
Die Leineweber des Amtes Rotenburg und ihr Gewerbe 
in der zweiten HaJfte des 18. Jahrhunderts 

Emil GraBel 

Verschiedenen Umstanden ist es zu verdanken, daB eine aus 54 Folioblat
tern bestehende Handschrift der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts erhalten 
blieb : Manual liber A usgeliehen geld uf Linnen und A usgegebenes Garn an die 
Leineweber ZlI Schocklinnen 1765. Aus einem beili egenden Schuldbrief ist zu 
ersehen, daB ein Kaufmann Chr. Weydemann aus Rotenburg dieses einfach 
geheft ete Geschaftsbuch ruhrte. 

Fri edrich Herzog I erwahnt unter den Einwohnern Rotenburgs im Jahr 1744 
"Johann Henrich Weidemann, 68 Jahre" und ziti ert weiter aus einer Quelle : 
Dos Weberhandwerk (reib, er ga, nichr, sondern nahr! sich seiner starken Giitern. 
Treibt aber onbei einen etwaigen Garnhandel, womit er in vorigen Zeiren ein 
Ansehnliches erworben. Dieser Johann Henrich Weidemann kann aber das 
"Manual" nicht angelegt haben, da er im Jahr 1765 bereits 89 Jahre alt gewesen 

•• ware. 
Die Weidemannsche Familienforschung, deren Bearbeitung hier dem Ro

tenburger Stadtarchivar Rudi Eichhorn sehr zu danken ist, zeigt nun folge ndes 
Bild : Die in der Rotenburger Neustadt seit 1665 belegten Weidemann, di e in 
den Kirchenbiichern immer im Gegensatz zum "Manual" mil .,ein geschrieben 
werden, scheiden bei dieser U ntersuchung aus, da sie bei der Berufsa ngabe als 
Maurer oder "ohne Beruf" erwahnt werden. In der Weidemann-Ahnenreihe 
der Altstadt erscheint als altester Paul Weidemann, gestorben vor 1769, ver
heira tet am 3. November 1712 als Handelsmann mit Anna Chris tina Echzell , 
di e am 11. August 1772 mit 85 Jahren stirbl. Sie za hlt 1769 als Witwe 14 Albus 
6 Heli er Kontribution. Paul durfte ein Bruder des bei Herzog aufgeruhrten Jo
hann Henri ch sein. 

Paul Weidemanns Sohn ist Christoph Weidemann, Kauf- und Handels
mann, geboren am 8. Juli 1721, gestorben am 2. Mai 1783 mit 61 Jahren, 9 Mo
naten und 28 Tagen, verheiratet am 8. November 1754 mil Maria Hose, die am 
24. Apri l 1795 mit 64 Jahren und 2 Monaten stirbl. 

Christoph hat einen Bruder Adolf, der von 1715 bis 1785 als Ca nd. der Theo
logie in Rotenburg lebl. 

Der Sohn Chri stophs, Adolf Chris tian, wird am 18. Jul i 1764 geboren und 
stirbt mit 27 Jahren am 15. Oktober 1791. 

Diese Famili engeschi chte zeigt, daB Christoph a ls Kauf- und Handelsmann 
das interessante "Manual" hinterlassen hat. 

Es ware sicher eine recht oberflachl iche Auswertung di eser Handschrift, 
wollte man aus ihr nur di e Namen der Leineweber des Amtes Rotenburgaufli
sten, urn der Ahnenforschung in diesem Raum Hilfestellung zu geben. ln dem 
Gewerbe dieser Manner entsteht in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts 
namli ch ein Strukturwandel, der im Amt Rotenburg deshalb besonders deut
lich wird, weil hier rur die Landgrafschaft Hessen wohl immer di e relativ mei-
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sten Websttihle standen. Und dieser nur von einem Menschen angetriebene 
Stuhl fertigte mit dem Leinen eine mr den einzelnen und das ganze Land 
lebenswichtige Ware. 

Seit vielen Jahrhunderten benchten auch die verschiedensten Formen des 
Schriftgutes und mtindliche Vberlieferungen, was dieses weiGe Tuch den 
Menschen abverlangte und bedeutete. Hier wird nur die von Justi 2 niede,· 
geschriebene Sage herausgegriffen: Landgraf Ludwig I. ha be im Anfang des 
/5. Jahrhunderls mil Hiilfe der Zauberei nichl nur in einer Nachl den Ludwigslein 
erbaut, sondem Iiefl auch binnen 24 Stunden 15 El/en hanfenes Tuch, gerup/t, gero· 
Slel, gebrechel, gesponnen und gewiirkl bereiten. Hanf und Flachs sind ja die eine 
gleiche Bearbeitung verlangenden pflanzlichen Grundstoffe der Weberei. 
Eine umfangreiche Darstellung dieses Gewerbes liefert Elisabeth Kersten '. 
Leider fehlt hier aber eine Angabe der Quellen mr die sachbezogenen Zahlen 
und Ausmhrungen, die man um so beweiskriiftiger findet bei Oufried 
Dascher '. Erweist auch ausdrticklich auf die Bedeutung der zur Erstellung des 
"Manuals" geharenden Jahre hin, indem er schreibt : "Die Jahre 1730 bis 1760 
sind bisher in der hessischen Wirtschaftsgeschichte vernachliissigt worden, 
obwohl in diesen Jahrzehnten eine Ftille von zukunftsweisenden Vorstellun· 
gen entwickelt und ausgemhrt worden ist." 

