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I 

Kaum hatte sich Hessen von den Wunden des DreiBigiiihrigen Krieges 
(1618-1648) erholt, wurde es in der Mitte des 18. lahrhunderts erneut von 
einem grausamen Krieg heimgesucht: dem Siebenjiihrigen Krieg (1756-1763). 

Landgraf Wilhelm VIII. von Hessen-Kassel hatte sich durch einen Subsi
dienvertrag vom 18. luni 1755 mit England verblindet, dem sich 1756 PreuBen 
anschloB. Zuniichst sagte der Landgraf 12000 Soldaten ZU, die am 17. lanuar 
1759 durch einen weiteren Vertrag auf 20000 erhoht wurden. Damit wurde 
Hessen-Kassel zum Gegner bsterreichs, das mit PreuBen Krieg fLihrte, und 
Frankreichs, das mit bsterreich verbunden war. Die Aufgabe Hessens an der 
Westfront bestand darin, zur Entlastung des im Osten mit den b sterreichern 
kiimpfenden PreuBen eine Vereinigung franzosischer und osterreichischer 
Truppen zu verhindern. Unter dem Oberbefehl Herzog Ferdinands von 
Braunschweig vermochten Hannoveraner, Braunschweiger, Hessen und Eng
liinder die Vereinigung der Franzosen mit den bsterreichern und Russen zu 
verhindem und damit den Zusammenbruch der preuBischen West front. 

Die entscheidenden Schlachten fanden bis auf die von Wilhelmsthal bei 
Kassel auBerhalb Hessens statt. Dennoch war Hessen-Kassel als Durchzugs
land fLir die verschiedenen Truppen - iihnlich wie im DreiBigiiihrigen Krieg
schwer betroffen. 

Wichtig war fLir den Aufmarsch der Truppen die sog. WeinstraBe (= Wagen
straBe), die von Wiesbaden liber Marburg, Wetter, Frankenberg und Korbach 
weiter nach Paderborn und schlieBlich bis nach Bremen fLihrte. Die Ortschaf
ten, die an diesem bedeutenden Verbindungsweg nach Norddeutschland 
lagen, hatten besonders schwer unter der Rlicksichtslosigkeit der Soldaten zu 
leiden. Das Frankenberger Umland nahm dabei eine besondere Stellung 
ein '. Wenn in Frankenberg auch kein liber die lahrhunderte hin sichtbares 
Mahnmal der Zerstorungswul geblieben ist, wie die lUT Ruine verkommene 
ehemalige Reichsabtei Hersfeld ', so waren die Drangsale dennoch keines
wegs geringer. Ergreifende Zeugnisse fLir die Robeit des Krieges haben sich 
etwa in der BottendorferChronik des lobannes Daniel Geitz von 1757-1762 er
halten, die Gustav Hammann veroffentlicbt bat ' , oder in den Eintragungen in 
das reformierte Kircbenbuch der Gemeinde Frankenberg von 1760-1762, das 
Metropolitan Wessel bereits 1878 publizierte'. Diese Zeugnisse sollen hi er 
keineswegs wiederholt werden, sondern dUTch einen weiteren Beitrag zur 
Geschichte der Vogtei Frankenberg des Hospitals Haina ergiinzt werden. Das 
Material findet sich in den Vogteirechnungen des Hospitals mit den dazu
gehOrigen Belegen.'. 

271 



1I 

Das Hospital selber lag abseits der WeinstraGe und war damit nicht unmit
telbar von der Soldatenwillkur betrofTen. Gegen Ende des Krieges sicherte es 
sich auBerdem durch einen Schutzbrief des englischen Generals Mostyn Th. 
Hay vom 29. September 1762 ab'. Demzufolge war der Armee ordenllich beJoh
len worden, daft das Klos/er oder Hospital Haina nicht /o uragiret werden soli. 
Wenigstens die Engliinder hatten si ch daran zu halten. 

Obwohl das Hospital Haina durch einen rechtlichen Akt ebenso wie durch 
die geographische Lage verschont blieb, war es dennoch mittelbar vom Krieg 
betrofTen. Fur seine Aufgabe - die stiftungsgemiiGe unentgeltliche Versor
gung der miinnlichen Armen und Kranken aus der Landbevolkerung - waren 
die Einkunfte aus den zum Teil erheblich weit entfernten Vogteien von ent
scheidender Bedeutung '. 

Neben anderen besaG das Hospital Vogteien in Marburg, Wetter und Fran
kenberg, die alle im" Aufmarschgebiet der Truppen lagen. Da die Zahl der zu 
verptlegenden Hospitaliten, wie aus den Kiichenrechnungen hervorgeht ', 
wahrend und unmittelbar nach dem Krieg urn etwa lOO auf ca. 200-250 sank, 
mogen die Griinde fLir den Riickgang wenigstens zum Teil im Ausbleiben der 
Einkiinfte aus den genannten Vogteien zu suchen sein. Schon in der Mitte des 
13. Jahrhunderts hatte das Zisterzienserkloster Haina Besitz in Frankenberg '. 
Neben Giitern an der Mauer 1262 erwarb es wenige Jahre spater, 1268 f., einen 
Hof und zwei Scheunen auf der Heide; weiterer Besitz trat hinzu. Vielleicht 
wurde in jener Zeit schon die Heidekirche errichtet. Erwiihnt sind Auseinan
dersetzungen urn den Margarethenaltar injener Kirche seit 1318. Der Hof des 
Klosters auf der Heide diente nach der Aufgabe der Eigenwirtschaft dem Ein
zug der Ernteertriige aus dem klosterlichen Besitz der Umgebung und dem 
Verkauf auf dem Markt. Am Ende des 15. Jahrhunderts wird eine Miihle des 
Klosters erwiihnt, so daB auch von einer Weiterverarbeitung der landwirt
schaftlichen Produkte ausgegangen werden kann. 

