
Carl OUo Johann von der Malsburg 
Geheimer Rath in Kurhessen (14.8.1742 bis 17.2.1821) 

Raban van der Malsburg 

leh lVidme {liese Arbeil 01: agl: Raba" 1'0" der Ma/sbllrg, 1905- 1997. dem 
Nachfahrell VOII Carl Duo von del' Ma lsburg IIlld Wahrer seil/es Erbes. 

*** 
Carl OUO l ohann von def Malsburg d ientc als Juri st. Regierungsbeamtcr und Minister 

zwei Landgrafen von Hesse n-Kassel und de m K5nig von Westfa lcn. Er erl ebte d ie Wirrcn 
def Napoh!on-Zei l an verantwortlicher Stellc. gesta hctc d ie Ne uordnung Kurhessens O<lch 
deren Ende mi l und war maBgcblich am Entwurf einer Vc rfassung fU r Kurhessen bClcil igt. 
Er hat sich in Eschebcrg einen Musensitz geschaffen van betrachll ichcr kultu reJlcr Aus
slrahlu ng. Er isl Abbi ld seincr bewegtcn Ze it und laBt den ti efgre ifende n Wandel am Ende 
def feudal en Epoche erfahrbar wcrden. 

Jugend 

Am 14. August 1742. e inem Dienstag, wurde Carl OttO lohann van der 
Malsburg als erster Sohn van August Carl van der Malsburg und seiner Frau 
Hedwig Wilhelmine Lui se geb. von Naiting an unbekanntem Ort geboren. Der 
Vater war am 20. September 1706 zu Eseheberg, einem kleinen Ort bei 
Zierenberg in der Landgrafschaft Hessen, geboren, wurde Offizier im Dienste 
der Landgrafen Wilhelm VIII . und Friedrieh 11 . van Hessen-Kassel. Zur Zeit 
von Malsburgs Geburt war er Oberst, spHter Generallieutenant , und wird sich 
an weehselnden Standorten aufgehalten haben; Kassel, Marburg, Hanau, 
Ziegenhain, SI. Goar oder andere GarnisonssUidte kamen dafUr in Frage. 

Seine Mutter war Hedwig Wilhelmine Luise, geborene van Noiting. Sie war 
17 17 in Korbach geboren und stammte aus e iner heute ausgestorbenen 
waldeckischen Familie. Seine Mutter Hedwig starb bereit 1750, als Malsburg 
gerade acht l ahre alt war, und hinterlieB neben ihm die Kinder Friedrich 
Wilhelm Anton. 5 lahre alt , Philipp Ludwig Wilhelm. 4 l ahre alt , Henriette 
Luise Charlotte Chri stiane, 2 l ahre alt , und Raban Friedrieh Lothar. ein l ahr 
ait , der noch im selben Jahr wie seine Mutter starb. 

Die Portrats van August Carl und Hedwig sind im Eseheberger Familien· 
besi tz erhalten, zwei ganz ausgezeichnete GemaJde iibrigens. Hedwig ist im 
blauen, tief dekolletierten Kleid mit weiBem Spitzenbesatz Zll sehen, ein rotes 
Tueh urn die Schultern gelegt; eine kluge und schone Frau mit waehen Augen, 
die Augenbrauen leicht hochgezogen, den Betrachter kl ar und elwas hochmii
tig fi xierend ; das braune Haar straff gebunden und mit durchwirkten Bandern 
gesehmliekt. August Carl im Brustharn isch, die grauen, vollen Haare frei nach 
hinten zu einem Zopf gebunden, ein frohliehes und freies Gesieht mit auffa l
lend graBer Nase. Zwei kluge und sympathi sehe. lebenfrohe und selbstbewuB
le Menschen ' . 
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FUnf lahre nach dem Tod seiner ersten Frau Hedwig heiratete August Carl 
1755 Friederike Charlotte von Mardefeld. Sie gebar ihm die Kinder Christian 
Karl 1756. Carl Theodor Franz 1759 und Caroline Dorothea 1761. Die beiden 
letzteren starben noch als Kinder. 