Hier soli aber im besonderen themagebunden das Leinengewerbe im Amt 
Rotenburg mr diesen Zeitraum betrachtet werden. Friedrich Herzog stellt in 
seiner erwiihnten Arbeit fest, daG 1744 von 64 Angeharigen der Leineweber· 
zunft nur 33 einen Webstuhl besitzen. Dazu schreibt Landau S tiber die Ar· 
beitsweise der Leineweber folgendes : Man kann die Weber in 3 Klassen Iheifen, 
niimlich in solche, welche den Flachs erzeugen, bereiten und spinnen und also ihr 
eigenes Produkl verweben, in solche, welche das Gam kaufen und verweben, aus 
denen der iirmere Theif beslehl, und in so/che, we/chefor Lohn weben. Man muG 
zu dieser Klasseneinstufung Landaus rtickblickend feststellen, daG zuniichst 
der Bauer gleichzeig Leineweber war, daB Leinen in der Naturalwirtschaft ein 
Tauschobjekt war und erst in der Geldwirtschaft zum Handelsgut wurde, 
das dann den Leineweber zum eigenstiindigen Berufshandwerker werden lieB, 
der erst beim Handel des Tuchs tiber die Landesgrenzen hinaus nicht nur eine 
besondere Beachtung fand , sondern sich auch einer staatlichen Vberwachung 
seines Gewerbes stellen muBte und gefardert wurde. Diese letzte Stufe ist er· 
reicht, als am \0. Juli 1458 in Kassel durch LandgrafLudwig 11. die Bestii tigung 
der Leineweberzunft erfolgte '. "Im Amte Rotenburg trafen sich hiernach sei t 
1700 die Leineweber mit 7000 Zunftmitgliedern alljiihrlich zu Pfingsten auf 
dem Rathaus und im Amt 4000 Acker mit Lein bestellt wurden." ' . 

Wenn nun nach 1750 in Weydemanns Manual 85 Leineweber als Garnkiiu· 
fer und Geldleiher aufgemhrt werden, dann sind dies nicht die biiuerlichen 
Weber und schon gar nicht die Lohnweber, sondern diejenigen, die am eige' 
nen Stuhl und auch bei Einstellung von Lohnarbeitern mr den VerkaufLeinen 
herstellen, also die Vorreiter einer Leinenindustrie. Ihr Produkt tibernimmt 
der Hiindler aber erst nach dem Aus1egen auf dem staat1ich geeichten Prtif· 
tisch, der Legge', bevor die Ware auf einen Fuldakahn 9 geladen wird oder sei t 
1721 in Kassel und besonders in Karlshafen die zum Export bestimmten Lei· 
nentticher auf den Linnen/eggen IQ tiberprtift werden. 

Die hessischen Landesmrsten haben deshalb immer wieder versucht, in 
den Landesordnungen mit Hinweisen und Strafandrohungen zu erreichen, 
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daG die Qualitiil des hessischen Leinens verbesserl wird, um auf diesem Markl 
milhallen zu konnen, zumal die Einnahmen aus dem Leinenhandel fUr Nie
derhessen und speziell das Ami ROlenburg nichl unbelriichtlich waren. Das 
Handelsvolumen von 1700 schiilzl der Hisloriker Johann Jusl Winkel mann 11 

folgendermaGen: ... dallll ill dell "i'mtem Rotellburg und Spangenberg, wie auch 
mehrentheils des Fuldastroms und am Vogelsberg ist der Wollen-Gam- und 
Leinen-Tuch-Handel (weil viel Hanfund Flachs daselbst gezogen wird) sehr stark 
getrieben, gestalt jiihrlich viel Ausliindische Kaufleute dahin kommen ulld den 
Einwohnem viel JOooFI. zu losen gebell. Das Niederjurstenrum allein solle imJahr 
1654 durch den Verkauf des Gams und Leinenruchs uber 100000 FI. verbessert 
seyn. Wiihrend des 30jiihrigen Krieges war die Leinen-Erzeugung in Hessen 
naliirlich auch sehr zuriickgegangen und erholle sich ersl wieder unler Land
graf Wilhelm VI. Hierzu schreibl ROlh-Slamford ": Die vorher bedeutende Lei
nenindustrie Hessens war ganz herabgekommen, viele Weber hatten gesicherte 
Orte im Ausland aufgesucht . ... Die Ruhe und des Furslen Sorgfall brachlen all
miihliches Heben ouch hierin. 

