf die franzosische Sprache nimmt 
Louisendorfbei FrankenberglEder ein ' . Es wurde im Sommer 1688 von 16 Fa
milien mit 118 Personen gegriindet. Diese Familien, die fast alle aus Die im 
Departement Drame stammten, das zur Zeit der Auswanderung zum Dau
phine gehorte, wurden im Sommer 1688 unter Landgraf Karl von Hessen auf 
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der Wiistung Hammonsbausen angesiedelt. Das Dorf wurde dann einige 
labre spater zu Ebren der Prinzessin Louise in Louisendorf umbenannt. 

In Louisendorf bat sicb die franzosiscbe Spracbe als Kircben-, Scbul- und 
Umgangssprache langer als bis 1820 gehalten. Erst ab 1850 wurde der Scbul
unterricbt ausscblieBlicb in deutscber Spracbe erteilt, aber der Gottesdienst 
fand bis 1870 in franzosiscber Spracbe statt. Diese Tatsacben sind wobl beson
ders auf die Lage Louisendorfs zuriickzumhren. Wahrend z. B. Mariendorfan 
der DurchgangsstraBe von Kassel iiber Immenbausen zur Weser liegt, istjede 
groBe VerkebrsstraBe von Louisendorf we it entfernt. So konnte dieses Stra
Bendorf, das beute zu Frankenau gehOrt, sich langer seine Eigenart bewabren 
als die anderen oberhessischen Kolonien. 

Auch die Louisendorfer wehrten sich gegen den Zuzug von Deutschen. Sie 
hielten zah an ihrer Spracbe fest, aucb noch, als sie langst eingedeutscbt 
waren. - Als icb im Friibjahr 1967 Louisendorf zum ersten Mal besuchte, 
macbte ich die Bekanntschaft der Herren Heinrich und Wilhelm Stalb, Karl 
Bastet und Heinrich Becker. Sie trafen si ch taglich und sprachen dann immer 
nfranzosisch": Quand nous sommes ancsambel. nous parle seulement france. Sie 
spracben ein so eigentiimliches Franzosisch, daB ich mich erst einhoren 
muBte. Auch sie hatten Miihe, mich zu verstehen, weil sie an einen ganz ande
ren Wortschatz und eine andere Syntax gewohnt waren, namlich an ein Fran
zosisch mit deutscber Wortstellung. Dazu kam ein volliges Aullerachtlassen 
der Konjugationsregeln. Auch Franzosen, die sie besucht batten, hatten das 
Louisendorfer Franzosiscb nicbt verstanden. U nd ihnen ware es umgekehrt 
genauso ergangen. AIs ich die Frage stellte: Quand 'res-vous nes ?und sie diese 
nach mehrmaligem Wiederholen nicht verstanden hatten, fragte ich sie : "Wie 
sagen Sie ,Wann sind Sie geboren'?", und wie aus einem Munde kam die Ant
wort: Quand .res-vous venus au mounde? Herr Wilhelm Stalb war 68 lahre, 
Herr Becker und Herr Bastet waren 73 (seplante-Iro, wie sie sagten) und Herr 
Heinrich Stalb 83 lahre alt (huitante-Iro). 

Die Formen aus dem 17. labrhundert seplante, huiranle und nonante hatten 
sich also in Louisendorf erhalten. 

Nasale wurden auch nicht gesprochen. Das ist siidfranzosisch oder viel
leicbt auch der EinlluB der deutschen Sprache, denn haufig hOrte man ein 
End-K, z. B .. : 

ving rouge 
angsambel 

= vink ru :3' (oder ruf) 
= anksamb.1 

Fiir siidfranzosische Ausspracbe sprechen ferner die Aussprache der Endun
gen und die Aussprache des o. Das kurze ofTene 0= J wird zum gescblossenen 
langen 0 = 0: = 

ecole = eco:la 
personne = puso:ntJ 

Der Diphthong oi = wa wurde immer wie 0 gesprochen: 
Ira = Iro 

au oder 0 (0) wird zu ou (u) 

chouse =fu:za 
houme = hu: m. 
Nouel = nue: I 

statt Irois 

mr chose 
mr homme 
mr Noel 
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loumbe = tu: mb. flir lombe 
if loumbe de pflije = if lumbiJ d. plyj. flir if pleul 
atoune = atu:nJ fUr aulomne 
outre = u:triJ fUr aulre 

Das eigenartige c'esl queque chouse d'oulre bedeutete : c'esl aUlre chose. 

u (y) wird ebenfalls zu ou (u) 

oune une 

Bei der Aussprache des a bemerkte ich ein Schwanken zwischen 0 und J. Das 
mag der EintluB des Ederwalddialektes sein, wo auch a zu 0 gelriibl wird. 