Entgegen der Vermutung, daB der Klosterhof mit Ausnahme der Heide
kirche beim Stadtbrand von 1476 untergegangen und mit der EinfLihrung der 
Reformation 1527 der Hainaer Besitz in Frankenberg endgiiltig aufgegeben 
worden sei 10, steht der Eintrag im Erbregister des Hospitals von 1557: Ilem hat 
derSpilal ein Fruchlhaus daselbsl, gnanl die Heyden Kerich hinder meines gnedi
genJurslen Herrn behausung, daft ltzo WolfJStalschrieber hat, ahnn der meuher 
gelegen.llem hal der spil/al ein moln (Miihle) gnanl die wagk moln vnderder slal 
gelegen, iSI des spil/als Erbe und eigen .. . ". Im gleichen Erbregister, in den 
Salbiichern von 1537 an sowie den Rentschreiberrechnungen ist der umfang
reiche Besitz des Hospitals Haina aufgefLihrt, der im wesentlichen schon wiih
rend der Klosterzeit erworben wurde. 

Zur Vogtei Frankenberg gehorten in der zweiten Hiilfte des 18. Jahrhun
derts folgende Dorfer, in denen das Hospital Haina Giiter besaB: Allendorf 
(Eder), Battenberg, Berghofen, Bottendorf, Bringhausen, Ernsthausen, Geis
mar, Haubern, Holzhausen (Eder), Rennertehausen, Roddenau, Sachsenberg 
und Viermiinden. Aus den Hainaer Salbiichern gehen Anzahl und Fliiche der 
Giiter, die Hospitaleigentum waren, hervor. Abgesehen von Ernsthausen, wo 
die Bewohner Zehntgiiter erbeigentiimlich besaBen, gab es in den iibrigen 
Ortschaften der Vogtei Frankenberg ausschlieBlich Pacht- und Zinsgiiter. Die 
Acker, Garten, Wiesen, Fischwasser usw. wurden zumeist fur eine Zeitspanne 
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van acht Jahren dem Meistbietenden verliehen . In den Lehnsbriefen standen 
auBer dem Namen dessen, der die Hufe ersteigert hatte, auch die Fliiche des 
Gutes, die jiihrlich zu entrichtende Pacht (Getreide und Getliigel) und der 
Zins, der in Geld beglichen werden muBte. Es handelte sich nicht urn Hospi
taluntertanen, die vom Lehnsherm mit einem Lehen zum NieBbrauch und 
erbeigentiimlich ausgestattet wurden und daftir die feudalen Verptlichtungen 
wie Frondienst, Zehnt und Geldabgaben zu entrichten hatten. Ihr Lehnsver
hiiltnis zum Hospital war kein stiindiges, sondem zeitlich begrenztes. Sie bil
deten keine geschlossene soziale Schicht. Einige unter ihnen waren Handwer
ker wie Schuhmacher, ZinngieBer, Buchbinder, Strumpfweber usw.; andere 
verrichteten Gelegenheitsarbeiten und pachteten, urn ihren Lebensunterhalt 
zu sichem, Giirten und Wiesen. Auch Bauem, die iiber Zugvieh und Geriite 
verftigten, befanden si ch unter ihnen. Vier Supplikanten bezeichneten si ch als 
"Biirger von Frankenberg". Diese besaBen einen hoheren sozialen Status. Die 
wohlhabendsten unter ihnen waren zweifellos die Bediensteten der Vogtei 
selber wie der Vogt, der Amtsschreiber, der Forster. 

III 

Wiihrend des Siebenjiihrigen Krieges lebten die dem Hospital unterstellten 
Lehnstriiger der erwiihnten Ortschaften in Kummer und Bedriingnis, hervor
gerufen durch die von den durchziehenden Truppen verursachten Schiiden, 
oder durch die ununterbrochene Fouragierung und die Auspliinderung durch 
das Militiir. Damit in Verbindung standen die Zwangsablieferungen van Ge
treide und Futter, die schwachen Ernten und die stiindig wachsenden Pacht
und Zinsriickstiinde, die mit Gewalt eingetrieben wurden. Die Acker blieben 
teilweise unbearbeitetliegen. Diese unsichere Zukunft ftihrte zu lascher Be
stellung der Felder. Aus diesem Grunde wuchs die Unzufriedenheit bis hin 
zum Widerstand gegen den Lehnsherm, das Hospital Haina. Dieses preBte 
trotz der groBen Armut oftmals oh ne Nachsicht aus den Lehnstriigem den 
letzten Helier und die letzte Meste Getreide heraus. Diese traurigen Zustiinde 
gehen aus unziihligen Bittschriften, Vorstellungen, Eingaben und Denkschrif
ten hervor, die die Lehnsleute an die Herrschaft richteten. Immer wieder 
baten sie urn Nachsicht, urn Gnade und urn ErlaB ihrer Riickstiinde. 