Fasl genau lOO Jahre nach Wilhelm VI. (regierl 1650-1663) en Isle hi dann 
unler Landgraf Friedrich n. (1760-1785) fUr das Leinengewerbe unler ganz 
anderen Bedingungen eine Wende, in wenigen Worlen zu charaklerisieren als 
Abwanderung von dem biiuerlichen Lebensraum und als Aufbau eines fasl 
rein sliidlischen Handwerks. Man erkennl sogar erSle Anfange einer Lei nen
induslrie, wenn man 1767 bei Schmincke 13 liesl: Mil dem Leinen und seinem 
Garn wird eben/alls ein ungemein starker Handel getrieben. Vor kurzem ist eine 
Glanzleinen und gedrukte Leinen/abrike hier errichtet warden. So weit ist man 
in ROlenburg noch nichl, aber hier leben nach der erwiihnlen Einwohnerlisle 
von Friedrich Herzog im Jahr 1744 bereils 64 "sliidlische" Leinewebervon 457 
Miinnern der Stadt, so daG also jeder sieble ein Leineweber iSI, und das sind 
14%. Dascher " ergiinzl diese Slalislik mil folgenden Zahlen der Gewerbe
tabelle 1740 : In Ober- und Niederhessen, Ziegenhain und Hersfeld si nd 5830 
Leineweber regislrier!. Davon sind 952 Sliidli sche Biirger und 4878 Dorfleine
weber. Bei einer Bevolkerung von 25500 Seelen weisen di e Amler ROlenburg, 
Spangenberg und Lichlenau 1830 Leineweber auf, und diese arbeilen zum gro
Gen Teil noch als Dorfbewohner. Die aufgefUhrlen 4878 "Dorfleineweber" 
slammen zu 32 % aus den Amtem ROlenburg, Spangenberg und Lichlenau, so 
daG also die Stadl ROlenburg mil64 sliidlischen Leinewebem die Umslellung 
auf den Handels-Profil in diesem Gewerbe sehr gefiirderl haben muG. Man 
darf annehmen, daG die unler einer kaufkriiftigen Hofhallung aufbliihende 
Handelssladl an einem schiffbaren FluG den Webem den EnlschluG erleich
lerle, ihren billigen dorflichen Wohnsilz auf den kargen Boden des Raumes zu 
verlassen. 

Die Enlwicklung der Leinenherslellung in diesem AusmaG muG man iiber
denken. Sie war sicher nur moglich, weil sie vom Slaal nichl nur gefiirdert, 
sondem durch eingreifende Anordnungen gelenkl wurde. Alle MaGnahmen 
vom Flachsanbau bis zur Bearbeilung dieses GrundslofTes und die RohslofT
pflege werden beschrieben und vorgeschrieben in Landesordnungen, von 
denen die wichligslen HLO IS nur erwiihnt werden konnen. Enlscheidend fUr 
die Herslellung eines Qualiliitsleinens iSI schlieGlich die Giile des beim We
ben benutzlen Games. Damit beschiifligl sich schon die Regierung, als die 
Gamhiindler aus Elberfeld-Barmen auftauchen 16, als die Weber sich vom 
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dorflichen Raum losen, vom bauerlichen Nebengewerbe zum Herstellen 
eines Markenartikels Ubergehen, der sogar Exporlflihigkeit besitzt. Die Ge
schichte der Leinenherstellung in Hessen kann man auch nachlesen bei 
Zimmermann 17 und Dillich ", als der Handel von Gam und Leinentuch im 
17. Jahrhundert mit Frankfurt, Koln und dem Bergischen Land einsetzt. 

Es ist Landgraf Friedrich n. zu verdanken, daB das Leinengewerbe nach 
dem RUckgang im 7jahrigen Krieg von 1756-1763 bald neue Impulse erhalt. 
Wieder einmal holt Hessen Auslander ins Land ", indem man ihnen eine 
20jahrige Abgabenfreiheit verspricht. Die Dorfgriindungen mit dem Namen 
Friedrichs beweisen den Erfolg. Schockleineweber werden auf Antrag vom 
Wandem befreit 20 Soldaten und Schulmeister dUrfen, wie das "Manual" zeigt, 
im Nebenberuf Leineweber werden. Als Leinewebermeister kann man in die
ser soldatischen Ara sogar vom Wehrdienst befreit werden, wozu der Landrat 
von Nentershausen, von Baumbach, einen Antrag stellte". Man hat diese 
Periode, die zweite Halfte des 18. Jahrhunderts, oft als Spatmerkantilismus be
zeichnet. 

