
Die Neukirchener Taxordnung von 1767 
Ein Beitrag zum Gesindewesen der Sch ... lm 

Barbara Greve 

Die Gesindeordnung von 1736 

Als am 8. September 1736 fUr den kurhessischen Bereich eine Gesindeord
nung erlassen wurde, bedeutete dies nicht nur eine neue Regelung der zwi
schenmenschlichen Arbeitsbeziehungen, sondem fUr Kurhessen auch den 
Beginn eines separaten Gesinderechts auBerhalb der Polizeiordnungen, wie es 
Sachsen schon seit 1466 hatte. In enger Anlehnung an die hannoversche Ge
sindeordnung von 1732 postulierte man die Wichtigkeit einer Sonderregelung 
fUr das Gesindewesen. Damit war ein spezieller Bereich aus dem Polizeirecht 
herausgenommen mit dem erkliirten Ziel, auch im privatrechtlichen Bereich 
immer mehr die freien Entscheidungen zu beschneiden und pOlizeirechtli
chen Regelungen zu unterstellen. So wurden in dieser und in den folgenden 
Gesindeordnungen viele Einzelheiten recht detailliert geregelt und immer we
niger dem freien Aushandeln zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer tiber
lassen. 

Gesindedienst bedeutete eine sehr enge Wechselbeziehung zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. So war trotz aller Regelungen durch die Ge
sindeordnungen nicht nur der Dienstbote auf das Wohlverhalten des Herm 
beztiglich der Arbeitsbedingungen und Lohnzahlungen, der Unterbringung 
und der Emiihrung angewiesen, sondem auch der Herr auf den guten Willen 
des Gesindes, welches in engem Kontakt mit seinem Kapital - dem Vieh und 
den Wirtschaftsniichen - stand und durch Unwilligkeit manchen Schaden an
richten konnte. 

Die neue Gesindeordnung von 1736 beinhaltete nun aber keine Verbesse
rung der Situation der Knechte und Miigde, sondem .in konsequenter Weiter
bildung der (bisher verfolgten, B.G.) Politik blieb man bei der Niederhaltung 
des Gesindes und seiner wirldichen UDd vermeintlichen TUcken"), nachdem 
zeithero uber das iible Be/Tagen, Unterschleiffe und Belriigereyen des Gesindes 
und derer Dienst-Botlen, ouch dajJ deren zumah/en bey wohlfey/en Zeiten und ge
ringem Fruchtpreis ohne Versprechung eines grossen und sons/ ungew6hnlichen 
Lohns 6fters nichl einmal zu haben, hiiuffige Beschwerden vorgekommen1

• 

Geringe Leute sollten ihre Kinder zum Dienen anhalten und herren/ose 
miissige Personen und deren Leben und Wandel mit aller Sorgfalt invigilirt ) wer
den, urn den Gesindebedarf zu decken. Desgleichen wurden zur besseren 
Kontrolle detaillerte Zeugnisvorschriften erlassen. Die Dienenden selber soll
ten treu und ehrlich, gehorsam und arbeitsam sein und oiler groben und hes/i
chen Worte, insbesonder des F/uchens, wie ouch des VolIsauffens und Spie/ens 
sich entha/ten' . Die Herrschaft war angehalten, sicb recht und christlich gegen 
das Gesinde zu erweisen, wie sie es gegen Gott verantworten konne uDd seJbi-
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gen mit einem gUlen exemplarischen Leben und Wandel in alle Wege vorgehen und 
ZlI allem Guten an/iihrens. 

Eine obere Lohngrenze wurde, da die Erfahrungen damit nicht Uberzeu
gend gewesen waren, nicht gegeben 6. Die Arbeitsbedingungen waren zu un
terschiedlich, jedoch soUte von demjenigen Lohn, so an jedem One bishero iib
Iich gewesen, nicht leichtlich abgegangen werden, sondern es dabey sein Verblei
bens lIaben 7. 

Diese Gesindeordnung, durch Verfugungen unbedeutender Art in den fol
genden Jahren ergiinzt, erfullte also ihren Zweck, wenn offizielle Stellen dar
Uber auch immer wieder ihre Unzufriedenheit iiuBerten. 

Erst im Jahre 1763 begann man, durcb die Klagen des Commissarius Becker 
aus Wanfried veranlaBt, sich amtlicherseits erneut mit dem Thema Gesinde zu 
befassen . Jener beschwerte sich ausfUhrlich Uber die durch die Kriegsfolgen 
eingetretenen Teuerungen und die unbotmiiBigen Lohnforderungen des Ge
sindes, wenn es denn Uberhaupt zu mieten sei und nicht in tiebes Hiindel mit 
den beurlaubten Soldaten verwickelt. Die Miigde. die sich eine Ziege. ein 
Schwein Dller womoglich eine Kull halten, stehlen/Ur diese die gonze Gemarkullg 
aus, wobei Olnen ihre Ga/ans rreulich assistieren .. . und wenn auch der Bauer zu
weilen einen so /chen Fe/ddieb ertappet, so muft er darzu stille schweigen, wenn er 
anders sein Fenster und einen gesullden Bucke/ be; niichtlichem Ausgong erhalten 
will'. 

Ein konkretes Ergebnis bewirkten die Auslassungen des Herrn Commissa
rius aus Wanfried vorerst aber nocb nich!. Die Regierung entschloB sich nur zu 
einem Ausschreiben, welches in der Kirche von der Kanzel verkUndet werden 
sollte, urn der Nachliissigkeit bei der Befolgung der geltenden Gesindeord
nung Einhalt zu gebieten ' . Gleichzeitig wies man daraufhin, daB sicb Waren
taxen und Tarifierungspliine in Acbeit bef;inden, welche alsbald in Anwen
dung kommen soli ten. 

In der Folge erging am 17. Dezember 1764 eine Regierungsanordnung, aus 
den 6rtlichen Quellen die Preise und Lohnkosten festzustellen und einzurei
chen, da man ab I. Marz 1765 gedenke, Ubertretungen dieser Taxen zu best ra
fen (Abb. I). 

Aus den verschiedenen Verwaltungsunterzentren gingen nun, aHerdings 
erst im Laufe der folgenden zwei Jahre, Berichte bei der Regierung ein, so daB 
die Pliine derselben hinsichtlich weiterer Regulierungen erst einmal ruhten. In 
den Berichten waren seitens der Amtmanner sowohl Zustim.mung als auch 
Skepsis gegenUber diesen geplanten TaxrnaBnahmen zu vermerken, wobei 
insbesondere das Leinsiien als Lobnposten und das Ledigsitzen des Gesindes 
bis Ostern als Negativa mit MiBtrauen betrachtet wurden 'o, ohne daB es von 
Regierungsseite zu einer endgUltigen Regelung hinsichtlich der Lohnh6he fUr 
das Gesinde oder eventueller Strafen kam . 