Ein Frankenberger, der mehrere Hospitalgiiter gepachtet hatte, blieb neun 
Jahre ftir den "Heidengarten" mit einem jiihrlichen Zins van 1 Gulden im 
Riickstand. In seiner Bittschrift an die Samtvisitations-Komrnission und an 
den Obervorsteher unterstrich er. daB er diesen se;t neun Jahren nicht mehr ge
nutzt (habe), weil selbiger gleich zu Anfang des Krieges von den Franzosen giinz
lich ruiniert worden ". Hier handelt es si ch nicht urn den Ausbruch des Sieben
jiihrigen Krieges im Jahre 1756, sondem urn die Zeit, als franzosische Truppen 
nach Frankenberg kamen oder gar nur durchzogen. Der Supplikant bat urn 
NachlaB seines riickstiindigen Zinses. Die hainaische Samtvisitation lieB ihn 
wissen, daB die wiihrend der Kriegsjahre entstandene Schuld nur in dem Fall 
erlassen werden konne, wenn er ftir das Residuum (d . h. den Riickstand aus den 
anderen Jahren) aufzukommen imstande sei I] Es sollten zwei Gulden erlas
sen und and ere sieben Gulden gewonnen werden. Auf diese Art und Weise 
versuchte die Herrschaft, ihr Einkommen trotz des Erlasses zu sichern. 

Eine Gruppe von drei Lehnsleuten, ebenfalls aus Frankenberg, beklagte 
sich in einer "Un(erthiinigen Vorstellung", daB sie in ihren gepachteten Wie-
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sen in denen bishero gewesenen Kriegs-Jahren ohne den geringsten Abnutzen ge
wesen seien. Weiter heiBt es, daB in anno 1758 allerniichst diesen Wiesen eine 
Briicke uber den Ederfluft geschlagen warden sei, nach welcher der Marsch derer 
beyder sowahllranzosischen als deutschen Armeen, Praviantwagen u. a . Kriegs
luhren. die liingst uber unsere Wiesen geluhrt. und dadurch salcher Gestalt zu
grunde gelahren worden, dajJ bis dato noch kein Gras aul dem griijJten Teil dieser 
Wiesen hat wachsen wallen 14. 

In einem ahnlichen Memorial werden ebenfalls die von den durchziehen
den Truppen verursachten Schaden geschildert. Oort heiBt es: Bei der Hospi
tals wise unter der Wogmuhle wurde von Franzosischen Trouppen eine Brucke zum 

•• 
Ubeifahren des Geschutzes geschlagen, und durch den ganzen Krieg ging die Heer-
strafte und Fahrt uber meine Wiese" IS. Man kann sich vorstellen, wieviel Heu 
dieser Mann geemtet hat! Dabei wurden trotzdem Pacht und Zins von ihm ge
fordert. Besonders heimgesucht waren diejenigen Abgabepflichtigen, deren 
Acker und Wiesen nahe der Marschroute, d. h. unmittelbar an der Haupt
straBe oder in der Nahe der Stadt Frankenberg lagen. In seiner Eingabe an die 
hainaische Samtvisitation fUhrte der Frankenberger H. Heyn aus, daB er in 
Schulden geraten sei, weilen in denen Kriegs lahren wedervon derwiese. wodurch 
die Marschroute gesteckt gewesen, noch von dem Acker(er) den geringsten Nutzen 
gehabl habe. Oazu lautete der Bericht des Frankenberger Vogtes Krause: Der 
Marsch der Franzosischen Armee (sei) zweymal, und von der Alliierten Armee 
einmahl uber des Supplikanten in Lehen habenden Hospital Hainaische Wiese 
gegangen ", so daB er nichts geerntet habe und deswegen die Rezesse entstan
den seien. Selbst in der Stadt hatten manche Bewohner durch den Krieg ihr 
Hauschen verloren und waren an den Bettelstab gelangt. Im lahre 1764 bittet 
C. Huhn aus Frankenberg, ihm einen Teil seines Pachtriickstandes zu erlas
sen. Er flihrt daflir an, er habe bei dem grojJen erlittenen Kriegsschaden auch 
noch bei Anlegung der hiesigen Festung anno 1761 aul Belehl des damaligenlran
zosischen Commandanten (sein) Wahnhaus samt der Scheuer ohnentgeltlich ... 
abbrechen lassen und einbuften mussen und (sei) nun gleich andern armen Leu
then aul Zins zu wohnen genothigt warden 11. Dazu bemerkt Krause, C. Huhn 
habe durch den Krieg mehr als viele andere gelitten und sei deshalb in Armut 
geraten. Dadurch sei ihm sein in anno 1749 abgebranntes und wieder neu erbau
les Haus im Herbsl 1761 bey Anlegen der hiesigen Feslungswerke in Grund abge
brochen worden 18. Oem Text laBt si ch entnehmen, daB in Frankenberg im 
Herbst 1761 unter der Leitung der Franzosen das Verteidigungssystem erbaut 
wurde, von dem das reformierte Kirchenbuch berichtet. Vermutlich beflirch
tete man, daB diese Gegend zum Kriegsschauplatz werden konnte. Manches 
Haus hat gewiB den Festungsmauern weichen miissen. Aus den Akten ist uns 
nur dieser eine Fall bekannt. Auf BeschluB der Samtvisitations-Kommission 
wurde dem Bittsteller Huhn die Halfte seiner riickstandigen Pachtfriichte 
erlassen 19. 

IV 

Sowohl die Truppen als auch die Pferde muBten ernahrt werden. Eine 
Methode zur BeschatTung von Futter und Proviant war die Fouragierung, die 
Zwangsablieferung und Beschlagnahmung von Futter und Getreide. Oariiber 
geben zahlreiche Akten Auskunft, die hi er zu Worte kommen sollen. 
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Die uberwiegende Mehrheit der Biltsteller, die urn ErlaB ihrer Ruckstande 
nachgesucht halte, gab als Ursache die durch den Krieg bedingte Fouragie
rung an. 