(Sprech's nochmolf). So sprachen sie van 

compogne 
bos 
fomme 
po 

= campagne 
= bas 
= femme 
= pas 

• poque = paques 
lobel = lable 
villoge (vifJ :3' oder villache (vifa:[J = village 

Gelegentlich wurde a wie e ausgesprochen (cheque semaine = [eh p men.) 
• 

Die Aussprache war im allgemeinen nicht einheitlich, weil keine festen 
Regeln best.nden. So kam es vor, daB derselbe Sprecher das gleiche Wart auf 
verschiedene Art ausspracb. Aus dem Wart I'ardoise (SchiefertafeI) war z. B. 
latrose = latro:sJ oder sat rose = satro:SJ geworden. 

Die Endung ie wurde ijiJ ausgesprocben: 
• 

companij'iJ 
il ublij. 
la plyj. 

= compagnie 
= if oublie 
= la pluie 

und in Anlehnung daran : 

u:n anejJ • = une annee 

Und nun zum Satzbau. Er war gaOl vom Deutschen beeinfluBt : 

11 a lous les noms ecrit = er hat alle Namen aufgescbrieben 
(11 a tu le nom ecri) 
11 donnefrance pour lesfiljes 
allemands 
(11 dJn franse pur le filja"alman) 
Cesl oune allemand mol 
(SE un alman mo:) 

= er gibt FraOlosisch flir die 
deutschen Miidchen 

= das ist ein deutsches Wart 

Auch die Zeitangaben wurden deutsch aufgefaBt: 
11 eSI mOilie cinq = es ist halb 5 
Un quarl passe qualre = ein Viertel nach 4 
Trois quarts quatre = ¥4 4 
10 momenlS devanl 5 = IQ Minuten vor 5 
10 momenls passe 5 oder 
10 momenls apres 5 
11 a travaille les moities jours 
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Das Verb blieb manchmal im Infinitiv, manchmal wurden bei der KonjugatioD 
Singular und Plural verwechselt: 
if prendre avec ce Dokument 

nous font pas avec 
ro nous comprenne 

= er nimmt dies Dokument mit 
= wir machen nicht mit 
= das verstehen wir 

Aus nous avonswurde nous ommes; das Partizip Perfekt von elrewurde mit f ire 
verbunden: 

nous sommes 2 jours €le la = wir sind 2 Tage dagewesen 
Die Vemeinung beschraDkte sich auf die eigentlichen Trager der Verneinung 
pas. plus. jamais. Ne rallt fort , wie auch in der franzasischen Volkssprache. 
Plus wird zu pu wie auch in der franzasischen Umgangssprache, und j amais 
wird maDchrnal zu mais. Ich machte anmhren: 

= wir sagen das nicht nous disons ro pas 
j'a; jamais vu france = ich habe (das) Diemals franzasisch 

gesehen 
= ich weiB Dicbt mehr • • je SOIS pu 

si jeunes yenons-nous pas mais = so jung kommen wir nicht mehr 
angsambel zusammen 

!ch vermute allerdings hier, daB dies maiseher aus dem deutschen mehrals aus 
dem franzasischen jamais entstandeD is!. 

Die Verbform yenons ist aus venons entstanden. 
Sie bildeten 3uch nous scandons aus nous descendons: Nous scandons la 

montagne. 
Nun tauchten im Laufe der Zeit immer wieder W arter auf, die im franzasi

schen Wortschatz nicht vorhaDden oder nicht mehr gelaufig waren. Das war 
z. B. der Fall bei modernen Wartern. Oder aber das franzasische Wort war im 
Moment entfallen. Dann wurde kurzerhand das deutsche Wort in den "franza
sischen" Satz eingebau!. 

So kam es zu folgender Konstruktion : 
Dune Windebrunnen avec aune seau apres pour /'eau tirer. 
Ein Windebrunnen mit eiDem Eimer dahinter, um das Wasser heraufzu
ziehen. 

Die Herren sprachen von 

aune Dreschmiiher 
les Kirchenvorstiinde 
re Dokumente 
dans la Chronik 
oune Musik 
mon Niff 
oune petite Flasch 