Die Neukirchener Taxordnung 

Eine Ausnahme bildete bei den Berichten der besonders Ubereifrige Amts
schultheiB Hollandt aus dem Landstiidtchen Neukirchen in der Schwalm. Die
ser hatte, gestiitzl au/die Beamtenpj1icht, alles zum Besten des Staates zu tun ll , 

diensteifrigst im Jahre 1767 - also drei Jahre nach dem Regierungsausschrei
ben - eine Visitation seines Amtsbezirkes unternommen, urn zu UberprUfen, 
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gn&bigfltn ~urfltn unb .(>mn .(>odlflirnt 
, aUf bit ,f)0d)1l 2bro lm;dlitbtntlid) gtf 

nut aU3111ll0bl gt~runbrtt btidlllltrtnbe run~tif 
gcn Illtgtn ber nad) gttnblgttm .1ttitgt nod) immtr iort 

blijrtnbtn unbiUigen Utbtrft~ung btr 2rbtn~mittt!, {;lan!)' 
blulf8prtijt, aud) CStlinbr1 ~agt' unb rurbtit~lobn~, gndbiljft 
rcfolvin unb. gut btfuabtn babtn, ball "on n4d1ftftinftigtm rrftm 
.Manii bt~ l'z6;ttn 2abrs an bit 'l)rdft btr 1!tbtllfmittt!, in' 
Altidltn b~ .panbllltra!, (Srftnbt. liaClt. unb 2lrbeit~lobn~ f~ 
wobl in Stat'ttn , al~ aui btm 2anbt, aui btn ~U!, Illit fold)tr "or 
btm .1tritgt gelllejen, Wibtr beruntrr gtft~rt wtrbm, mitbin nit~ 
Inanlltn, Iller btr audl fel)n modltt, tin mrbrtr~, al~ "or btdl 
~ritgt liblidl qetueftn, AU 3ablm obtr ftdl 3ablm AU lafjrn , tdaubt, 
witbrigtnfaUs btt @mllidnger ba9 3u "it! trbaltrnt on btn ~u9. 
aabltr Alllar fofort relllluirtn, ~tl)!)t libtilt abtt audl bas Du. 
plum btlielbrn an bas rurmtn. unb §!Bal)ftnbau~ pocnz loco AU 
mttidlttn anqtlllitfm unb btm ~tl1nbm nad) nom libtrba9 mit 
wiUrlibrlidlrr bdrttrtr etraft angtftbtn wtrbtn foUtn; So b~ 
ftbltn !4Sir@udl bitrmit, aUf btrgltidltn Utberttttttt gtnau iU invi· 
gilirtn unb lit fofort anbtrn ium @~tm"t1 Aut gtbUbrtnbtn 
erraft 3U Airbtn. Unb bamit aud) tin ;tbtt whitn moqt, Illas 
tr rcfpcClivc:\U gtbtn, obtt aui tint biUiClt unb trlau~te 213rifr an. 
&untbmtn babt; So babt !3br "on bcntn "or brm ~ritgt tiblid) 
Atllltftntn I'Prriftn bit notbigt ~adlridlt aus btn rumt~ 
9ttdlnunC\5,ruusgabtn unb auf fonft btglaubtt 213tift tin3u3itbtn, 
bamad) jobann in Stdbttn mit 3u3itbunq btrtr btm I'oliccy
RBtftn mit "orgrjtl.lttn 'l)trjontn un!> auf btn !>orfid)afttn in 
~I}fel)n IDrebtn unb morfttbtrn tintn Aewhitn Tax. fo Illic tr 
\lor brm jtricgt ublidl grllltftn, iU r~gulir~n unb foldltn nadlft 

Scrcniflimi noari rrRltHd)tm ~trtbl unb gnaNilfttr mtr~ 
All jrbtrmann~ m3hienfdlaft unb 'J?adladltun~ gtlllobn. 

maafcn berannt 3u madltn, aud), t-a8 fold)cm aUrntbalbtn 
nadwltbtt Illtrbtn mogt, gtnaue .obacbt ~u balten. 

"rrfrbcn8 Un8 unb bltibtn rtudl qndbig unb gunftig gentigt. 
Stalid ben J7. tag Dcccmbr. 1764-

L S)cWfd)C ffiegierung 
bierfdbll. 
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ob dem Gesinde zuviel Lohn gezahlt wiirde und wie es mit den Attesten des
selben bestellt sei. Gestiltzt hatte er sich dabei aufseine Taxordnung vom De
zember 1766" (Abb. 2), die sowohl den maximalen Barlohn als auch den Natu
raHohn aunistete. Er war hauptsachlich darilber emport, daB die Knechte und 
vor aHem die Magde nur einen Teil des Jahres dienten, daflir aber einen gan
zen Jahreslohn forderten. Dem wollte er unbedingt Einhalt gebieten, weshalb 
er an die Regierung schrieb : 

... also versteht es sich von selbsten, daft dos Gesinde nach Proportion de, 
Arbeit. ihres Alters und Krii/te mU einem geringeren Lohn sich begniigen [often 
miijJen, wie dann ouch alle diejenigen Dienstbotten, die kein gonzes Johr dienen. 
sondern erst zu Petri-Tag, Dstern, Pjingslen und Johanni in den Dienst gehen, ein 
mehreres nicht/ordern noch nehemen diirfen, als es ihnen an Lohn von derjenigen 
Zeit ertriigt, die sie wirklich gedient haben, und dqfJ niemand, was der auch seyn 
mochte al{,Per dem bisher gewiihnlichen Mietp!ennig denen Dienstbotten ein meh
feres an Lohn zu versprechen oder zu geben, noch dos Gesinde, so wenig unterdem 
Nomen eines Geschenks als eines den bisher gewohnlichen iibersteigenden mithin 
au,Perordentlichen Miethp/ennigs oder unler we/chem praetext es auch seyn m6ge, 
an Lohn ein mehres a/s verm6ge der obigen Tax/estgesetzt worden, zu/ordern oder 
be/ugt seyn .. B . 