Selbst die Bediensteten bzw. der hainaische Vogt Vietor unterstUtzten in 
vielen Fallen die Bilte der Zinspflichtigen mit der Bemerkung, daB sie foura
gier!, deshalb verarmt und nicht fahig waren, ihre Pacht in Naturalien und 
Geld zu entrichten. Im Falle des gebrechlichen Frankenbergers H. H. Pistor, 
der mit Gerste im Ruckstand blieb, schrieb Vietor: So wurde ihm ein Erlaft ge
biihren, do bekanntlich dUTch die Jranzosische und nachhero dUTch die alliierre 
Armee beide Fe/der /ouragiret wurden uDd er keinen Nutzen von den haina
ischen Pachtfeldern gehabt halte 20. 

J. Cramer aus Frankenberg ruhrt in seinem Biltgesuch an, er habe van sei
nem belehnten halben Gut, das an der HauptstraBe gelegen sei, seit den 
Kriegsjahren van 1757 bis 1762 nichts mehr geerntet, weil es alljahrlich foura
giert worden sei 21. 

Bei manchen Lehnstragern wurde selbst der nach dem Durchzug des Mili
tars ubrig gebliebene Teil des Grungewachses noch fouragiert. In ihrer "unter
thanigen Vorstellung" wiesen drei Frankenberger daraufhin, daB das wenige, 
was der Marsch nicht betraf/en, in vier lahren ganz aul !ouragiret und mil dem 
Mastvieh aufgehutet worden " sei. Aller Wahrscheinlichkeit nach war das dem 
Militar gehorende Mastvieh uber die Wiesen getrieben warden und halte das 
verbliebene Gras abgeweidet. In seiner Bemerkung zu dieser Eingabe schreibt 
der Vogt, daB diese Leute in den Jahren nach 1758 durch Fouragierung und 
Lieferung wenig oder uberhaupt keinen Gewinn van ihren Wiesen gehabt 
hatten 23. 

In einem anderen Fall ubernahm der Schwiegersohn van der verstorbenen 
Schwiegermulter die hainaische Hufe samt den Ruckstanden. Die Rezesse auf 
das Pachtstuck entstanden wahrend der Kriegsjahre, in denen die Witwe Born 
aus Frankenberg infolge der geschehenen Fouragirung alles Heu und Frucht ver
loren (hat), und 1759 ist das Korn von der franzosischen Armee, dieSommeifrucht 
aber van der hohen Alliierten rein ab/aurag/ret worden 2 •. Hier dUffle wahrend 
des Krieges durch den standigen Wechsel der Kriegsmachte eine Gesetzlosig
keit vorgeherrscht haben . Jede durchziehende Militarmacht nahm si ch Nah
rung und Futter nach Bedarf, wo sie es eben fand. Ohne Unterschied, ob Fran
zosen oder Alliierte, waren sie Anhanger des Grundsatzes: "Der Krieg ernahrt 
den Krieg." 

J. Heidel, ebenfalls ein Frankenberger, biltet den Obervorsteher in Haina, 
die noch aus den Kriegsjahren herruhrende schuldige Pachtfrucht zu erlassen. 
Er halte wahrend des Krieges aufvorbemeltem Acker wegen dessen alljiihrlich 
erlittenen Fouragirung niemals etwas einernten 2S konnen. Dazu bemerkt der 
Amtmann Krause, die starke Fourage liefferung und die Feld fouragiru ng habe 
die hiesigen Einwohner und Feldgemarkung . .. wiederholend betroffen". Damit 
habe er als zustandiger Beamter samtliche Antrage der Frankenberger, die urn 
ErlaB ihrer Kriegsruckstande an Pacht und Zins nachgesucht halten, gutgehei
Ben. Ein anderer Beweis van Krauses objektiver, aber auch mitleidvoller Ein
stellung zu den vom Krieg entbloBten hainaischen Lehnstragern ist sein per
sonliches Memorial , in dem er um ErlaB seines Kriegsrezesses bittet. Dazu 
schreibt er: Es sind auch die zur Vogt,y gehorige Guter sowohl an Acker als Wie
sen in den en Kriegsjahren, besonders aber in anno 1759 und 1760 nicht nur total 
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jouragiret worden, son de m auch beschlagnahmt und gepliindert, so daB die in 
Mitleidenschaft gezogenen Lehnstrager ins Elend gestiirzt wiirden und ihnen 
- wie Krause zu verstehen gibt - das Recht zustande, um ErlaB nachzu
suchen 27. 

Aus den Akten geht hervor, daB die Lehnsnehmer der Vogtei Frankenberg, 
die Ackerbau trieben, eine von der lokalen Behorde festgesetzte Menge an 
Getreide und Futter dem Militar unentgeltlich abzuliefem hatten . Davon 
zeugt die Eingabe von J. C. Cramer, der, obwohl er nichts emtete, das repar
tine Quantum Fourage an dieJranzosischen Truppen abgeben muBte 2S. In dem 
Zusammenhang schreibt U. Volkmar, er ha be in dem Krieg vorziiglich anderen 
Censiten die Fatalitiit gehabt, daB ihm von A cker und Wiesen Frucht und Gras 
durchjreund- undjeindliche Trouppen ist jouragiret worden, und wenn (er) noch 
ein weniges einernlete, so mu.pte (er) so lches hinwiederum aus der Scheuer und 
vom Boden unentgeltlich abliejern". Ahnlich erging es J. C. Reinhard, ebenfalls 
einem Frankenberger, der seinen Zinsriickstand damit motivierte, daB alles 
van dem Feinde/ouragiret und weggenommen warden sepo, Dasselbe bestatigt 
3uch Amtmann Krause, indem er seiner Obrigkeit zu verstehen gibt, daB im 
Fall (er) elWas geerntet. solches aU$ Scheuern und Boden hinweggenommen wor
den " ware. Daraus geht hervor, daB auBer den "praestirten Lieferungen" mili
tarische Streifziige durch die Ortschaften gingen, um den Leuten ihr letztes 
Futter und Getreide zu beschlagnahmen. 