= eine Musikkapelle 
= mei n NetTe 
= eine kleine Flasche 

Herr Becker-Estr"e erzahlle eine Variante des Marchens .Der Wolf und die 
sieben GeiBlein", Hier waren es aber nicht sieben, sondern nur zwei GeiBlein, 
oune Jean-chen et oune Claude-chen (deutsche Verkleinerungssilbe am franza
sischen Vornamen). Der Beginn des Marchens Le loup et les deuxchevres lautet 
folgendermaBen: 
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La-bas a la Clause (das war ein Gehoft in der Nahe von Louisendorf) c'est 
aune maison que vous voyez d'ici. La demeure en dedans une chevre qui a deux 
en/ants, oune Jean-chen et oune Claude-chen. C'eraient deux garfons. Et oune 
jour, la chiNre, elle dit aux garfons. "le vais parti, etje vais chercher lefourrage. Si 
vienl quelqu'un, mai,/a; clave la parte. Vous savez, dans tau/reeote, dons [ebais, 
IQ le loup est. Si celu; vienl, n'ouvrez pas la parte, laissez-vous mantre, la paUe 
blanche. Eh bien, la chevre part. Jean-chen et Claude-chen restent a la maison, its 
clavent la porte. Unefois, la a lafenetre vient quelqu'un. Oh, c'est la mere qui est 
la. lis ouvrent la fenetre, its regardent. "Oh, montrez-nous la patte blanche. " 11 
mantre /a patte. C'esl la paUe noire. "Ah, ee n'es! pas nolre mere." 

AIs dann der Wolf die GeiBlein gefressen hatte, wurden sie vom Jager aus 
dem Bauch des Wolfes geholt (11 coupe le vantre ouvert = er schneidet den 
Bauch auO. Der Bauch wird mit Steinen geflillt, und der bose Wolfrallt in den 
Brunnen hinein (le loup toumbe dans le puits dedans) 10. 

Es ist eigenartig, daB sich nur dieses eine Marchen in ,franzosischer Spra
che" erhalten hat - und auch nur in Louisendorf. Der Hof der "Viehmannin", 
der Marchenfrau Dorothea Viehmann, deren Marchen die Briider Grimm nie
derschrieben, befand si ch namlich in der Nahe von Hofgeismar. 

Bis zu ihrem Tode in den Jahren 1975176 pflegten die vier Herren liebevoH 
das Louisendorfer Franzosisch. Mit ihnen ist auch die Sprache untergegan
gen, obwohl es noch einige Einwohner gibt, die franzosisch sprechen. Frau 
Dersch, die jetzt 85 Jahre alt ist, betrachtet die franzosische Sprache als ihre 
Muttersprache. Der Sohn des alten Herrn Bastet und Herr Wilhelm Becker, 
der NetTe des Herm Heinrich Becker, sprechen noch franzosisch. Doch die 
Jugend beherrscht die franzosische Sprache nicht mehr. 

Es gibt aber ernsthafte Bestrebungen, die Vergangenheit nicht in Verges
senheit geraten zu lassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen hin und wieder 
Besucher aus Die nach Louisendorf, und Louisendorfer besuchten Die. Seit 
iiber zehn Jahren findet ein Schiileraustausch statt, und die Beziehungen sind 
enger geworden. Anfang Oktober 1984 griindete Herr Gerhard Bastet, der 
Enkel des alten Herrn Bastet, eine Partnerschaftsvereinigung mit Die, urn eine 
noch engere Verbindung mit der Urheimat der Vorfahren herzusteHen und 
vor aHen Dingen die Jugend flir die historische Vergangenheit zu interes-

• Steren. 
Wenn auch die franzosische Sprache, die sich fast 300 Jahre in stark ver

anderter Form auf deutschem Boden halten konnte, fast erloschen ist, soH 
wenigstens die Erinnerung wachgehalten werden. HotTen wir, daB es gelingt! 

Friedricbsdorfffaunus - Dorfgriindung 

Friedrichsdorf im Taunus 11 nimmt eine SondersteHung unter den Hugenot
tensiedlungen ein. Die Fliichtlinge kamen nicht in geschiossenen Kolonnen, 
sondern einzelne Familien siedelten si ch in der Nahe von Bad Homburg 
v. d. H., 17 km von Frankfurt entfernt, an. Sie kamen aus der Pikardie, der 
Champagne, der Provence, dem Languedoc, aus dem Dauphine, aus der!le de 
France und aus dem Pragelas. Der Landgraf von Hessen-Homburg, Fried
rich n., hatte 30 Familien im Jahre 1687 kommen lassen, nachdem er schon im 
Jahr vorher einige aufgenommen hatte, die die Homburger Neustadt, die 
spatere LuisenstraBe, griindeten. Durch ein am 13. Marz 1687 erlassenes Edikt 
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befreite er die Fliicbtlinge mr zebn lahre von Auflagen all er Art. Diejenigen, 
die Ackerbau bet rei ben wollten, bekamen Land zugewiesen und brauchten 
zebn labre lang keine Steuem zu bezablen. Sie erhielten Wiesen mr Heu und 
Fuller und durften die Weideflachen des Prinzen benutzen. Den Gottesdienst 
soli ten sie bis zum Bau einer eigenen Kirche vorerst in Homburg besuchen. 
Ein Mann aus ihren Reihen wurde ihnen als SchultheiG bewilligt, und zwar in 
"ihrer gewohnlichen Sprache". Sie soli ten Handel und Wandel treiben, ein
und verkaufen und auch ~anufakturen" aufrichten konnen, und zwar bei 
zebnjahriger ~reiheit von Zoll und Abzugsgeldem". AuJJerdem sollten sie 
keiner Zunft unterworfen sein. Ibre eigenen Gerichtsschreiber l2 und Notare 
soli ten sie haben und das Recht, die iiberlassenen Grundstiicke zum Woble 
der Gemeinde unter si ch zu verteilen. 