Gleichzeitig wies der AmtsschultheiB noch einmal ausdriicklich auf die Ge
sindeordnung von 1736 hin: . .. das Ends haben nicht nur die Greben, sondern 
auch Kirchen Seniores, a/s we/che hierzu ehedem verpjlichtet sind, aul das Betra
gen und die Auf/iihrung des in ihrer Gemeinde beflndlichen GesindesfleifJig mit 
Achtung zu geben und dieshalb sowohl dem Beamten als Predigerjedesmahlen um 
Michaeli Tag ihr pjlichtmiijJiges Zeugnis zu erstattenl4

, 

Die Kontrolle des Gesindes war also angestrebt, nicht nur was das Betragen, 
sondern auch was den Aufenthalt und vor allem die Arbeitswilligkeit betraf. 
So wurde besonders darauf geachtet, arbeitslose Knechte und Magde 
schnellstmoglich wieder in ihren Heimatort zu expedieren, urn moglichen 
Lasten seitens der Gemeinde auszuweichen. Desgleichen wurde ebenfalls 
streng in Augenschein genommen, ob wirklich alle arbeitsfahigen Jugendli
chen und jungen Erwachsenen einem Dienst nachgingen und nicht etwa mii
fJig zu Hause sa Ben - was sie auf unliebsame Ideen hatte bringen und der Kon
trolle durch die Obrigkeit zumindest teilweise entziehen konnen. 

Desgleichen wies der AmtsschultheiB auf die in der Gesindeordnung von 
1736 vorgeschriebenen Kiindigungszeiten von einem viertel Jahr hin ": . .. im
gleichen der dienstbotte, welcher nicht liinger zu bleiben Lust (sic!) hat seinem 
brodherren binnen der nemlichen Frist den Dienst geh6rig aufkiindigen, oder sich 
ge/allen IqfJen, dqfJ er um den alten Lohn, wenn sein He" ihn behalten will, auch 
das /olgende Jahr im Dienst bleiben mufJ" . 

Doch diese Kontrolle durch die Obrigkeit in Person des AmtsschultheiB 
Hollandt aus Neukirchen traf in der Folge nicht nur die Knechte und Magde, 
sondern, wenn auch mit geringerer Scharfe, auch die Herren! 

Diejenigen aber, we/che schon in der Korn ernde, und aufler der gew6hnlichen 
Mieth eZeil Dienstbotten dingen, und andern ihr Gesinde abzuspannen und ab
wendig zu machen suchen, sollen in 2fl(= Gulden) und nach beflnden noch hiirter 
gestra/et werdenl7 , Greben und Vorsteher in den Gemeinden wurden vom 
AmtsschultheiB Hollandt angehalten, nicht nur von denjenigen, welche abkom
men und dienen k6nnen, sondern auch von aI/em herren/osen Gesinde g/eich mU 
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Durch/auchtigster Fursl ! 
Gnadigsler La"des-Fiirsl und Herr ! 

• >'! ,.., 
,.",,~ , (" 

K--vv ~. v· 
• • 

Durchlauchtigsler Furst. 
Gnddigster Landes-Furs/ und Herr! 

£ s hat der Amtschultheij3 Hollandt zu Neukir 

chen uns, weilen wir unserem Gesinde etwas 
zu vieJ an Lohn gegeben, nach Ausweis ongeboge
nen Extracls sehr hart gestrafet. 

Da wir nun UllS samtlich in der a llflersten 
Armuth und erbarmenswurdigsten Umsran 
den beflnden, mithin nicht Im S tan de sind 

SOl hone grofle Strafe ohne unseren aufler 
sren Ruin und ganzliches Verderben aufzu 
br/ngen .. So haben wir IIm gnadigs fen Er 

/aj3 dieser S trafe hierdurch unlerthanigst 

bitten sol/en. in tiefs ter Ehrjurchl behorrende 
Ew/. Hochjiirstl. DUTCh/aI/chI 

unter/hanigsle 

Johs Riehm und consort 
ZII Riickershausen, Asterodl, 

Nallfles, Gonhoin IInd 
Hauelldor!. AmI Neukjrchen 

StAM Bestand 171 Fach 43 Nr. 1 1/4 

Ewl. Hochfurslliche Durch/ouchl geruhen gniidigsl Hochsldenenselben in /iq-sler Ehrjurchl unterthiinigsf vor· 
trogen zu IqjJen, was mqjJen des Amt-SchultheiP Hollandt zu Neuklrchen uns im Verrichenen Jahr wegen be· 
gongen habensollender Obertrettung der Gesinde-Ordnung IInd zuviel allsbedungenen Lied-Lohns eine Jahr· 
lohn Strafe angesetzet habe, wie es dann 
mlr der Margretha Mullerin aus Wahlshausen 
mir der Anna Margretha Schwarzin aus Seigertshausen 
mir der Elisabelha Schreiberin aus Lingelbach 
mir der Elisabetha Reinhardln aus Riebelsdorj 
mir der Elis. Berch/oldin daselbst 
mir der Elis. Frankemin aus Ruckershausen 
und mir der Elisab. Finkin aus Riebelsdorj 
zu sothaner Strafe ertriigt. 

6 rr 21 alb 4 h 
8· 21 · 4· 
3· 29 · 4 · 
5· 5· 4 · 
6· 26· 8· 
8· /3 . 4 · 
7 . 8 . • . 

Da wir nun a/s arme Dienst-Miigden welter nichls im Vermogen haben, als was wir mil schwehrer und saurer 
Arbeit verdienen, und es uns daher unmoglich fehlet, diese allzu hohe Slrafe aujzubringen; so werjen wir uns 
vor Ew/. Hoc/ifursllichen Durch/aucht nieder. undj1ehen hochstdero weltbekannte Gnadedahin Ilnlerlhanigst 
an, dqjJ Hochstdiese/ben uns sothane Strafe gnadigst zu erlaflen geruhen mogen. 
I" tie/sler Ehrjurchl bekennende 

Margretha Miillerin aus Wahlshausen 
A. Margretha Schwarzin aus Seigertshausen 
Elisabetha Schreiberi" aus Lingelbach 
Elisabelha Richard;n aus Riebelsdorj 

StAM Bestand 178 Fach 43 Nr. 1 1/ 4 

Ewl. Hoclifiirstlichefl Durch/oucht 

IInterthanigs/e Miigde 

Manha Elisabeth Bechtholdin daseJbst 
Elisabetha Frankernin aus Riickershausen 
EIIsabetha Finkin aus Riebe/sdorj 



An/ang des Jahres mir pfliehtma'pige spezijieation zu/ormiren und langstens bis 
6ten Januar bei vermeidung 3fl Slra/e an das Ami einzulie/ern haben. damit die
selbe ge/iinglieh eingelOgen und der Anordnung gemiijJ durch ZwangsMiflel zum 
dienen angeha/ten werden k6nnenl8 . 