Ein anderer Lehnsbestander, D. Himmelmann, betont, daB auBer der tota
len Fouragierung auch die alljiihrliche(n) Liiferungen an diejranziisiche Armee 
sothanen Nachsrand vam Krieg /edig /ich verursachr batten 32. 

Nicht nur an Getreide und Futter wurden die bediirftigen Leute geschropft, 
sondern 3uch an Fischen, die in den gepachteten Gewassern gerangen wur
den. Selbst das Fischen war wahrend des Krieges verboten, ohne daB die 
Kriegsschaden von seiten der Herrschaft beriicksichtigt worden waren. In sei
ner Bittschrift beklagt sich J. Dehnert von Roddenau, daB das von ihm gepach
tete Stuck Fischwasser gleich der ganzen Eder . . . , sogar die Teiche der /ranzosi
schen Fischerey allein zu nu/zen ges/anden hatten. Die Concessionarii durften 
sich darau/nich/ . .. sehen lassen, wenn sie nicht ihres Fischzeugs wollen beraubt 
seyn. Darum bittet er die Hohe Samtvisitation um ErlaB seines Fischwasser
zinses fUr die Zeitspanne von 1760 bis 1762 " . 

Aus dieser und anderen Aufzeichnungen geht hervor, daB franzosische 
Truppen langere Zeit in der Frankenberger Gegend stationiert waren und 
nach Gutdiinken schalteten und walteten. 

Die militarischen Obergriffe arteten in Pliinderungen aus und sind in den 
Bittschriften besonders hervorgehoben . So beklagte sich der erwahnte 1. Cra
mer, zu seiner abgelieferten und beschlagnahmten Fourage kame noch eine 
dreimalige Pliinderung hinzu und ihm sei alles in (s)einer Haushaltung entkom
men und danach von den en Feinden urn Nahrung und Fourage so lange gepresset 
worden. bis er roit seiner Faroilie das Haus verlassen und so/ches denen Franzo
sen zum Raub iiberlassen mufite. So haben dieselben so langedas einwendige Holz 
des Hauses zerhauen und verbrannt, bis solches endlich giinzlich zusammenge/al
len und er bis hierhin in Miethe wohne". Man kann sich ein Bild von den Zu
standen machen, die in den Ortschaften, die vom Kriegsgeschehen erfaBt 
waren. herrschten. 
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v 

Zu dem Ungliick, das der Krieg hervorgerufen hatte, kam noch eine 
schlechte Getreide- und Heuernte hinzu, die das Elend nur noch verschlim
merte. Van den Wiesen, iiber die das Heer mehrmals gezogen war, wird ge
sagt, daB sie solcher Gestalt zugrunde gefahren worden, dajJ bis Dato noch kein 
Gras aul dem gra,Pten Teil dieser Wiesen hat wachsen wollen 35. Das war zwei 
Jahre nach Kriegsende und vier Jahre seit dem Riickzug der Franzosen aus 
dem Frankenberger Land. 

Fiir manchen Lehnsbestiinder bedeuteten diese Ereignisse den wirtschaftli
chen Untergang. Der Supplikant J. H. Wichmann berichtet, er sei durch den 
Krieg und langwierige Krankheit ... in so gro,Pe Armuth gesetzt worden, daB er 
sothanen Riickstand abzutragen nichr vermiigend 38 seL Er bittet urn Nachla13 sei
nes Riickstandes. Zu diesem Ansuchen bemerkt der Vogt Krause: Supplikant 
iSf ein schwiichlicher und blutarmer Mann, mithin unvermogend dem Strumpf
weber Handwerk zu dienen und der Seinigen Nahrung zu treiben; man moge sei
ner Eingabe GeMr schenken ". 

Ahnlich verhielt es sich mit J. He idel, der schreibt, die traurigen Ereignisse 
hatten ihn aufterStand gesetzt, dievon einem in Besitz habenden Hospital hainai
schen Acker schuldige Pacht/rucht in den en Kriegsjahren abtTagen zu kiinnen 38. 

Nachdem sein Ansuchen von der lokalen Behorde gutgeheiBen war, beschloB 
die Hospitalskommission, dem Bittsteller ein Drittel seines Riickstandes zu 
erlassen 39. 

Die durch den Krieg hervorgerufenen Leiden sind in den Memorialen hiiu
fig erwiihnt und Ursache der verbliebenen Pacht- und Zinsriickstiinde. J. C. 
Reinhard schreibt, daB er durch die Kriegswirren nicht das mindeste von seinen 
Hufen eingeemtet habe 40. Ahnlich iiuBert si ch H. Heyn, dajJ diese(n) Ruckstand 
der Krieg verursacht hat, so lches wird das vom Amtmann Crause abgehaltene 
Untersuchungsprotokoll des mehrem bestiirken" . So geschah es auch. Krause 
wuBte um die Bediirftigkeit des Bittstellers. Deshalb empfahl er seinen Vorge
setzten, es wore ihm zu gonnen, daft seyn Gesuch wirksam seyn moge 42 , Darauf
hin beschloB die Samtvisitation, dem Bittsteller ein Drittel seines Geld- und 
Fruchtriickstandes zu erlassen 4J, 