Die Privilegien waren also umfassend. U nter den Ansiedlem, die das ~ eue 
Doff" griindeten, das spater in Friedrichsdorfumbenannt wurde, waren viele 
Handwerker, u. a. viele Weber. Man beschaftigte si ch mit der Leinenherstel
lung; daneben wurden Striimpfe gewirkt. Spater kam die Fabrikation von 
Mu/quin e, einem batistartigen Leinen, hinzu, danach die einer Art Beider
wand, einem StofT aus Leinen und Wolle. Mit der Herstellung von Flanell, 
besonders von Streifenflanell, kam es dann zum Woblstand im Dorf. Die 
Friedrichsdorfer Betriebe vergaben Auftrage an Heimarbeiter in den umlie
genden Taunusorten. Ab 1753 konnten sie ihre Waren in groJJerem Umfang 
auf den Messen in Frankfurt/Main absetzen. Im lahre 1771 bekam Friedricbs
dorf die Stadtrechte und die Brauereigerechtigkeit 13. 

Griinde rnr das Oberleben der franziisischen Spracbe 

1. Haltung der Herrscher 

In Friedrichsdorf bielt sich die franzosische Sprache mehr als 200 lahre, 
also viellanger als in den nordhessischen Kolonien. Worin ist der Grund zu 
suchen? 

Wie ihre Landsleute in Nordbessen hingen die Friedrichsdorfer trotz Ver
folgung und Flucht an ihrer Ursprungsheimat, deren Sitten, Gebrauche und 
Sprache sie in das Aufnabmeland mitbrachten. Sie wurden treue Untertanen 
des Landeshellll, der sie mit alien Mitteln unterstiitzte, sie gegen etwaige 
Widersacber verteidigte und ibnen den Gebrauch der franzosischen Sprache 
gestaltete. Friedrich Il ., Kleists ~rinz von Homburg", venugte sogar ausdriik
kiich, daG ein Zuzug von Deutschen nur mit Zustimmung der Franzosen und 
mit seiner besonderen Genebmigung erlaubt werden konne. Im gleichen Sin
ne verfubr Friedrich Ill. , der Sohn Friedrichs Il. Die deutschen Familien, die 
si cb dort niederlieGen, wurden vollstiindig assimiliert; sie sprachen franzo
sisch, schickten ihre Kinder in den franzosischen Kindergarten und die franzo
siscbe Schule. Und noch etwas tat Friedrich Ill. zur Erhaltung der franzosi
schen Sprache: Er verbot den Friedrichsdorfem, ihre Tochter an Deutsche zu 
verheiraten, weil die Ehemanner sich dadurch halten einfallen lassen konnen, 
nach Friedrichsdorf zu ziehen. Franzosen, die Deutsche heirateten, muGten 
jahrlicb 7 Florins und 30 Kreuzer mrdie Aufentbaltsgenebmigung zablen. Der 
alteste Sohn aus einer solchen Ehe sollte als Friedrichsdorfer betrachtet wer-
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den, die anderen Kinder hatten kein Burgerrecht, durftenjedoch in Friedrichs
dorf bleiben. 

Scbweizer Familien, die nacb Friedrichsdorf einwanderten, leisteten eben
falls ihren Beitrag zur Erhaltung der franzosischen Spracbe. 

2. Einj/uj3 von Lehrern und Pfarrern 

Neben den Fursten kommt den Lehrern und den Pfarrern ein besonderes 
Verdienst beim Bemuhen urn das Erhalten der franzosischen Sprache zu. 

In der ersten Zeit nach der Griindung brachte Herr Paget den Kindern 
Lesen, Schreiben, Rechnen und Singen bei. In der Einwohnerliste von 1702 
steht neben seinem Namen maitre d'ecole, fait des ouates. Wahrscheinlich 
wurde er als LehIer gar nicht oder sehr gering besoldet. Desbalb hatte er noch 
den Beruf des Watteherstellers. Am 19. Mai 1735 wurde ein Gehalt fUr einell 
LehIer festgesetzt. Dieser hatte aber nebenher noch das Amt eines Kunstlers 
zu versehen. Spater war der Lehrer auch Gemeindeschreiber. 

1740 bauten die Friedrichsdorfer eine Scbule, die gleichzeitig als Rathaus 
diente. 