Von seiner Befugnis, Strafen gegen das Gesinde und die Dienstgeber zu ver
hangen, machte der AmtsschuBtheiB auf seiner Rundfahrt durch die ihm un
terstellten Dorfer denn auch fleiBig Gebrauch, so daB der Staatskasse resp. 
dem Waisenhaus zu Kasselletztendlich mehr als 1157 Reichsthaler - eine be
deutende Summe zu dieser Zeit - zugeOossen waren. 

Zu seinem groBen Kummer blieb der AmtsschultheiB aber mit seinen MaB
nahmen allein: .. . und ob ieh zwar solehe (MiBbrauche, B.G.) in dem mir gnii
digst anvertrauten Ami vonubeugen und au/die Ordnung zu ha/ten miralle mogli
ehe Muhe gegeben habe, so geruhen denno eh hoeh/urs tliehe RegierulIg leieht zu er
messen, wie wenig ein einziger Beamter in diesem Stuck das allgemein Beste zu be
/Ordern im Stande iSl, wenn nieht die ubrigen Beamten im Land und besonders die 
benachbarten mit ihm der Verordnung gemii./1 gemeinseha/llieh zu Werke gehen l9, 

worin es ihm nach seinen Aussagen nur der Rentmeister Ronstorf aus Ziegen
hain gleichgetan hatte. 

Hollandts Aktion und vor allem die hohen Geldstrafen forderten den entrU
steten Widerspruch der BetrofTenen heraus, die sich mit meist gemeinschaftli
chen Beschwerden, der sich sogar alle Greben des Amtes Neukirchen an
schlossen, an die Regierung wandten. In der fUr die damalige Zeit Ublichen 
Obertreibung wurde seitens der Bauern der totale Ruin der Landwirtschafl 
angekGndigt, wenn sie die Strafen in durchschnittlicher Hohe von etwa zwei 
Reichsthalern zahlen mUBten lO (Abb. 3). 

Viel harter traf diese Strafaktion die Knechte und Magde, bei deren Jahres
lohn von etwa 8 (Magde) und 16 (Knechte) Reichsthalern sich Strafen zwi
schen einem und drei Reichsthalem schon empfindlich bemerkbar machten. 
Auch von ihrer Seite gab es deshalb gehorigen Protest schriftlicher Art. Dabei 
ist es fUr diese Zei! und fUr ihren gesellschaftlichen Stand besonders unge
wohnlich, daB hier erstmals eine Gruppe von Frauen, die Magde von Riebels
dorf, sich zu r Wehr setzte, indem sie gemeinschaftlich ein Protest- und Bitt
schreiben an den Landesherren aufsetzen liellen, in welch em sie urn Erlal3 der 
Strafe baten 'l (A nI. 4). 

Im folgenden Schriftwechsel mit der Regierung vertrat der AmtsschultheiB 
Hollandt seinerseits jedoch stolz die Auffassung, daB seine Aktion im Sinne 
der Vorschriften auf EinhaJtung einer Lohntaxe Erfolg gehabt hatte und die 
Strafen deshalb doch bitte nicht zu erlassen seien. 

Der Regierung war dieses konsequen!e Vorgehen jedoch nicht geheuer, 
und sie folgte daher sei nen Ausftihrungen nicht, sondern erlieB den Dienst
herren und dem Gesinde die Strafen, nicht ohne letzteres ausd rUcklich darauf 
hinzuweisen, daB Serenissimus aus besonderen Gnaden die Stra/e/iir dasmah/ 
erlassen hallen. 

Dieses Vorgehen zeigt die Ambivalenz der Regierung, welche sich einer
seits Gber die noch immer hohen Preise nach dem Krieg im klaren war, den 
Ackerbau, zu dem Gesinde nun einmal notig ist, aber heben wollte und da
durch einen gewissen Spielraum in der Lohnregelung zulieB, solange der orts
Ubliche Rahmen nicht sichtlich Uberschritten wurde. Eine Bestrafung in der 
geforderten Hohe hatte zudem die Kaufkraft auf den Dorfern und damit die 
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Existenz der ohnehin in desolaten Verhaltnissen lebenden Landhandwerker 
(Scbneider, Schuster etc.) beeintrachtigt und einen Teil des Gesindes in den 
Armutsbereich abgedrangt. 

Die Neukirchener Taxordnung des AmtsschultheiB Hollandt entsprach in 
der Lohnbobe denn auch dem in den Dorfern etwa urn 1735 gezahlten Lohn 
und nicht den Bediirfnissen von 1767. Dadurch wurde sie als Basis irrevelant, 
da, wie scbon der Commissarius Becker aus Wanfried berichtet hatte, a1lein die 
Schuhpreise so angezogen hatten, daB ein Dienen urn diesen Lohn fUr die 
Knechte und Magde nicht mehr lohnend, d. h. existenzsichernd seP'. 

Bei all diesen Rechnungen muBte namlicb bedacbt werden, daB nicht nur 
das Gesinde selbervon diesen lahreslohnen abhangig war, sondern neben den 
oben bereits erwahnten Landhandwerkem baufig aucb die Familien des Ge
sin des, die iiberwiegend den landlichen Unterschichten angehorten. 

Die Lohn- nnd StraOisten des Amtsschnltbei8 Hollandt zn Nenkirchen 

Welche Hinweise ergeben sich nun aus den vom AmtsschultheiB Hollandt 
bei seiner inspektionsreise Ende 1764 aufgestellten Straflisten fUr die Gesinde
forschung und auch fUr die AlItagsforschung in der Schwalm? 

Bereist wurden damals elf Dorfer, namlich Schrecksbach, Nausis, Alt- und 
Neuhattendorf, Asterode, Gorzbain, Riickershausen, Riebelsdorf, Ropper
bausen, Ottrau, Salmshausen und Rollshausen mit dem Ortsteil Schonberg 
und den Hofen Rollhausen und Trockenbach, die alle zum Amtsbezirk Neu
kirchen geborten. A1le bereisten Dorfer liegen an der siidlichen Grenze des 
Altkreises Ziegenhain und dam it in unmittelbarer Nahe zum hessen-darm
stadtischen Territorium (Karte Abb . 5). 

Bei den wahrend seiner inspektionsreise aufgestellten Listen handelt es 
sich urn drei Hefte, diejeweils einen Teil der Dorfer beinhalten . Das erste Heft 
vom 10. und 11. Dezember 1767 enthalt die Dorfer Nausis, Schrecksbach, Riik
kershausen, Asterode, Gorzhain sowie Alt- und Neuhattenbach, das zweite 
und dritte Heft aus den folgenden Tagen die Dorfer Rollshausen und Schon
berg mit den dazugeborigen Hofen sowie die Orte Riebelsdorf, Ottrau und 
Salmshausen. 