Nun setzt ein gewaltiger Schub in der Leinenherstellung ein. Dascher " 
nennt zu diesem Fortschritt folgende Zahlen : "Man kann annehmen, daB sich 
die Zahl der Leineweber in Hessen seit 1740, als man 5830 Meister zahlte, ver
doppelt hat.» Landau 23 meint zu der Ausdehnung des Gewerbes in Roten
burg : ... so dafi die Zahl der Weber des Amtes Rotenburg, welche imlahr 1700 nur 
750 bet rug, 1786 sich schon aul 1533 gesteigert halle. Natiirlich vergroBert si ch 
der Handel dabei wesentlich. Im Jahr 1746 erzielt das Zollamt Rotenburg von 
866 Leinewebem ein Zollaufkommen von 364,24 Talem ". Und 22 Jahre spa
ter versenden die Kaufleute aus dem Raum Rotenburg 28194 StUck Leinen 
Uber Karlshafen " . Die Karlshafener Kompanie schatzt 1744 die Gesamtjah
resproduktion an gebleichtem und ungebleichtem Leinen auf780000-800000 
Taler, und die Ausfuhr Rotenburgs steigt 178911790 auf 21500 Schock " . Das 
Schockleinen beschreibt Landau 27 folgendermaBen: DiejenigeSorte, welche die 
meisten Weber beschiiftigt, ist das S chockleinen, in Hamburg und Bremen Bleich
tficher, im sudlichen Spanien Cannamajos und in Amerika und Westindien Hes
sian genannt. Die Kelle dieses Leinens besteht ausfliichsen-, der Einschlag aber 
aus heeden-Garn. ledes Stuck ist in der Regel und namentlich, sobald esfor den 
Handel bestimmt isf, 7/4 El/en breit und 60 El/en lang. Das Schockleinen iSf dieje
nigeSorfe, welchefor den Handel von griifiter Bedeutung iSf. lm al/gemeinen wird 
das beste Schockleinen im Fuldathale, von Melsungen aufwiirts bisjenseits Hers
feld, und aus dem Thale 2 bis 3 Stunden rechts und links hinaufins Gebirg gewebt. 
Die Kasseler Elle hielt 569 mm. In manchen Dorfem leben im Wortschatz 
heute noch folgende MaBeinheiten des Leinengewerbes fort : Steige = 20 EI
len, I Zahlspiel = 20 Gebind, I Gebind = 20 Faden, I Zahlspiel = 1200 Faden ". 
Lange der Haspel in Rotenburg = 4 Ellen 29. 

Mitten in der Epoche des sichtbaren Anstiegs der Leinenproduktion hat 
Chr. Weydemann sein »Manual" angelegt. Bevor man sichaber in diese Hand
schrift vertieft, sollte man den Text der Landesordnung vom 29. Juni 1765 " 
Uberpriifen, weil dort den Webem AnstoBe zu einem neuen kaufmannischen 
Verhalten gegeben werden. 

Nach den einleitenden Worten: So haben Wir die unterm 28. April / 8. May 
1738 wegen des Garnspinnens, Linnen-Thch-Machens und dessen Handel ema
nirte Verordnung zu erneuern und zu scharj'en flir nothig erachlet, verweist die 

. 
334 



Landesordnung auf friiher VeranlaBtes in der pflanzlichen und technischen 
Bearbeitung des RohstotTes Flachs. Erst die Paragraphen Xl und XII verpflich
ten dann die Leineweber und Handler, ein neues merkantiles Miteinander zu 
beginnen, indem sie neben dem Kauf und Verkauf in einer Kreditgenossen
schaft zusammenarbeiten. Den diesbeziiglichen Text sollte man deshalb auch 
in dieser Nachbetrachtung nachlesen ktinnen. Paragraph XII: Nachdem auch 
in unseren Landen de, Uns ertheilten Anzeige nach verschiedene Sortimente von 
Linnen- Kauftuch gemacht werden, wonu bekanntlich diverser Art Garn e1forder
lich ist, und dann die Kauj/eute, welche denjenigen Leinwebern, so nicht das Ver
mogen zum Garneinkaufhaben. dos Garn entwederzum verarbeiten. oderauf den 
Lohn, oder auch wohl for das Kauftuch selbst an Bezahlung anzugeben pj/egen, 
jezuweilen gewisse Sorten Garn, so sie dergleichen Art Tuchs brauchen, bestellen. 
So soli solchenfalls nach dem Muster, das sie in dieses oder jenes Amt oder Ge
meinde den Spinnern geben. ouch dos Garn wurklich gesponnen und hierauf mit 
allem F1eiP und nach obiger Vorschrift achtgegeben, mithin hierdurch das Linnen
Commercium hauptsiichlich mit unterhalten werden. 

Eine wesentliche wirtschaftliche Erleichterung verspricht dann noch der 
§ XV dieser Verordnung. Bisher hatten Leineweber und Kaufleute van einem 
jeden Packen dergleichen Garn zwty Helier Zoll zu entrichten. Nun wird verfUgt : 
So wollen wir zur Befijrderung dieses Commercii hierunter und bis zu anderer Ver
ordnung sothanen Packenzall aufgehoben haben. Sogar eine Subvention wird 
den Leinewebern zugesagtJ1, wabty wir auch noch absanderlich zustehen, da.p 
unseren Unterthanen au/gUles Garn wol etwas Geld aus unseren Rentereyen VO(
geschassen ... werden konne. Entscheidend ist aber, daB in obigem Text das aus 
einer bauerlichen Winter-Nebenbeschaftigung entstandene Handwerk der 
Leinenweber als Linnen-Cammercium im Wirtschaftsleben den verdienten 
Platz erhalt, also in das als neue Oberbehtirde 1764 geschatTene Kommerzkol
legium aufgenommen wird. 