Besondere Erwahnung verdient Daniel Achard, der von 1815 bis 1846 Lehrer 
und Ratsschreiber war und nacb den Aufzeichnungen des Pfarrers Ceresole 
die Chronik von Friedrichsdorf niederschrieb. Obwohl der Scbulbesuch bis 
zum 14. Lebensjahr erwunscht war, aber nicht erzwungen werden konnte, weil 
keine Schulpflicht bestand, verlieGen die Kinder im Alter von 12 lahren die 
Schule, urn im elterlichen Betrieb zu arbeiten. Doch besuchten sie zwei lahre 
lang den Konfirmandenunterricht, und die Pfarrer gaben sich viel M uhe, die 
Kinder in der Heiligen Scbrift zu unterweisen. Die Madchen lernten an den 
Abenden Sticken und Stricken, die Burschen lieGen sich von alten, erfahrenen 
Leuten im Rechnen und in der Grammatik unterrichten. Der erste Lehrer, 
der eine padagogische Ausbildung genossen hatte, war Alexandre Gamier 
(l847-1878). Noch 1875, als ein neues Schulhaus mit vier KJassenriiumen, 
einem Konferenz- und einem Lesesaal gebaut wurde, willigte die Regierung 
auf Bitten der Gemeinde ein, einen Franzosen neben einem Deutschen zum 
Lehrer zu ernennen 01. 

Nicht nur in der Volksschule wurden die Kinder in der franzosischen Spra
che unterwiesen. Schon im Kindergarten lemten die Nachkommen der fran
zosischen Glaubensfluchtlinge und auch die der in Friedrichsdorf ansassigen 
Deutschen Kinderliedchen und -tiinze in franzosischer Sprache. Ein Kinder
garten wurde 1856 gegriindet und 31 lahre lang von der Schweizerin Rosalie 
Gugger geleitet. 

Wesentlichen Anteil am langen Uberleben der franzosischen Sprache hat 
das Institut Gamier, eine Erziehungsanstalt fUr Knaben, die im lahre 1836 von 
Louis Frederic Gamier gegriindet wurde. Garnier schreibt in dem Prospekt 
seiner Anstalt mit dem Titel Maison d'Education de Friedrichsdoif, Colonie 
fran~aise dans le Landgraviat de Hessen-Homburg, das Franzosische sei noch 
die Umgangssprache in Friedrichsdorf, und man sprecbe es dort nocb mit be
merkenswerter Reinheit, wiihrend es in anderen Kolonien iihnlicher Art schon 
auGer Gebrauch sei. 

Gamier bildete junge Leute fUr den Handel heran. Daneben wurden 
Deutsch und Franzosisch, Algebra, Geographie, Allgemeine Geschichte, 
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Geometrie, die Grundziige des Lateinischen und Naturgeschichte gelehrt. 
Franzosisch war U mgangssprache. Durch die hervorragenden Piidagogen 
genoB die Anstalt bald internationalen Ruf. 1868, zwei Jahre nacb der Einglie
derung Hessen-Homburgs an PreuBen, erhieIt die Schule das Recht, das "Ein
jiihrige" abzunehmen, d. h. die Priifung, die zum einjiihrigen freiwilligen Mili
tiirdienst berechtigte. Nach dem Weltkrieg 1914118 wurde das Institut Gamier 
zur "Philipp-Reis-Mittelschule", und heute heiBt es "Staatliche Philipp-Reis
Rea1scbule" und fUhrt zur "Mittleren Reife". 

Friedrichsdorfer Miidchen des 19. Jahrhunderts fanden leicht Stellungen als 
Erzieherinnen im In- und Ausland. Sie waren zweisprachig aufgewachsen, 
hatten sich durch das Lesen franzosischer Literatur weitergebi1det. Und wenn 
sie dann noch im Ausland ihren Gesichtskreis erweitert hatten, wurden sie 
nach ihrer Riickkehr in Friedrichsdorf als gleichberechtigt von den sogenann
ten "hoheren" Standen anerkannt. 

Die Pfarrer spiel ten ebenfalls eine groBe Rolle im Leben der Gemeinde. Da 
die Hugenotten sehr religios waren, konnten die Seelsorger groBen EinfluB 
auf die Gliiubigen ausiiben. Sie kamen groBtentei1s aus der Schweiz und pre
digten in einem sehr reinen Franzosisch. Auch auBerhalb des Gottesdienstes 
kiimmerten sie ich urn die ihnen anvertrauten Kirchenmitglieder. Pfarrer 
Ceresole, der von 1828 bis 1842 die Gemeinde betreute, griindete eine Lesege
sellschaft, die eine Bibliothek aufstellte und verwaltete. Diese Bibliothek 
ziiblte im Jahr 1887 ungefahr 1000 franzosische und 250 deutsche Biicher. Pfar
rer Ceresole erofTnete auBerdem 1836 fUr die Kinder eine Sonntagsschule und 
griindete eine kleine Bibliothek fUr die Konfirrnanden, urn die FleiBigen zu 
belohnen und anzuspornen. Aucb das trug zur Erhaltung der franzosischen 
Sprache bei. 