Die linke Seite kennzeichnet jeweils den Ort und die Bauern, die Gesinde 
hielten, sowie die einzelnen Gesindepersonen und ihre Herkunft. Femer fin
den sich auf dieser Seite die Angaben, ob der Dienst von einer der beiden Par
teien aufgesagt, d. h. gekiindigt worden sei und die Gesindeperson ggf. bereits 
einen neuen DienstlHerren zu welchem Lohn hatte. Ebenfalls sind hier wei
tere Angaben ZUT Person der Dienstboten vermerkt, wie beispielsweise das 
Alter der Knechte und Magde, ob sie zum ersten Mal dienen, in einem Ver
wandtschaftsverhiiltnis zum Bauern stehen und dergleichen . Auch finden si ch 
sporadisch Angaben, ob das Gesinde iiber ein Zeugnis ihrer letzten Arbeit
geber verfUgte sowie die entsprechenden Ausreden der Bauern, warum sie 
derartiges nicht beachtet hatten. Etwaige Sonderabsprachen beziiglich weite
rer Lohnzahlungen in Form von Naturalien sind hier ebenfalls vermerkt. 

In der ersten Spalte der gegeniiberliegenden Seite wird das Betragen der 
Knechte und Magde verzeichnet. Danach folgt der Gesindelohn, der zurn 
einen im Geldwert notiert wird, zum anderen in den damals iiblichen Natural
zahlungen wie Lein (die Metze zu 10'13 Albus), Schmaltuch zu 4 A1busje ElIe, 
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Breittuch zu 2'/) Albusje Elle, Wolle zu 5'/) Albus das Pfund und Schuhsohlen 
zu 5V, Albus das Paar", 

In der nachslen Spa lIe isl der Gesamlwerl der Bar- und Naluralleislungen 
verzeichnel und in der darauf folgenden Spaite dann der Uberhang liber die 
feslgeselzle Lohnlaxe, 

Die beiden lelzlen Spaiten sind dem SlrafmaB zugedachl, welches nach 
dem Schreiben des AmlsschullheiB Hollandl folgendermaBen errechnel 
wurde : Dos Gesinde (soli , B,G,) nicht nur dasjenige, was es iiber die Taxa zuviel 
bekommen, ihrem Brodherren wieder zuriickzugeben oder om Lohn sich obziehen 
zu lassen, sondern ouch sowohl als die Brodherren ohne Unterschied dos Duplum 
desselben oder doppelt so viel ols eine Strafe on dos Armen- und Woisenhaus zu 
entrichten schuldig erkannt, ouch uber dos noch mil willkurlicher hiirterer Strafe 
belegt werden", der Herr fUr fehlende Zeugnisse des Gesindes, d, h, wenn er es 
ohne diese Unlerlagen liberhaupl eingeslelll hal, zusalzlich noch 13 resp, 26 
Albus zahlen, wobei hier die Berechnungsgrundlage nichl ganz eindeulig ist. 

Belrachlel man sich diese Lislen nun genauer, wo wird ersichtlich, daB von 
den 306 Gesindepersonen (183 Miigde /123 Knechle) 27 (knapp neun Prozenl) 
aus dem hessen-darmsUidtischen Bereich stammen, wobei de r "grenznahe" 
On Hattenbach mil neun Personen hervorslicht. Daraus liiBI si ch vorsichlig 
schlieBen, daB der Grenzlibenritt zur Arbeilsaufnahme nichl mil libermiiBi
gen Schwierigkeilen verbunden war. Das kann daraufhindeulen, daB Hessen
Darmsladl in seinem nordlichslen Zipfel gUI mil Gesinde besllickl war und 
lelztlich aufgrund der regionalen und klimalischen Lage (Vogelsbergausliiu-
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fer) keinen so groBen Gesindebedarfhatte wie die Dorfer der Schwalm, so daB 
man es einerseits von hessen-darmstadtischer Seite nicht ungern sah, wenn 
die Untertanen sich ihr Brol im Ausland verdienten, und von kurhessischer 
Seite andererseits zufrieden war, daB die kurhessischen Dorfer ihren Gesinde
bedarf decken konnten. Im Gebiet der Schwalm herrschte zwar nie ein direk
ter Gesindemanget, wie er van den Obrigkeiten flir andere Gebiete immer wie
der bedeutet wurde, aber die Ausschopfungsgrenze war wohl erreich!. 

Ober die Anzahl der grundsiitzlich fUr die Wirtschaften benotigten Gesin
depersonen kann keine eindeutige Angabe gemacht werden, da Fluktuationen 
innerhalb der Familie hierbei eine Rolle spiel en, die den Rahmen der Auswer
tung durch diese Arbeit Ubersteigen. Es kann ab er gesagt werden, daB inner
familiale Arbeitskriifte (Kinder, Verwandte) zuerst zum Gesindedienst mit 
herangezogen wurden, bevor Fremdkriifte gedungen wurden, wobei mr das 
Untersuchungsjahr mehr als zehn Prozent der Miigde als familienbezogen ge
kennzeichnet weeden k6nnen 2S. 

Die Herkunft des Gesindes liiBt si ch anhand der beigefUgten Skizzen (Abb. 
6 : Tafel I und I1) - wenn auch nur fUr dieses eine Jahr - verfolgen. Sie ent
spricht der schon an anderer Stelle festgestellten Tendenz, daB der Wande
rungsbereich auch im 18. Jahrhundert einen Radius von 10 bis maximal 15 km 
Luftlinie nicht Uberschritt, wobei in diesem Fall die Miigde aus den we iter ent
fernten Ortschaften kamen". Dies kann aber keine generelle Aussage Uber die 
Wanderungsfreudigkeit der Miigde implizieren, da der Bedarf an weiblichen 
Arbeitskriiften in den biiuerlichen Wirtschaften aufgrund der Milchwirtschaft 
grundsiitzlich groBer war und auch hinsichtlich des begrenzten Untersu
chungszeitraumes darUber keine verbindlichen Behauptungen aufgestellt 
weeden konnen . 

Betrachtet man nun die Listen der einzelnen Orte, so lassen si cb daraus die 
folgenden SchluBfolgerungen ziehen, auch wenn diese nicht durchgiingig fUr 
jeden Ort belegt sind . 