Jetzt ktinnen die Leineweber des Amtes Rotenburg beim Handelsmann 
Weydemann dieser Art Garn bargeldlos erhalten und spater mil dem gewebten 
Leinen verrechnen, so daB sie verschiedene Sortimenle Linnen-Kau/tuch her
stellen ktinnen, ohne Kapital zu besitzen. Sie ktinnen sogar mit dem ausgelie
henen Geld uf Linnen ihre Manufaktur erweitern, indem sie Lohnweber ein
stellen, damit der Stuhl rund um die Uhr produziert, gegebenenfalls ktinnen 
sie einen zweiten Stuhl aufstellen. Vor aJlem besteht die Mtiglichkeit, sich frei 
zu machen vom dtirflichen Nebenerwerb und in der Stadt ein ausbaufahiges 
Handwerk aufzubauen. Die Geldleihe iibersteigt nur selten JO Thaler. Auch 
bei perstinlichen Schwierigkeiten unlerstiitzt Weydemann seine Kunden. So 
erhalt Leineweber Johann Adam Stein zu Untergude 2 Thaler 16 Albus am 
23. Januar 1766 zum BegriibniP seines Ge/alters. Alle Geschafte werden formlos 
im Manual festgehalten. Nur bei grtiBeren Betragen wird unter Hinzuziehung 
der fUrstlichen Kanzlei ein Schuldbrief aufgestellt, wie es bei einem Betrag 
von 120 Reichsthalern geschieht, als dem Kaufmann Weydemann fUr die seit 
dem 28. Februar 1769 bestehende Schuld alle schan mein Land aUf dem Kalk
aefen a 100 Thaler in abschliiglicher Zahlung abgetreten habe belieben. 

Im allgemeinen zahlen die Weberihre Schuld piinktlich mit Linnen zuriick, 
hin und wieder auch mit anderen Werten: 
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3 Tlw/er mit / SchejJe/ Weizen (Scheffel = 30,9 kg) 
2 Tha/er mit 8 Metzen Weizen (M etze = 3,8 kg) 
2 Tlw/er mit Ho/tz/ahren abverdient. 

Weydemann verlangt pro Jahr und Thaler zwei Albus Zinsen, das sind gut 
6%. Ein siiumiger Zahler ist Henrich Kerst zu Li spenhausen, aufdessen Konto 
176011761 fo lgende Vermerke ste hen : Verg/eicht sich und ist mit sch/echtem 
gold warden bezah/t. Zum SchluB heiBt es: H. Kerst bleibt a/so in gutem gold 
iiberhaupt schu/dig 13 Reichstha/er. Einen groBen Umsatz erzielt Leineweber 
Riemenschnei der aus Bebra, so daB der Geldwert mehrfach in Louisdor und 
Dukaten festgehalten wird. Weydemann berechnet vier Schock Leinen mit 
drei Louisdor, die 15 Thalern entsp rechen, wiihrend ein Dukat mit sieben Tha
lern eingestuft wird. Al s reiner Geldleiher wird am 28. Marz 1767 im Manual 
der Barthelische Piichter Johannes S chmidt zu Lispenhausen eingetragen. Wey
demann bezieht sich mit dem lateinischen vide auf ei nen ersten Teil seiner 
Buchftihrung, und sicher hat es neben ihm im Amt Ro tenburg noch weitere 
Handelsleute gegeben, deren "Manuale" nicht mehr vorliegen. 

Zu den bisher erwii hnten Munz- und MaB-Ei nheiten muB man noch einige 
Bewertungen hinzuftigen, damit die Einordnung des Leinengewerbes in die 
wirtschaftlichen Verhiiltnisse unter Landgraf Friedrich 11 . klare r wird. Da die 
Lohnkosten injedem Handwerk ei ne wichti ge Rolle spiel en, sollen hi er e inige 
Beispiele a us dem 17. und besonders aus der " Weydemann-Zei t" genannt wer
den. Da im 17. Ja hrhundert zur Entlohnung auch oft di e freie Kost gehort, ist 
zu dieser Zei t di e Bindung des Berufs an eine eigene Werksta tt noch nicht zu 
erkennen, schon gar ni cht die Kommerzia lisierung unter Friedrich 11. 

L ohnkos t en im 17. Jah rhunde rt 

Van k/einem rein en Tuch 20 Eh/en zu machen 5 A/bus bis 18 A/busje nach Breite". 
(30. 6. 1622) 
Van k/einem rein en Tllch au/ die stiegeje nach breite 5 bis 28 A/bus.2) 
Spinner/ohn ohne die Kost / A/bus 4 Helier vonn einer zahljliichsen, mit der Kost 
die Wochen 2 A/bus 6 Helier. Gam nach dem der F/achs wo/ gerathen 10 bis 
/4 zah/spie/ umb einen Tlw/er )). (30. 6. 1645) 
Van 6 Vierle/ breit Tuch zu machen und do man /8 bis /9 Zah/en ujJ die Steige 
oder 20 Eh/en gibt, Ma cher/ohn van der Eh/en 2 A/bus. Van /5 bis /6 Zah/en ujJ 
Ehlen / 1/2 A /bus. Soli aber die Arbeit van reinem Gam gemacht werden van der 
Ehle 1 A/bus". (19. 12. 1653) 

L oh n e und Preise im 18. Jahrhund ert 

I) Tuchmacher 1765 " : 
a) 1. SOrle, 2 Eh /en breit, die Eh/e 13 bis 14 A/bus 
b) 2. SOrle, 2 Eh/en breit, die Eh/e 14 bis 16 a/bus 
c) 3. SOrle, 2 Ehlen breit, die Eh/e 9 bis /0 A/bus 
d) Gemeines Tuch, Musquetier Tuch, 21/2 Eh/en breit, die Ehle 18 bis /9 A/bus 
e) Untero/ficiers Tuch 2 1/2 Eh/en breit, die Eh/e 30 A/bus 