Bis 1837 wurde an der franzosischen Sprache festgehalten. Bis zu diesem 
Zeitpunkt wurden die Deutschen assimiliert. Doch nach dem Wegfall des Zu
zugs- und des Heiratsverbotes zogen viele deutsche Familien nach Friedrichs
dorf, und damit setzte sich auch die deutsche Sprache durch. Bis 1883 wurden 
Erlasse noch in franzosischer Sprache abgefaBt. Danach erschienen sie auf
grund von Beschwerden der Deutschen in beiden Sprachen, bis die deutsche 
Sprache urn 1890 endgiiltig zur Amtssprache wurde. 

Bis 1885 wurde der Gottesdienst ausschlieBlich in franzosischer Sprache 
abgehalten; danach fand in jeder zweiten Woche ein deutscher Gottesdienst 
statt. Die Konfirrnationen waren noch in franzosischerSprache, doch daneben 
tauchten schon solche in deutscher Sprache auf. Die letzte Konfirrnation nach 
franztisischem Ritus und in franzosischer Sprache fand 1916 unter Pfarrer 
Decker statt. 

1968 gab es in Friedrichsdorf noch alte Leute, die die franzosische Sprache 
nicht mehr beherrschten, die aber noch den franzosisch-reforrnierten Konfir
mandenunterricht besucht hatten. Sie versicherten mir, daB sie nur in franzo
sischer Sprache beten und auch nur franzosiscbe Kirchenlieder singen ktinn
ten. 

Damals kam noch alle acht Wochen ein Militiirpfarrer aus Baden-Baden, 
der einen Gottesdient in franzosischer Sprache abhielt, den 12 bis 18 Gliiubige 
besuchten, die ihm aber kaum noch folgen konnten. Nun ist auch das vorbei. 
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Das Friedrichsdorfer Franziisisch 

Auch in Friedrichsdorf" bildete sich eine Dorfsprache heraus. Aus den 
U rkunden, die ich in Friedrichsdorf fand, und aus Gespriichen, die ich mit 
einigen Hugenottenabkiimmlingen in den Jahren 1968 bis 1972 flihrte, habe 
ich feststellen kiinnen, daJl sich die franziisische Sprache von Friedrichsdorf 
aus verschiedenen Elementen zusammensetzte. (lch muJl mich in dieser Ab
handlung leider auf einige charakteristische Beispiele beschriinken. Eine aus
flihrliche Analyse wtirde den Rahmen dieser Arbeit sprengen). In Friedrichs
dorfhielten sich Verbformen undAusdriicke, die im Frankreich des 16. und 17. 
Jahrhunderts geliiufig gewesen, aber dort mit der Zeit erloschen waren. Bei
spiele sind: 

Der Gebrauch des "passe simple" in der KODversatioD 

In Friedrichsdorf gebrauchte man Verbformen wie nous allames, nousjimes, nous 
vimes. Noch im lahre 1930 unterhielten si ch die Hereeo Desor, ROllsseiet, Achard uDd 
andere am Stammtisch im ,.Lion d'or" in dieser Zeitforrn. 

ee jour-d'hui anstatt aujourd'hui 
Dies ist ein Ausdruck, der sich bei Malherbe uDd La Fontaine findet UDd sich in 

Frankreich in der Juristensprache hielt. Die Friedrichsdorfer Hugenotten benutzten 
ihn in der Umgangssprache bis etwa 1740. 

Beaucoup anstatt tres vur einem Adjektiv 
In Friedrichsdorf sagte man : La campagne a present n'est pas beaucoup j1eurie, wie 

Moliere in den ,.Femmes Savantes": Leur savoir a la France est beaucoup necessaire. 
FUr das Datum benutzte man die Ordnungszahlen: le 26e septembre 1735. Noch ein 

Jahrhundert spater bediente man sich dieser Form in Friedrichsdorfund auch in den 
anderen Hugenottenkolooien, wahrend man sie in Frankreich anscheinend im 17. Jahr
hundert ooch in der Schriftsprache benutzte, sie aber in der Umgangssprache bereits 
durch die Grundzahl ersetzt hatte. 

Derechef = de Douveau 

Dies Adverb, das ooch von den attesten franzosischen Schriftstellem des 17. Jahr
hunderts angewandt wurde, wurde in Frankreich ungebrauchlich, gehorte jedoch in 
Friedrichsdorf zum Sprachschatz. 