Gesinde diente sellen am Heimatort. So kamen in Nausis nur zwei Diensl
boten aus dem e igenen Ort im Gegensatz zu 29 Dienstboten aus anderen Dor
fern. FUr die Ubrigen Dorfer bestanden folgende Relationen : Schrecksbach 
27: 29, RUckershausen 2: 11, Gorzhain 5: 9, Asterode 2: 12, Hattendorf 7: 15, 
RolIshausen 15 : 39, Salmshausen I: 27, Ottrau 7 : 24, Ropperhausen 2 : 24 und 
Riebelsdorf 22 : 35. FUr Schrecksbach liiBt sich eine Erkliirung des hohen 
Eigenanteils an Gesinde finden, wobei die Oberzahl der im Dorf dienenden 
Miinner bemerkenswert ist (17 Knechte / 10 Miigde). So waren es allein sechs 
Knechte, die gerade vom Militiir kamen und im Laufdes Jahres ihren Gesinde
dienst irn Heimatort aufnahmen, sowie vier Klein-Magde und -Knechte, die 
zum ersten Mal dienten, und zwei Alt-Miigde, die schon lange im Dienst wa
ren. Zwei Handwerker, die im oachsten Jahr wieder ihre Profession aufneb
men wollten, ziihllen ebenfalls dazu. Hinzu kam die Sozialstruktur des Ortes, 
die einen hohen Anteil an unterbiiuerlicher Bevolkerung auswies. 

FUr Riebelsdorf lassen sich trotz seiner biiuerlichen Struktur iihnliche 
GrUnde ausmachen. So heiBt es bereits in der Katastervorbeschreibung von 
1745, daB . .. die Meistell derselben ihre Kinder, so bald selbige erwachsen ander
wiirts vermietell. Rollshausen war mit einem ebenfalls uberproportionalen An
teil an Eigengesinde ebenfa lls von Handwerkern und Taglohnern gepriigt, und 
es dienten hier ebenfalls mehr Miinner als Frauen im Heimatort. 
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lnsgesamt laBt sich sagen, daB der Dieost im Heimatort von seiten des Ge
sindes nicht angestrebt wurde. Es scheint dies eine Art AbnabelungsprozeB zu 
sein, ist doch immer wieder festzustellen, daB zwar die erste Arbeitsstelle 
direkt nach der Konfirmation gerade von den Kleinmagden im Heimatort an
getreten wurde, diese aber in der Folge weitere Arbeitsplatze in eioiger Entfer
nung bevorzugten . Hierbei spielt es wohl auch eine Rolle, daB der erste Schritt 
ins Arbeitsleben noch uDter der elterlichen Aufsicht - und auch gelegenUi
chen Hilfe - getan werden sollte. Spater hingegen wurde der Kontakt zum Hei
matdorf auch noch gesucht, d. h. dieses sollte zu FuB in ein bis zwei Stunden 
erreichbar sein, gleichzeitig wurde aber eine gewisse Eigenstandigkeit ange
strebt, also eine Balance zwischen sozialer Nahe UDd damit Kontrolle, dem im 
Stande bleiben, sowie der Eigenwelt, dem Leben in der Fremde, wie es den 
Koechten durch die Militarzeit ermoglicht wurde. 

Des weiteren schienen Knechte, die vom Militardienst kamen resp. urn den 
Eiotritt in das Militar schon sicher wufiten, eine Arbeitsstelle im Heimatort zu 
bevorzugen. Der Militardienst griff so weit in die landwirtschaftlichen Arbeits
strukturen ein, daB sogar aus ornziellem Mund Klagen dazu kamen. So be
merkte man aus HerreDbreitungen, daB dort gar keine inlandischen Koechte 
mehr gedungen wUrden, da man stets beHirchten mUsse, daB sie eingezogen 
wUrden. Man solle daher wenigstens das jahrliche Garnisonsexerzieren aus 
der Emtezeit herausnehmen17. 

Auch Handwerker, die sich nur vorUbergeheDd auf Grund der schlechten 
Verdienstmoglichkeit als Knechte verdingt hatten, bevorzugten den Heimat
art als Dienstort28• 

Es scheint auch so, daB einzelne Dorfer eine gewisse Sogwirkung auf 
Koechte und Magde anderer (bestimmter) Ortschaften ausUbten, wobei aber 
Uber eventuelle Absprachen unter dem Gesinde oder Uber den guten Leu
mund eines Darfes keine Angaben gemacht werden konnen. Bemerkenswert 
ist aufjeden Fall, daB aus Oberzell bei A1sfeld allein in diesem Jahr zwei BrU
der und vier Geschwister einer anderen Familie sich in die Schwalm verding
ten". Desgleichen Ubte der reiche Ort Salmshausen in der Kernschwalm bis in 
die 40er Jahre unseres Jahrhunderts eiDe Sogwirkung auf das benachbarte 
arme Rotlshausen ausJo. 

Es laBt sich aus diesen Beobachtungen schluBfolgern, daB bestimmte Kon
taktstrome zwischen den Dorfern bestanden und bestehen, die familiar, be
rufsbezogen oder traditionsbedingt seiD konnen". So kamen in dem unter
such ten Jahr 1767 z. B. in Asterode Hinfvon insgesamt 15 Koechten und Mag
den aus lmmichenhain, in Nausis Hinf von 31 Dienstboten aus Hausen und 
Hinf weitere aus Wahlshausen, in Schrecksbach kamen acht von 58 Gesinde
personen aus Hattenbach und vier aus Schwarz im Darmstiidtischen. Hatten
bach hatte neun von 25 Koechten und Miigden aus dem hessen-darmstiidti
schen Territorium, wiihrend in Rollshausen mnf Person en von insgesamt 39 
Dienstboten aus Hattenbach und vier aus Oberzell kamen. Nach Salmshausen 
gingen allein aus dem Nachbarort Rollshausen acht von insgesamt 27 Gesin
depersonen. Ottrau 109 Hinf Dienstboten von 24 aus dem darmstadtischen 
Territorium an, wiihrend in Ropperhausen sechs von 24 aus Lingelbach und 
Hinf aus Berfa stammten. Die anderen Dienstboten verteilten sich mehr oder 
weniger gleichmaBig ohne weitere Schwerpunkte auf die anderen 36 Her
kunftsorte. 
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Die in der Gesindeordnung vorgeschriebenen Zeugnisse lagen nur bei 
einem geringen Teil der Knechle und Miigde vor, da man wohl nichl so sehr 
viel Wert auf schrifiliche Unterlagen legle, was den AmlsschullheiB Hollandl 
denn auch in seinem Schreiben an die Regierung zu der Bemerkung veran
laBle, daB de, schlechlesle dienstbolle . . . eben so leichl als de, beste wiede, an
kommen und tben so viel Lohn als dieser bekommen konne. wie dann in dem hie
sigen AmI va! ein paar Jahren der Fall sich zuge/Tagen, da,P ein Knecht. welcher 
Diebstahls ha/ber eingezogen warden. aus dem Ge/iingnis aber echappirel so 
gleich wieder anderwiirls oh ne weitere An/rage in Dienst genommen12. 