2) Leineweber 1765 " : 
Van 8 bis / 7 Zah/en au/ dieSteige vonjeder Zah/e Arbeits/ohn 1 A/bus, 4 Helier. 
18 au/ die Steige van ieder Zah / Arbeits/ohn 26 A/bus, 8 Helier. 
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3) Schneider 1765 ": 
Completles Mannskleid mit 2 Poor Hosen I Thaler, 16 Albus 
Mannsmantel 21 bis 24 Albus 
Weibermanlel 7 bis 8 Albus 

3) Schuhmacher 1765 38: 

Stiifel van Rindsleder 5 Thaler, JO Albus, 8 Helier 
Mannsschuhe I Thaler, 8 Helier 

Als glingige Miinze der Zeit wird meist der Thaler genannt, der 32 Albus, 
halt und ein Albus wieder 12 Helier. Der Preis fLir das Grundnahrungsmittel, 
das Brot, wurde von Woche zu Woche festgelegt. Der Taxordnung vom 
25. Mai 1795 J9 entnehmen wir folgende Preise: I Vierlel Kom (74 Liter) 
5 Reichslhaler, 1 Pfund Brad = 10 Helier. Nach schlechten Erntejahren veran
derte sich dieser Preis. So stieg der Preis fLir ein Viertel Korn in Kassel von drei 
Reichsthalern, 16 Albus im November 1697 auf fLinf Reichsthaler 1699, urn 
nach der guten Ernte des Jahres 1700 im November wieder aufzwei Reichs
thaler zu fallen", Die groBe MiBernte im Jahr 177011771 in Hessen hat natiir
lich auch die Leineweber mitten in ihrem Manufakturaufbau sehr zuriickge
worfen. Manch einer wird den Ausbau seiner Werkstatt mit Lohngesellen 
oder gar den Neubeginn in der Stadt mit dem Losen von dem dorflichen Le
bensraum nicht ohne Verschuldung iiberstanden haben, zumal man von dem 
harten Lebensbereich der Leineweber schon immer sagte": Die Leineweber 
nehmen keinen Lehrjungen an, der nicht sechs Wochen long hungem kann. Eine 
Chronik beschreibt die Notlage dieser Jahre 41: Umlohanni isl dos Brad und der 
Wecke hie, wegen des Getreidemangels so fOfe gewesen, daft vor Biickershiiusern, 
soweil sie noch backen konnle, oft 30 bis 40 Menschen bis zur Gore des Gebiicks 
gewartel haben, Mancher Burger hat oft 2 bis 3 Tage keinen Bissen Brad im House 
gehabt. 

Trotz dieser Riickschlage konnte sich der Strukturwandel im Leinenge
werbe, von staatlichen MaBnahmen unterstiitzt, nur deshalb so sichtbar ent
wickeln, weil die wirtschaftlichen Verhaltnisse Hessens in der zweiten Halfte 
des 18. Jahrhunderts insgesamt im Auftrieb standen. Die ausschlaggebende 
Belebung erhielt der Leinenhandel insonderzeit durch mehrere merkantile 
Impulse: Der Rotenburger Raum wurde verkehrsmaBig neu erschlossen, als 
ab 1765 zwischen Kassel und Hersfeld regelmaBig zwei MarktschifTe verkehr
ten, denn die StraBenverbindung wurde durch erhebliche Steigungen und 
haufige Uberflutungen sehr behindert ". 

Zum anderen erhohte sich der Geldumlauf in diesen Jahrzehnten, als im 
Zuge der militiirischen Hilfen fLir England groBe Geldsummen ins Land 
kamen und der Lebensstandard der Bevolkerung si ch zusehends verbesserte, 
an der steigenden Nachfrage nach einer besseren Bekleidung gut zu erkennen. 
Dieser Trend wurde ganz auf hessische Ezeugungen gel en kt, als eine Verord
nung im Jahre 1772 verlangte", daB einfache Biirger und Bauern ihre Kleidung 
aus StofTen fertigen lassen 5011 ten, die in Hessen hergestellt wurden, Die groB
ten Auftrage auf dem Binnenmarkt erhielt die Leinenherstellung direkt aus 
den Subsidienvertragen, als England an Hessen insgesamt iiber 21 Millionen 
Reichsthaler zahlte, Die Uniformen fLir die neu aufgestellten Regimenter wa
ren zumeist aus Leinen geschneidert, so daB an die 20 % der Produktion hier
hin verkauft wurde. Auch der AuBenhandel war in diesen Jahrzehnten erfolg-
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reich, so daB Manfred Lasch " sagt : Durch Qualitiitsverbesserungen glaubte 
die Kasseler Regierung der sich anbahnenden Konkurrenz begegnen zu ke n
nen . .. . Die Bedeutung des hessen-kasselschen Leinenhandels auch in spiite
ren Jahren, insbesondere in der zweiten Hiilfte des 18. Jahrhunderts, durfte als 
Beweis fUr di e Richtigkeit des eingeschlagenen Weges zu werten sein." 