Die vom Krieg an den Bettelstab gebrachten Lehnstriiger waren oftmals 
trotz ihres FleiBes und ihrer Sparsamkeit so mittellos geworden, daB sie ihren 
Pacht- und Zinsriickstand nicht begleichen konnten. In seinem unterthiinigen 
Memorial an die Abgesandten zu Haina ziihlt der Bottendorfer J. Pfuhl zuerst 
seinen dem Lehnsherrn schuldig gebliebenen RezeB auf, um diesen dann mit 
foJgenden Worten zu erliiutern: Er sei ein armer Bauer , , " der sich Tag und 
Nacht mit der Arbeit quolen miisse, und wann das Jahr um ist, vor das Hospital 
gearbeitet und nichts als das Lehen (habe),ja nicht einmai ein Maas Bier trinken 
konne ". In dem vom Vogt verfaBten Bericht zu dieser Eingabe steht: Suppli
kant arbeitet Tag und Nachtj/eijJig, ist kein Siiufer und kann dennoch aufkeinen 
griinen Zweig kommen". Pfuhl gehorte zu jenen Lehnstriigern, die si ch nach 
dem Kriege nur langsam und schwer von den Wirren erholten. 

Von alien herangezogenen Akten der Vogtei Frankenberg zum Siebenjiihri
gen Krieg war Pfuhl der einzige Bittsteller, der den Mut besaB, daraufhinzu
weisen, daB das Hospital von den Ertriigen der Lehnsgiiter tiichtig abschopfe 
und die Lehnsbestiinder mit dem zufrieden sein miiBten, was iibrig bliebe. 
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Oftmals bliebe dem Lehnsnehmer nichts iibrig, und er, Pfuhl, habe dabei das 
ganze Jahr ausschlieBlich fUr den Lehnsherm gearbeitet. 

Sobald sich die Riickstiinde der Pachtsummen angesammelt hatten und 
diese nicht rechtzeitig eingetrieben werden konnten, wandte das Hospital Ge
waltmittel an. In einer Verordnung von 1765 an die Frankenberger Vogtei 
heiBt es, dqfJ die Eincreibung der Ruckslonde an Geld und Fruchlgejolle slrenger 
vorgenommen werden mage". Einige Zeit spiiter berichtete der Vogt, daB alles 
... nichl geho/fen (habe), weil die Censillen durch den Krieg . .. in grojJen Recess 
verjalle(n) und nunmehro in einem fahr alle Ruckslonde zu bezahlen aujJer 
Slande geselzl seien ". Das Hospital bestand auf seinem Recht und grifftrotz 
der vom Krieg hervorgerufenen Not und der schwachen Emte noch im Jahre 
1765 zu ZwangsmaBnahmen. Aus einer .unterthiinigen Vorstellung" entneh
men wir, daB die Supplikanten den schuldigen Zins aufWiesen von vier Jah
ren (1758-1761) nicht haben abtragen konnen . . . und ob wir gleich gUle Ho.!J
nung hatten, es werde dos Hospital in Betracht dessen, dqft wir von diesen Wiesen 
niche den geringsten Abnu!zen gehabt, diesen aufgew achsenen Zinsen von so/chen 
lahren bezahlt zu haben nicht ver/angen, so sind wirdoch zu dem Abtrag executive 
angehallen worden". AJs aber aus Armut der riickstiindige Zins auch auf die
sem Wege nicht einzutreiben war und die Biltsteller vergebens hofflen, daB 
das Hospital ihnen den Kriegsriickstand erlassen wiirde, griffen sie zur Feder. 
Mit Riicksicht auf ihre erl iltenen Kriegsscbiiden hat man ihnen dann die 
Hiilfte ihres Zinsriickstandes unter der Bedingung erlassen, daB die andere 
Hiilfte bis zum Herbst 1764 entrichtet werden miisse " . 

VI 

Es kam auch vor, daB Lehnstriiger mit Riickstiinden belastet waren, von 
denen sie selbst nichts wuBten . Sie erschraken angesichts ihrer Mittellosigkeit 
und ihres Elends auch dann nicht, als das Hospital zu Gewaltmitteln griffund 
sie zwingen wollte, die angeblichen Riickstiinde zu begleichen. Davon be rich
tet der Vogt Vietor von Frankenberg. Er habe den Befehl erhalten, die riick
stiindigen vier Mesten Gerste des Lehnsnehmers H. D. Pistor durch Execution 
einzubringen . Der wegen seiner Schulden Angeklagte erkliirte, davon nichts 
Zll wissen, und wenn dos der Fall ware, so wiirde ihm tin Er/aft gebiihren, weil 
wiihrend der Kriegsjahre nichts geemtet word en sei. Er konne also den Riick
stand nicht abfUhren, weil er niemals daran erinnert word en sei. Er hoffe, dajJ 
er dabei zu verbleiben habe, wie ihme ouch ein Er/aft wegen des georgenbergischen 
Zehntens von einem deren Kriegsjahren in betracht der Kriegsverheerungen ge
schehen s",. Urn dieses MiBverstiindnis zu kliiren, erhielt der Vogt den Auftrag, 
die Angelegenheit zu untersuchen und dariiber Bericht abzustalten " . 