Die Kommunikalion unler den Bauem eines Ortes resp. der Dorfer unter
einander und die gegenseitige Kenntnis des Leumundes war wohl im aUge
meinen so groB, daB sich der Bauer rechlzeitig dariiber informieren konnle, 
wen er sich mit Zahlung des Mielpfennigs ins Haus holte, denn das Mietange
bOI ging eindeutig vom Herren aus. Eine Ausnahme bildeten nur die aller · 
erslen Dienststellen gleich nach der Konfirmalion, die iiberwiegend von den 
Eltern mr das Jung-Gesinde gesucht wurden. 

So wurde denn auch das Betragen des Gesindes bis aufwenige Ausnahmen 
von den Brolgebem als gUI bezeichnet oder es wurden keine Angaben ge
machl - wobei aber offen bleibl, ob aus Absichl oder aus einer gewissen Nach
liissigkeit des Unlersuchenden. 

Ober die Verweildauer kann indirekl ebenfalls an hand dieser Listen eine 
Aussage gemachl werden, auch wenn diese sich nur auf ein Jahr beziehen. 
Laul Gesindeordnung von 1736 - § 7 - mullle der DienSI von einem der beiden 
Vert rags partner ein Vierteljahr vor seinem Ende aufgekiindigl werden, urn 
beiden Parteien die Moglichkeil zu geben, andere Arbeilsbeziehungen herzu
slellen. Diese Aufkiindigung ist von seiten des Gesindes resp. der Herren aber 
nichl immer geschehen, wie aus den Unlerlagen hervorgeht. Zwar isl hiiufig 
der Diensl von seiten des Gesindes aufgekiindigl word en, oh ne dall ein neuer 
Arbeitgeber bekannl war, jedoch kam es nur mnfmal bei 306 Arbeilskonlrak
ten zu einer Kiindigung durch den Bauern. Oftmals hatte sich das Gesinde 
aber auch schon vermielel, ohne seinen alten Diensl direkl aufzukiindigen. 

In Nausis (31 Knechle und Miigde) blieben beispielsweise elfGesindekriifte 
bei ihren alIen Dienstherren, davon drei urn den alIen Lohn, wiihrend 16 den 
Dienst verlieBen und wechseiten, von den en aber nur zwei irn Dezember be
reits eine neue Slellung angaben. Zwei KJeinmiigde in ihrer ersten Stellung 
wolllen im neuen Jahr zu Hause bleiben und drei Handwerker wieder ihrer 
Profession nachgehen . 

In Schrecksbach (58 Knechle und Miigde) blieben 17 Gesindepersonen bei 
ihren Herren, davon sieben urn den alten Lohn ; 34 hingegen hatten gekiindigl, 
wovon sechs Knechte wieder ihre Profession austiben wollten und einer zum 
Mililiir muBte. Neun Miigde wollten resp. mulllen zu Hause bleiben, urn z. B. 
kleinere Geschwister zu versorgen; zwei von diesen waren Kleinmagde~ die 
zum erSlen Mal dienen. Eine Magd war schon seil mnfzehn Jahren bei ihrem 
Arbeilgeber, eine andere bereils vierzig Jahre alt und wollle nun nichl mehr 
dienen. 

In Riickershausen (13 Knechle und Miigde) blieben vier Miigde bei ihren 
Herren, davon zwei urn den alten Lobn. Hinzu karnen zwei Magde in ver
wandlschaftlicher Position. Sieben Gesindepersonen blieben nichl, wovon 

100 



ein Koecht sein Gewerbe wieder ausiiben wollte. Nur vier Dienstboten gaben 
bereits eine neue Stellung an. 

In Gorzhain (15 Koechte und Magde) blieben neun Koechte und Magde bei 
den Bauem, davon waren zwei Verwandte und fUnf blieben um den alten 
Lohn. Sieben Koechte und Magde hatten ihren Dienst aufgekiindigt, von 
den en zwei oach Hause wollten, ein Knecht zum Militar rouBte und einer wie· 
der sein Gewerbe ausiiben wollte. Nur ein Dienstbote gab bereits eine neue 
Arbeitsstelle an. 

In Asterode (15 Koechte und Magde) blieben fUnfMagde, wovon eine wie
der eine Verwandte war. Zwei blieben auch um den alten Lohn ; drei von den 
zehn Dienstboten,die aufgesagt hatten, verfligten iiber eine neue Stellung, 
mnf Koechte und Magde wollten erst einmal nach Hause, und zwei Koechte 
muBten zum Militar. 

In Hattendorf(25 Koechte umd Magde) blieben zwolfKoechte und Magde 
bei ihren Herren, elf hatten gekiindigt. Auch hier muBten zwei Koechte zum 
Militar, einer Magd wurde wegen ihrer Schwangerschaft gekiindigt. 

In Riebelsdorf(35 Koechte und Magde) blieben elfGesindepersonen bei ih
ren alten Herren, davon zwei um den alten Lohn (Verwandte), wahrend 20 auf
gesagt hatten, wovon sieben Koechte und Magde schon einen neuen Arbeits
platz hatten, mnf nach Hause gingen und drei Koechte wieder ihr Gewerbe 
ausiiben wollten. 

Die Daten fUr die restlichen Orte sind zu liickenhaft, um daraus weitere 
SchluBfolgerungen ableiten zu konnen. 

Aus all diesen Angaben kann man schlieBen, daB Verwandte den Dienst 
nicht wechselten resp. nur schwer wecbseln konnten und haufig um den alten 
Lohn blieben, also billige und sichere Arbeitskrafte waren (vgl. Anm. 25). 

Das Bemiihen um eine neue Arbeitsstelle scheint beim Gesinde nicht allzu 
groB gewesen zu sein, da viele - obwohl es bei der Befragung bereits Dezem
ber war - keine neue Stelle angaben. Hier waren allerdings die Bauem ange
sprochen, da der Herr nach dem Gesinde fragte und nicht umgekehrt. 

Erstdienende neigten dazu, erst einmal wieder nach Hause zuriickzukehren 
(koapp zehn Prozent) - vielleicht lag bier aber auch eine gewisse aJtersmaBige 
Schticbternheit voc. den Dienst von sich aus urn einen vermeintlich besseren 
aufzukiindigen, so daB diese Formulierung gewahlt wurde, um den Herren 
nicht zu verargem. Es ist anzunehmen, daB ein Teil von ihnen spater im neuen 
Jahr noch eine Arbeit aufnahm, da es auch okonomisch fast unmoglich war, 
innerbalb ihrer sozialen Herkunftsschicbt ledig - also ohne Verdienst - zu 
sitzen. 