War das nicht ein Wirtschaftswunder, daB die Leineweber mit den Krediten 
Weydemanns in wenigen Jahren eine hiiusliche Manufaktur aufbauten, die, 
wi e oben erwiihnt, die Ausfuhr Rotenburgs 178911790 auf 21500 Schock Lei
nen steigen lieB? Damit erreichten auch die bisher Armsten unter den Hand
werkern einen Wohlstand nicht nur im Raum Rotenburg, so daB sie "Braten 
essen und Wein trinken konnten", wie Dascher es formuliert 46• Aber zur glei
chen Zeit kundigte sich auch schon die Krise dieser k1einen Manufakturen an. 
Nur eine Generation hat mit ihrem Strukturwandel erfolgreich arbeiten und 
leben kennen, denn schon 1784 erfand Cartwright den ersten brauchbaren me
chanischen Webstuhl und verdriingte bald in den Leinenfabriken die mensch
liche Kraft. 1790 stellten die neuen Unternehmer den ersten Webstuhl auf, mit 
dem man ganze Stucke auf einmal herstellen konnte. So entstanden die ersten 
GroBbetriebe 47, von denen hier Ungewitter in Frauensee, 176511768, und die 
Feintuchmanufaktur Kassel , ab 1765, erwiihnt we rden soli en ". 

In unserer Erinnerung leben noch die AnHinge des Industriezeitaiters, ver
bunden mit den Namen Aschrott, Gottschalk, Salzmann und denen anderer 
Unternehmer. Nun endete die mit Begeisterung erfolreich aufgebaute hiiusli
che Manufaktur der zweiten Hiilfte des 18. Jahrhunderts und sWrzte die Weber 
in Armut und Verzweinung. Eine Zeitungsreportage aus 1844 berichtet uber 
den Weberaufstand in Schlesien: Nun 109 derSchwarm zu der Fabrik des Herrn 
Ginzel, erbrach die verschlossenen Tiiren und zerstorfe 30 his 40 neue Maschinen. 
Die Webstuhfe samt den Gamen wurden auseinandergerissen. Von der Fabrik 
blieb nichts stehen afs die bfojJen Mauem. 

Die Notlage konnte in Rotenburg auch nicht beseitigt weden, als den We
bern das sogenannte Verlagssystem Aschrotts angeboten wurde. Die Weber 
arbeiteten als Heimarbei ter fUr Aschrott ". 

Die folgende Statistik zeigt, daB es in Hessen immer weniger Leineweber 
gibt: 

Leineweber im Furstentum Niederhe sse n " 

Jahr Zahl der Beschaftigten Leineweber Anteil 
(absolut) (absolut) (%) 

1740 164000 4649 2,83 
1846 366000 1680 0,46 

Viele Verzweifelte wanderten aus, so daB der Landtag eingreifen sollte ". 
Der Landtag halte sich ... mit einem Gesetz zur Einschriinkung der seit 1851 
erschreckend sieigenden Auswanderung zu beschiiftigen. Zu der Lage in Roten
burg sagt Kersten 52: Eine Folge des Verfalls des Handwerks fUhrte dazu, daB 
gerade aus dem Kreise Rotenburg die meisten Hessen auswanderten und si ch 
in Amerika eine neue Heimat suchten. Die hessische Auswanderung, zu der 
die Weber und Spinner die meisten Menschen abgaben, erreichte in den Jah
ren 1852 bis 1860 ihren Hehepunkt." 

338 



Einen wehmiitigen Riickblick auf die gute alte Zeit hat August Holl in 
Bebra aus dem Jahr 1907 hinterlassen 53 : ,,Auffallend ist die nahezu vollstiin
dige Aufgabe des Flachsbaus, der noch vor wenigen Jahrzehnten mit der mit 
ihm zusammenhiingenden Leinenindustrie eine Hauptrolle spielte. In Bebra 
wurden vor 60 Jahren (1847) 250 Acker mit Flachs angebaut, und heute gibt 
es schon viele, die das zarte Pfliinzchen der Frauen iiberhaupt nicht mehr 
kennen." 

Aber es gibt auch einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft durch das auf 
mnf Jahre befri stete Pilotprojekt der Raiffeisen-Warenzentrale Hessenland in 
Morschen " . Urn die seit einem Jahr in Altmorschen errichtete Flachs
schwinge voll auszulasten, soli en in Hessen stalt bisher 380 Hektar im Jabr 
1989 wieder 650 Hektar mit Flachs angebaut werden. In einem nun ganz ande
ren Strukturwandel der gesamten Landwirtschaft ein Riickbesinnen auf den 
Flachs! Spinnrad, Haspel und Webstuhl werdenjedoch weiterhin im Museum 
stehen bleiben. 
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Anhang 

Die Leineweber des Amtes Rotenburg im Manual des Chr. Weydemann 1765 

Ackermann, L. w., Braach, 1768 
Anacke r, L. W., Braach, 1767, 1768 
BeiBheim, Johann Adam, Baumbach, 1767 
Berge, Andreas, Erben hause n, 

1763, 1765, 1768 
Berge, Johan n Bernd, Untern Gude, 1765 
Beye r, Johannes, Hergershausen, 1765 
Brand , Jacob Henri ch, Beenhausen, 1765 
Brandau, L.W., Asmu Bhausen, 1765 
Cappell, Ju d, 1767 
Claus, Hardmann, Vasgeshausen, 1769 
Claus, Harlmann, Asmu Bhause n, 