Immer wieder beklagten si ch die Zahlungsunfahigen iiber die ihnen gegen
iiber angewendeten Gewaltmittel. Einer meinte, er sei nun schon von der hiesi
gen Samtvogtei mit schar/er Execution oftmals belegt worden sl. Ein anderer 
schrieb, er habe, abgesehen von einem Jahr, seine Pacht aujbedrohele scharje 
execution abgejuhrel". Die Witwe Schiifer mit sechs unmiindigen IGndern 
beklagte sich, sie sei ihres kleinen Riickstandes wegen mil der geschiirjleslen 
execution einzucassiren gesuchet worden S). Eine andere Witwe, die erst se it 
dem Tod ihres Mannes in Pachtriickstand geraten war, klagte iiber den Vogt 
Vietor, er habe nicht das geringste Nachsehen und wolle ihr nicht zugestehen, in 
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Zukun/t diesen Ruckstand nach und nach abtragen zu dtirfen, sandern dringe 
auf dessen v611ige Ablieferung". In anderen Fallen versuchte der Vogt, unter 
Androhung der Execution den Recess einzutreiben ss. I . H. Schmidt aus Botten
dorfschreibt auch im Namen anderer Betrotfener, sie seien durch die Kriegs
umstande in Schulden geraten, aber wann Gott . .. wiederum den lieben Frieden 
ertheilt und wir werden Ruhe ha ben, so wollen wir alsdann die Pacht gerne 
Iiefern " . In diesem Sinne schreibt der dem Hospital seit Generalionen her 
treue Lehnstriiger Heyn : Meine Vorfahren und Eltern, auch ich habe niemahlen 
sonst ein Riickstand von diesen Lehnsstiicken aufwachsen laften, sondern jedes 
Jahrrichtige Zahlung und Ablieferung nach Schuldigkeil geleistet, und ich bin an 
obige(m) (angefUhrten Recess) unschuldig". Trotzdem bestand man auf der 
Tilgung dieser Schuld. 

Nach dem ergebnislasen Versuch der Vogtei , den RUckstand einzutreiben, 
hat sie die Recesse van Fall zu Fall urn einen Bruchteil erlassen. Es gab aber 
auch Lehnsbestiinder, bei denen der Vogt einfach schrieb, die RUckstiinde 
seien wegen . . . A rmuth nicht zu exigiren, oder der Fall sei inexegib/e s8. Ahnliche 
Bemerkungen kamen zwar auBerst selten vor, aber dort, wo der Vogt si ch 
selbst von der groBen BedUrftigkeit Uberzeugt hatte und sah, daB nichts zu 
pfanden war, gab er nach. 

Siimtliche Memoriale der Frankenberger Vogtei an die Hospitals Samtvisi
tations-Kommission wiihrend des Siebenjiihrigen Krieges haben sich auf den 
ErlaB van PachtrUckstiinden bezagen. Die Pacht und der Zins, die nicht begli
chen werden konnten, sliegen bis zum Ende des Krieges gewaltig an. Nach der 
Frankenberger Vogteirechnung vom Iahre 1764 schuldeten 107 Lehnstriiger 
aus neun Ortschaflen der erwahnten Vogtei die horrende Summe van 602 
Reichsthalern 11 Albus und 10 Helier. An Roggen blieben 47 Zensiten aus nur 
drei Ortschaflen mit 71 Malter, 15 '1l Mesten im RUckstand . Ungefahr die glei
che Zahl van Lehnstriigern schuldete 62 Malter I3 '1l Mesten Hafer " . Im Laufe 
der Iahre konnten sowahl die Pacht- als auch die ZinsrUckstande nur zum Teil 
eingetrieben werden. Selbst in den beiden darauffolgenden Jahrzehnten wur
den in den Vagteirechnungen noch immer die Kriegsrezesse nachgeschleppt, 
obwohl man liingst schon Uberzeugt war, daB diese uneinbringbar waren. 
Dazu trug die an den Rand des Ruins gebrachte Wirtschafl bei, die nur unter 
groBen Schwierigkeiten wieder auf die FUBe gestellt werden konnte. 

VII 

Die HospitalgUter wurden ununterbrochen bestell!. Dazu erkliirte I . Trus
heim: Durch den Krieg bin ich aber sehr mitgenommen worden, daft ich an/ling
lich die Guter wieder zu erbauen mich aufterStande befinde, ich ware dahero geno
thiget, um so/che wieder in Gebrauch zu bringen, ein Stuck von meiner erbeigen
thumlichen Behausung zu verkau/en, um die verwiisteten Giither wieder in Ge
brauch zu bringen. l ch habe auch so/ches durch meinen F/eljJ wieder daMn ge
bracht, daft ich alle dem Hospital zustehenden Gilther wieder gebauet habe"' . 
Andere wiederum haben Kredite aufgenommen oder gar Getreide geborgt, 
urn die LehnsgUter zu bestellen und das Brot fUr si ch und ihre Familien zu 
sichern. Das geht aus der Eingabe des J. Cramer hervor, der klagt, daB durch 
die Liefferung vieles weggenommen, so daft nicht einmahl das Auskommen, noch 
weniger die Aussaat ubriggeblieben . ... Bey benannten Umstlinden und da (ich) 
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das Saatkorn erborgen mujJ und noch schuldig bin, und diejetzige Sommerfrucht 
ha be mit gelehntem Geld zum theuresten ankauJen mussen, bittet er urn NachlaB 
seiner Kriegsrezesse 61 . Ein anderer Lehnstrager bezieht si ch auf seine zu
grunde gerichtete Wiese und berichtet, mit wie hohen Unkosten er versucht 
habe, diese wieder ertragreich zu machen: Und bis auJ diese Stunde (es war 
schon im Jahre 1769) ist diese Wiese noch nicht in den vorigen Stand gesetzt,folg
Itch genie,Pe ich noch nicht die VD lie Erndte 62 . Da braucht man sich nicht zu wun
dem, daB die Leute mit ihren Abgaben zuriickgeblieben waren! Den Zensiten 
war keine Saumseligkeit vorzuwerfen. Sie waren an def Bearbeitung des 
Bodens interessiert. Einmal, weil es oftmals die einzige Existenzgrundlage fUr 
sie und ihre Familie war, und andererseits wegen def Erflillung ihrer vertrag
lichen Lehnspflichten. Urn die gepachteten Hospitalsacker, Wiesen, Garten 
und Krautgarten nach Ablauf der achtjahrigen Pachtzeit wieder zu erhalten, 
muBte jeder seinen Pachtpflichten nachkommen. DafUr gibt es hinreichend 
Beispiele, wie etwa den Frankenberger J. H. Meyer, der die (Be)stellung (der 
Acker) und Aussaat bestiindig JortgeJuhret hatte". 