Ein Teil des Gesindes wollte zumindest voriibergehend zu Hause bleiben, 
wohl auch um die eigenen Angelegenheiten zu ordnen, und sich erst spater 
wieder vermieten. Daraus konnte man vorsichtig schlieBen, daB die Ausnut
zung der Gesindekrafte so groB war, daB mr die K1arung personlicher (wie z. B. 
der Aussteuer bei den Magden) od er familiarer Bediirfnisse zu wenig Zeit im 
Arbeitsjahr blieb. 

Der Ziehtag des Gesindes war, wie auch bisher angenommen, um die Weih
nachtstage herum, der Antritt des Dienstes ab er weitaus offener und flexibler 
als im 19.120. Jahrhundertn Sicher trat ein Teil des Gesindes bereits Anfang 
Januar in den Dienst, aber auch der Petri-Tag (22. Februar) war ein oft genann
ter Eintrittstermin. Die Osterzeit gait ebenfalls als Eintrittsdatum, hier vor ai-
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lem flir die erstmals Dienenden, da dieser Termin mit der Konlirmation korre
lierte, die als Stichtag flir den SchulabschluB und die Arbeitsaufnahme gaIt. 

Es sind dabei in diesem Untersuchungsjahr 1767 nur flinf Fillle bekannt 
geworden, in den en Jung-Gesinde bereits var der Konfirmation im Alter van 
12-14 Jahren diente, wobei die sozialen Hintergriinde nicht erfaBt werden 
konnten. 

Der Ostertag war femer flir diejenigen Knecbte und Magde ein Eintrittster
min, die nur einen Teil des Jahres urn den vollen Lohn dienen wollten, da die 
bauerliche Arbeit bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht so sehr unter Gesinde
mange I liu. 

Des weiteren wurden aber regelmaBig auch Walpurgi (I. Mai), Johanni 
(24. Juni) und sogar noch Jacobi (25 . Juli) als Eintrittstermine genannt. 

Hinsichtlich des Lohnes konnen keine vergleichenden Angaben gemacht 
werden, da die Umrechnung - bezogen aufDienstantriU, Sonderabspracher., 
Naturalien, Arbeitsbedingungen, Gesindehierarchie etc. - keine Vergleiche 
zulaBt. 

Es bleibt nur zu bemerken, daB neben dem flir die Magde iiblichen Lein 
saen (zwei Mesren) auch Schmalruch (2-4 ElIen flir die Magde, 6 Ellen flir die 
Knechte) (dasselbe auch z. T. infliissen, d. h. schlechterer Qualitat), Breitluch 
(20 Ellen flir die Magde, 6 Ellen flir die Knechte) und Wolle (1-2 Pfund flir die 
Knechte, 3-4 Pfund flir die Magde)je nach Stand innerhalb der Gesindehierar
chie, nach Alter und letztlich auch nach Verhandlungsgeschick gegeben wur
den. Nur in Nausis wurden 6xje 100 Schuhnagel gezahlt, und in Rollshausen 
gaben einzelne Bauem den Magden noch den Einschlag zu einigen Ellen Bei
derwand zum Lohn. Weitere Einzelabrnachungen oder Zuschlage waren nur 
selten. 

Zusammenfassung 

Im Jahre 1767 befanden sich im Amt Neukirchen 306 Gesindepersonen (183 
Magde / 123 Knechte) im Dienst, von denen 71 (etwa 23 Prozent) delinitiv im 
nachsten Jahr bei ihrem alten Dienstherren blieben, aber nur 31 von 235 anga
ben, bereits zum Ende des Jahres (l0.!11. Dezember) eine neue Arbeitsstelle 
zu haben, wobei aus den Unterlagen hervorgeht, daB der Bauer das Gesinde 
mietete, wahrend die Kilndigung liberwiegend van diesem ausgesprochen 
wurde. 

Ziehtage waren die Tage zwiscben Weibnacbten und Neujahr, wahrend der 
neue Dienst zu verschiedenen Zeiteo wie z. B. Petri , Ostern, WaJpurgi, Jo
hanni und Jacobi angetreten wurde. 

Mehr als zehn Prozent der Knechte lebten in irgendeiner Weise auf das 
Militiir bezogen, wahrend die Magde eher im hauslichen Bereich bei ihren 
Familien einspringen muBlen. 

Junges Gesinde in der ersten Stellung nach der Konlirmation drangte noch 
einmal oach Hause, wobei aber eine spi:itere Vermietung - beispieisweise ab 
Ostern - nichl ausgeschlossen scheint. 

VeTWandte waren konstante und billige Arbeitskriifle und stellten etwa sie
ben Prozent des Gesamtgesindes. 

Handwerker, deTen Gewerbe nicht florierte, verdingten sich kurzfristig 

102 



noch einrnal als Knecbte, urn ihr Auskornrnen zu haben, wiihrend Altgesinde 
vor all em nach der EheschlieBung eber in den Tagliihnerstatus iiberwechselte. 

Das Gesinde diente selten im Heimatort, knapp zehn Prozent der Knechte 
und Miigde in der siidiistlichen Schwalm karnen aus dem hessen-darrnstadti
schen Bereich. 

AuBergewiihnlichjunges Gesiude war selten und wohl nur als soziale Aus
nahme anzusehen, wahrend der normale Dienst nach der Konfirmation be
gann und eine Durchgangsarbeit der Ledigen blieb . 

Die Lohnhiihe lag fast ohne Ausnahme iiber der Neukirchener Taxe, wobei 
Sonderabsprachen selten waren . In zwei von elf Diirfern wurden partieU be
stirnmte Naturalien gezahlt, die in anderen Orten nicht in den Lohnabspra
chen auftauchten. 

Die Erstellung dieser Gesindelohn-Tabellen erwies sich als diensteifrige 
FleiBarbeit des ArntsschultheiBen Hollandt aus Neukirchen, ohne daB seine 
Strafaktionen letztendlich Folgen batten. Seitens der Bauern und seitens des 
Gesindes - wobei vor aUem bemerkenswert ist, daB sich 3uch Frauen zu einem 
solchen Schritt entschlossen - wurden Protest- und Bittbriefe an den Landes
herren geschickt, urn ihnen die Strafen, die sie tatsachlich empfindlich getrof
fen hatten, zu erlassen, wie es dann letztendlich auch geschah. Darnit waren 
der VorstoB des AmtsschultheiBen Hollandt und seine Neukirchener Taxord
nung vom Jahre 1767 gescheitert. 
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