Souventes fois = souvent 

Dies Adverb, im 16. lahrhundert allgemein gebrauchlich, im 17. Jahrhundert kaum 
noch angewandt, auBer von ScarroD und in den Fabeln von La Fontaine, lebte in Fried
richsdorf weiter. 

Estomac = poitrine 

Das Wort estomac, das aus dem 17. lahrhundert stammt, weil das Wort poitrine in 
MiBkredit gefallen war, wurde im Sinne von poitrine in Friedrichsdorf aDgewandt. Cetle 
dame a un bel eslomac = cette dame a une belle poitrine. 
Po~le = piece 

In Friedrichsdorf wurde das Wort poele in der Bedeutung des 16. und 17. Jahrhun
derts gebraucht (cf Montaigne, Descartes): 

Le poele ed deld - la piece de derriere 
Le poele ed devant - la piece de devant 

Ecrivain = greffier 

Bis 1780 wurde das Wort ecrivain in Friedrichsdorf in der Bedeutung von greffier ge
braucht. Unter den Urkunden stand bis 1780: ecrivain de justice, ecrivain du lieu. Erst 
nach 1780 waren die Urkunden vom greffier unterschrieben. 
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Nach dern FEW (W. Y. Wartburg, Fra nzosisches etyrnologisches W orte rbuch, Eine 
Darstellung des gallorornanischen Sprachschatzes, Bonn-Leipzig-Basel , se it 1922) 
nirnrnt das Wort ecrivain urn 1300 die Bedeutung von "Schriftstell er" an, wahrend es vor
her "Schreiber" bedeutete. Das Wort greffier (Schreibe r) soil urn 1378 auftauchen. Das 
rnag fUr rnanche Gegenden Frankreichs stirnmen,jedoch nicht fUr alle, jedenfalls nicht 
fUr die Auswanderungsgebiete der Friedrichsdorfe r Hugenotten. Sie brachten nach 
1685 das Wort ecrivain in seiner urspriinglichen Bedeutung mit und gebrauchten es bis 
1780. Das Auftauchen des Wortes greffier in Friedrichsdorf kano nur auf die Tatsache 
zuruckzufUhren sein, daB es ein Franzose aus Frankreich oder ein Schweizer in die 
Kolonie einfUhrte. 

Pikardische uDd champagDische MUDdart 

Die pikardische Mundart war in Friedrichsdorfvarhe rrschend ; dazu karn die Mund
art der Provence, di e haufig ahnliche Te ndenzen wie diese aufweist: 

Mouilliertes I 
Mouill ie rtes I wird nicht gesprochen: 
viel (vit/) fUr vieil und vieille. 
Wenn auf ill noch eine Silbe!olgte. wurde lier geschrieben und gesprochen : 

soulier (sulie) statt souiller 
pilier (pilie) statt piller 
/oulier (Julie) sta tl /ouiller 
brilier (brilie) stall brU/er 
julier (jylirJ statt j uiller 

Metathese (8uch in der Mundart der Champagne) 
Metathese bei anlautendem gr und br: 

bertelle (bene!) 
gernier (gernie) 
berbis (bubO 

Metathese im [nnem des Wortes 
rabel (tab.1) 
arber (arbar) 
peupel (prep.1) 

Metathese bei den Priifixen de und re 
edbout (edbu) 
ergarder (ergarde) 

Diphthonge 

statt bretelle 
statt grenier 
statt brebis 

statt table 
statt arbre 
statt peup/e 

= debout 
= regarder 

Yi wird in Friedri chsdarfwie "y" gesprochen. (Doch ist di es eine allgemein franzosi-
sche Tendenz.) 

tujau (tyjo) = ruyau 
ennujer (anyje) = enlluyer 
essujer (esyje) = essuyer 

"Wit" wird wie ue oder oc gesprochen 

(Bewahrung des Lautstandes aus dem 16. lahrhundert im Pikardische n und Cham
pagnischen) 

mue 
roe 
coef 

Prothese des e 
Var s impurum : 

estatue 

= moi 
= rof 
= coijJe 

sta11 statue 
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vor p, t, m, j 
• • epres 
etenailles 
• • emontee 

Einschieben eines Schwa 

slatt pres 
statt tenaiJIes 
slatt montee 

Zwischen Plosivlaut und Liquida wird ein Schwa eingeschoben. (Das ist ebenfall s 
eine allgemein franzosische Tendenz zur Ausspracheerleichterung.) 

tabelier (tabafie) = tabJier 
bouquelier (bukiJlie) = bouclier 
chauderon ((odiJr5) = chaudron 