Siebenjiihriger Krieg 

Am 29. August 1756 war der Siebenjahrige Krieg ausgebrochen. der Hessen 
furchtbar heimsuchte. Fast pausenlos durchzogen franzosische Truppen das 
Land. FUnfmal wechselte die Landeshauptstadt Kassel den Besitzer. und die 
Belagerungen durch die eigenen Truppen. wenn die Stadt sich einmal in der 
Hand der Franzosen befand. waren nicht weniger schrecklich als die Belage
rungen def Franzosen . Die Stadt wurde so furchtbar verwustet , daB sie nach 
dem Kriege weitgehend neu errichtet werden muBte und hier ihre wesentlichen 
stadtebaulichen Elemente mit dem neuen runden Konigsplatz. dem riesigen 
Friedrichsplatz und seinen klassizistischen Bauten erhieh. Vor allem wurden 
aber die Festungsanlagen beseitigt. Sie hatten der Stadt durch die Belagerun
gen mehr Schaden zugeWgt als sie ihr Schutz bieten konnten. 

August Carl war wahrend des Krieges Stadtkommandant von Marburg. das 
ebenso wie Kassel Wnfmal den Besitzer wechsehe. aber nicht ganz so schreck
lich maltratiert wurde. lahrelang hatten die Franzosen die Burg gehahen. 
wahrend die Stadt von August Carl und seinem Regiment beherrscht wurde. So 
ist anzunehmen. daB Frau und Kinder des Soldaten die kriegeri schen lahre in 
Escheberg verbrachten. Moglich. daB die spatere Liebe von Malsburg w 
Escheberg in diesen frUhen lahren ihre Wurzel fand. 

Injedem Fall war August Carl in den Kriegsjahren bis 1763 me ist von seiner 
Familie getrennt. Wahrend dieser lahre gab die katholische Stiefmutter Frie
derike die beiden ahesten Sohne Carl Otto und Friedrich Wilhelm in eine 
Klosterschule auf kurmainzer Gebiet. Es heiBt, der Vater habe nach dem Krieg 
alle MUhe gehabt, sie Uberhaupt wieder ausfindig w machen und es habe der 
Intervention des Landgrafen beim KurfUrst von Mainz bedurft, urn sie dort 
wieder auszulosen' . Nattirlich liegt die Vermutung nahe, daB die bose Stief
mutter die Soh ne der ersten Frau aus dem Weg schaffen wollte. In diesem Fall 
aber hatte man erwartet, daB sie auch den dritten Sohn entfernt hatte. Ebenso
gut kann man aber auch annehmen, daB sie die Ausbildung der halbwUchsigen 
lungen sichem und sie aus dem kriegsbedrohten Hessen in das friedlichere 
Kurmainz in Sicherheit bringen wollte. 

In Marburg 

Malsburg studierte Jura ab etwa 1755' bi s gegen 1759. Es gibt Anzeichen 
fUr ausgedehnte Auslandsrei sen nach Frankreich und Italien. die sich mogli
cherwei se hier e inordnen lieBen. Am 26. Februar 1762 wurde er wm Assessor 
sille volo beim Regierungsprasidenten Gabriel Otto von der Malsburg in 
Marburg berufen . Gabriel Otto war sein Onkel. der altere Bruder seines Vaters, 
Stammherr der Linie Mal sburg4

. Malsburg war al so Regierungsbeamter und 
zugleich Richter geworden. wnachst ohne Stimmrecht im Gericht - und oh ne 
Gehah. Der Landgraf vermerkte in der Bestallungsurkunde, daB wir ihn bey 
UlI.\"erer Regierrmg Zlt Marburg dergestalt beSlellel haben, daJ3 Er Zll denen 
Regierungsgeschii/rell filiI zugezogen llnd bey vorfallendell Expeditionen 
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wiirklich gebrauc/II werden und Hand mit anlegen soli' . Diese Verbindung von 
zwei heute strikt getrennten Aufgaben mag zunlichst tiberraschen, war aber bis 
zu den Napoleonischen Reformen durchaus tiblich. Malsburg selbst arbeitete 
ein halbes Jahrhundert spater bei der Formulierung einer ersten hessischen 
Verfassung daran, Justiz und Verwaltung zu trennen. 

Seine spliter steile Karriere als Regierungsbeamter begann durchaus zlih -
oder solide, wie man will. Eine besondere Begtinstigung durch den einfluBrei
chen Vater und den ebenso mlichtigen Onkel jedenfall s ist nicht zu erkennen . 
Erst 1766 wurde er Assessor mit Stimmrecht im Gericht. 1771 wurde er Justiz
Rath, immer noch in Marburg. 