Sehr schwer war es fUr diejenigen, die kein Zugvieh und keine landwirt
schaftlichen Gerate besaBen. Sie muBten, wie uns D. Himmelmann in seiner 
Denkschrift zeigt, fUr die Kostenaufwiinde, Ackerlohn und Saatfrucht aufkom
men, undwenn die Frucht erschien, hatten die Feinde alles ohne Entge/l dahinge
nommen 64• Woher sollten die Mittel fUr die Pacht und den Zins genommen 
werden, wenn nicht einmal das Brat gesichert war? Dazu die KJage des Lehns
bestanders Heyn: Denn ohngeachtet deran diese(Giiter) verwendeten doppelten 
Kosten vor Ackerlohn und Saat/rucht wurden die Riickstiindevon lahrzu Jahrgro· 
.per und immer schwieriger zu begleichen 65. Dasselbe Problem traf die Mitconsor
ten des H. Schmidt von Bottendorf, die den Samen zum Saen teils geborgt, 
teils gekauft hatten 66. Trotz aUem Risiko wurden die Acker ununterbrochen 
besteUt. Wahrend des Krieges blieben belehnte Acker, Wiesen und Garten 
unbebaut liegen, ohne daB sichjemand urn sie gekiimmert hatte. Sobald einer 
gewillt war, den Acker fUr si ch zu bearbeiten, fielen ihm auch die darauf 
lastenden Riickstande an Pacht und Zins zu. Dariiber berichtet U. Volkmar: 
Der Acker hat seiter Anfang des /etzten Jahres wuste ge/egen, ist zum ofteren aus
geboten worden, es hat sich aber niemand geJunden, der diesen A cker (hat) lehnen 
und stellen wollen, weshalb ich denselben in Stellunggenommen habe". Es offen
barte sich, was bis dahin geheim gehalten war: Vor dem Krieg hatte den Acker 
ein Witwer namens J. Barben inne. Dieser lieB ihn, verarmt und verschuldet, 
wahrend der Anfangswirren des Krieges unbebaut liegen. Nun bestand der 
Vogt darauf, Volkmar soUe auch die von vorher auf dem Acker lastenden Re
zesse iibemehmen. Er bat schlieBlich urn ErlaB samtlicher kriegsbedingter 
Riickstande". Die Antwot auf seine Bitte geht aus den Akten nicht hervor. 

Der vom Amtmann Krause gepachtete "Heide-Garten" war unbearbeitet 
liegen geblieben. AIs Grund gibt der BittsteUer an, daB die darauJverwende
te(n) Pachtfriichte sowohl als sonstige schwere Kosten, die Acker in Stellung zu 
erhalten, veriohren gewesen waren 69. Deshalb blieb der Garten bis nach dem 
Krieg unbearbeitet liegen. 

VIII 
An dieser SteUe soU die Schilderung der Kriegsereignisse in der Vogtei 

Frankenberg enden. Die Lehnsnehmer waren wegen der stiindigen Ubergriffe 
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durch die Soldaten v6l1ig verarm!. Ihre Lage wurde nur noch hoffnungsloser 
dadurch, daB das Hospital die Pacht- und Zinsriickstiinde vehement einzutrei
ben versuchte, wenn auch meist ohne den gewiinschten Erfolg. 

Gebiirdete si ch das Hospital damit als ein riicksichtsloser Feudalherr? Das 
sallte man so nicht sehen. Die Einrichtung in Haina war, wie anfangs erwahnt, 
gestiftet worden zur unentgeltlichen Aufnahme und Versorgung kcanker und 
armer Miinner aus der LandbevOlkerung. Der Stiftungszweck konnte jedoch 
nur erftillt werden, wenn die Einkiinfte aus dem ausgedehnten Besi tz regelmii
Big einliefen. Das war in den Jahren zwischen 1756 und 1763, und auch danach 
noch, wie wir gesehen haben, weitgehend nicht der Fall. Die Folge war, daB 
etwa ein Drittel weniger Hospitaliten versorgt werden konnte als zuvor. Urn 
seine Pforten nicht endgiiltig schlieBen zu miissen, suchte man die Einkiinfte 
sogar notfalls mit Gewalt einzutreiben. Damit schadete man wiederum den 
v6l1ig verarmten Lehnsleuten und trieb diese an den Bettelstab. Ein Teufels
kreis der Armut entstand hier also - ftir das Hospital ftirwahr eine ebenso
wenig beneidenswerte Lage wie ftir die Lehnsnehmer. -

Erst in den achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts stabilisierten sich die Ver
hiiltnisse allmiihlich wieder. 
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