Worter aus dem Pikardischen 
arrousoir 
paye/Je 
plumon 

" . vlesene 
berce 
divuidoir 

Worter aus dem Champagnischen 
flayaut 
arche djarine 

= arrosoir 
= poete d jrire (Bratpfanne) 
= plumeau (in Friedrichsdorf in der Bedeu· 

tung von "Federbett" gebraucht) 
= vieillerie (Trodel) 
= berceau (Wiege) 
~ di!vidoir (Haspe\) 

= fleau 
= jariniere 

Der EinnuD der deutschen Sprache 

Bis 1755 beschriinkte sich der EinfluB der deutschen Sprache auf Aus
drUcke, die im Umgang mit Deutschen notwendig waren. Es waren dies beson
ders AusdrUcke fUr MaBe. Da die Friedrichsdorfer aber bestrebt waren, sich 
dem Eindringen deutscher AusdrUcke zu widersetzen, gaben sie diesen wenig
stens eine franzosische Endung. So wurden ma/Ire (Malter ~ ein altes G etrei
demaB), morgue(Morgen) , mesle(aus dem hessischen Dialekt Mestoder Metze 
~ ebenfalls ei n GetreidemaB)Joudre (Fuder) gebildet. Es wurde vom cho/lUS 
(SchultheiB) gesprochen. Auch Ha cm<ifJer und Hobe/banc wurden Ubernom
men. 

Schli eBlich traten Worter auf, die ihnen in der franzosichen Obersetzung 
unbekannt oder nicht m ehr bekannt waren. Sie Ubersetzten aus dem Deut
schen. So entstand das Wart chou aigre oder chou sur (Sauerkraut) anstatt 
choucroute. 
Es wurden Worter gebildet wie 

piere ti eau (Wasserstein) 
banc ti tourner (Drehbank) 
fromage de main (Handkiise). 

flir !?vier 
fLir tour 

Di eser Ausdruck war fUr sieja vollkommen neu, denn Handkiise, die Speziali
Hit van Frankfurt, gab es in ihrer Heimat nicht. 

Da sie die Frankfurter Messe schon seit 1739 mit ihren Stoffen und StrUmp
fen beschickten, tibernahmen sie auch einfach das Wart messeader auch meice 
in ihre Texte. 

Hiiufig setzten sie die "franzosische Obersetzung" neben das deutsche 
Wart, wie z. B. 
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Gateau de /in ou Leinkuchen (tourteau) 

Es kam aber auch vor, daB das deutsche Wort ganz einfach mit dem franzosi
schen verbunden wurde : 

Une grille de Eisendraht 
Un pot de Blech 

= ein Zaun aus Eisendraht 
= ein Blechtopf. 

SchlieBlich bildete sich eine richtige Mischsprache heraus, die jedoch nicht 
von alien gesprochen wurde, aber doch von Einwohnern, die etwas liissig mit 
ihrer franzosischen Sprache umgingen, oder von solchen, bei denen die Kon
zentration nachlieB. Auch Kinder benutzten sie. So konnte es zu folgenden 
AussprUchen kommen : 

Attention, iI spritcera, sagte die Wirtin im Gasthaus ,,Au lion d'or", als sie 
einem der Stammgiiste eine Wurst brachte. 

Eine alte Dame halle Zwiebiicke in die Niihe ihres Belles gelegt, um sie 
nach dem Erwachen zu essen. Doch der Hund kam ihr zuvor, und di e Dame 
rief aus: If vienf me/resser mes Zwieback. 

Ein Einwohner halle seine Hundesteuer nicht bezahlt und bekam eine 
Mahnung. Daraufhin erkliirte er: C'est trap cher; le chien, on l'apchaJera. 

Zwei Damen unterhielten sich auf der StraBe. Die eine sagte: Ca ne stimmt 
point (pas wurde Ubrigens nie gebraucht, immer point), worauf die andere ant
wortete: Ca, tu ne I'as point miterlebt! 

Eine Dame zeigte einer anderen ein Geschenk mit den Worten: Je I'ai re,u 
en chinque (gesche.nkt). 

Dies sind alles Uberlieferungen, die mir die "Ietzte H ugenollin" von Fried
richsdorf, Frau Elise Lebeau I' , erziihlte. Sie selbst sprach ei n verhiiltnismiiBig 
reines Franzosisch, das sie sich durch Aufenthalte in der Schweiz und in 
Frankreich bewahrt halle. Mit Muller und GroBmuller sprach und korrespon
dierte sie franzosisch . FUr sie war die franzosische Sprache die zweite M uller
sprache. AIs sie 1972 starb, ging mit ihr ein StUck Frankreich in Deutschland 
dahin. Das Franzosi sch, das sich fast drei lahrhunderte auf einer Sprachinsel 
gehalten halle, erlosch. 

Doch die Liebe zur ehemaligen Heimat ist geblieben, und durch Partner
schaften und Austausch versucht man, wenigstens die Erinnerung an vergan
gene Zeiten Zll reUen. 
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