1763-1769 
Claus, Schu lmeister, Azelroda, 

1764 bis 1767 
Dippel, Paul , GHrershausen, 1759, 1769 
Erhard, Johannes, Niederngude, 1761 
Erhard, Johan nes, Unterngude, 1765 
Eislebe, L. W., Azeirode, 1767, 1769 
Finkke n, Johan nes, Heinebach, 1754 
Gerlach, Jacob, Welterode, 1761 
Gerslu ng, L. W., Braach, 1761 
Gleim, de r Schu ltz, Li edersdorf, 1165 
Gonnermann, Johann Henric h, Braach, 

1765 
Greebe, Nicoiaus, Wustefeld, 1155 
Has t, Co nrad, Braach, 1161 bis 1769 
Hardman n, Meister, As peshausen, 1169 
Hei mberger, SchiUer, Aspeshausen, 1767 
Hei nzerolh, Johann Henrich, Hei nebac h, 

1753 
Heusner, Hans, Gerth, Jacob sen. Sohn, 

Stiirkelshause n, 1765 
HeuOne r, Johann George, Bau mbac h, 

1759 b;, 1765 
HeuO ner, Johann Adam, Johann George 

HeuBners Sohn, Baumbach, 
1764 bis 1768 

HeuBner, Johannes, Jacob HeuBners 
Sohn, Stiirkelshause n 1765 

HiIlebrand, L. W , Bebra, 1768 
Heusner, Johann Henrich, Niederell en-

bac h, 1767 
Hofmeister, Conrad, ROlenburg, 1767 
Hoffmeister, Diederic h, Rotenburg, 1767 
Ho lI , Jost, Azelrode, 1765 bis 1770 
Holtzhauer, Hans Geo rge, Li edersdorf, 

1765 b;, 1769 
Holtz hauer, Herma nn, Seife rtshausen, 

1764 
Horn, Christ Horns Witwe, Wustefeld, 

1759 
Kersch, Johann Henrich, Lispe nhausen, 

1764 bis 1769 
Kers t, Henrich, Li spenhausen, 

1753 b; , 1763 
KeO ler, Conrad, Bebra, Hi rt daselbs l, 

1767 

Knierim, Schultz, Erkshausen, 1757 
Kabe rich, Johan nes, Li spenhausen, 1768 
Ku nz, George, Rotenburg. 1751 bis 1767 
Leimbach, Eydam, des L. W. Ackermann, 

Braach 1768 
Mahrdorf, L. W., Azei rode, 1765 bis 1769 
Mell , Jost, Erkshausen , 1764 
Maller, Joha nn Henrich, Baumbach, 1769 
Maller, Melc hio r, Starcke lshause n, 1765 
Mu ller, Mund ershausen, 1768 
Munsche r, Ch ri s tofell , Weite rode, 1765 
Noli, Daniel, Rotenbu rg, 1765, 1766 
Obe rthu r, L. W , Heinebac h, 1769 
Ogel, Nicolaus, Aspes hausen, 1768 
Pete r, Johannes, Herge rshausen, 1765 
Pfetzing, Ch ristoffel, Sta rkelshausen, 

1764 bis 1768 
PfeLZing, Johan n Bernd, Untern guda, 

1764,1765 
Pfe lzing, Joha nn Geo rges Wi lwe, Roten-

bU Tg, 1769 
Pfe tzing, L. W., Rotenbu rg, 1768 
Riemensc hneide r, L. W., Bebra, 1167 
Rode, L.W, Oberellenbach, 1769 
Ruppert, Johan n Adam, Bau mbach, 1766 
Schaffer, Johannes, Unte rnguda, 1764 
Schmid l, Johannes, Barthelisc her Pac hter, 

Lispenhausen, 1767 
Schmidl, So ldat, Geo rge Mi.inzen Eydam, 
ROlenbu rg, 1766 
Schmi dt, Wilh el m, Erbe nhause n, 1765 
Schneider, Starkelshausen, 1764, 1765 
Schonk, Johannes, Unternguda, 1769 
Schrei ber, R , 1767 
Schu bert, L. W., Bebra, 1769 
Schwartz, L. W., Ro tenburg·Neustadt, 

1765 b;, 1768 
San lo rock, Christian, Niederell enbac h, 

1768 
Santorock, Merten, Unterelle nbac h, 1765 
Stein, Johann Adam, Untergude, 1765 
Steinert, Christop hell , Erckshausen, 1766 
Stu nz, l acob, Rote nburg, 1765 
Wacker, L. W., Azelroda, 1764, 1765 
Wagener, l acob, Sterkel shausen, 

1767 b;, 1769 
Wagener, Johann Ada ms se!. , U ntern El n· 

bach, 1763 b is 1765 
Wagene r, Heinric h, Starkelshausen, 

1765 bis 1767 
Wage ner, Werner, Briicks Eydam, 

Stiirkelshausen, 1765 bis 1767 
Wezell, l ohann 10S I, Braach, 1164, 1765 
Willich, Meister Johannes, Rotenbu rg, 

1767, 1768 
Wa ll , aus der Ermutzbach, 1767 
Zigell , Paul, G il fershausen, 1766 bis 1769 
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