Prinzenerzieher in Philippsthal 

1770 wurde Mal sburg Erzieher des Prinzen earl von Hessen-Philippsthal. 
Dieser war am 6. November 1757 in Zutphen geboren. Die Aufgabe des 
Erziehers umfaBte die Leitung des kleinen personlichen Hofstaates des Prinzen 
und die Ftirsorge fUr Unterricht und prinzliche Ausbildung. Das reichte vom 
Unterricht in Geschichte, Latein, Franzosisch, Mathematik und Militlirwesen 
bis zu den Ubungen im Reiten, Tanzen und Zeichnen. Hierftir wurden Lehrer 
eingestellt. Nattirlich gehorte auch die Kenntni s der hofi schen Etikette zum 
Rtistzeug e ines Prinzen. Def Erzieher oder GOllvernew; wie er meist genannt 
wurde, hatte damit eine wichtige Vertrauensstellung fUr die Eltern des Prinzen, 
da er maBgeblich auf die Urteilsbildung des Prinzen EinfluB nahm. 

Da der Prinz 1772 bereits 15 Jahre alt war, muB Mal sburg Vorganger in 
dieser Aufgabe gehabt haben. Sie dauerte auch nicht lange an, da Prinz earl 
bald darauf in holllindischen und schon 1774 in preuBischen Militardienst 
ging. Am 2. Januar 1793 starb er in Frankfurt an den Wunden, die er sich als 
hessischer Oberst bei der Ersttirmung der von fran zosischen Truppen besetzten 
Stadt einen Monat vorher zugezogen hatte. 

Landrat zu Escheberg 

Einen neuen Platz in der Staatsverwaltung fand Malsburg 1775 durch eine 
grundlegende Reform der Behorden, die Landgraf Friedrich 11. 1760 eingelei
tet, aber im wesentlichen erst 1773 in die Tat umgesetzt hat. Vorbild war das 
PreuBen des verehrten Namensveners Friedrich 11. Neben der Umstellung von 
Regierung und Zentralverwaltung, die erst spater fUr Malsburg bedeutsam 
werden wird. wurde hier die Einrichtung einer Mittelinstanz wichtig, die auf 
dem Lande das neue Amt des Landrats entstehen lieB. Der Landrat wurde vom 
Landgrafen fUr das Gebiet e ines der fUnf Strome eingesetzt (Diemel, Fulda, 
Werra, Lahn und Schwalm), in die das Land bei der Schaffung der Stroms
deputierten als Sprecher der Ritterschaft 1655 eingeteilt worden war. Wahrend 
die Stromsdeputierten Vertrauensleute des Adels waren und dessen Stimm
recht beim Landtag austibten. kam dem Landrat eine Mittlerposition zw ischen 
Adel und Landgraf zu , die wohl einiges diplomati sches Geschick erforderte. 
Oef Landrat war ntirnlich einerseits landgrtiflicher Seamter, andererseits wurde 
er auf Vorschlag der Ritterschaft des Stromsbezirks emannt, die dem Landgra
fen zwei Personen ihres Vertrauens vorschlagen durfte. Er muBte einerseits der 
Ritterschaft angehoren, andererseits die juri stische Qualifikation besitzen. Der 
kleinste Landkreis umfaBte 44, der groBte 127 Dorfer. 
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Eigentlich hatte der Landtag von 1774 die Einrichtung von 10 Landratsam
tern bewilligt, aber die Neuordnung der Gebiete nach preuBischem Vorbild, 
das heiBt die Aufgabe der alten Stromsbezirke, scheiterte am Widerstand des 
Adels, so daB es bei den flinf alten Bezirken blieb. Der Landrat des 
Diemel stroms war zustandig flir die Amter Zierenberg, Wolfhagen, die Vogtey 
Hasungen, das Kirchspiel Wei ssenstein und das Amt Bauna. Seine Aufgaben 
lagen in der Aufsicht Uber das Steuer- und Kontributionswesen, die Polizei, die 
Einquartierungen, die Forderung der Landwirtschaft, die Besetzung der Ge
meindetimter und verwandte Aufgaben. Sein Gehalt war mit 1000 Talern 
jahrlich Uberraschend hoch6

. 

Durch Verordnungen ~es Landgrafen vom 23. August 1774 und vom 23. 
Januar 1775 wurden die Amter der Landrate eingerichtet. Noch im Jahr 1775 
wurde Malsburg vom Landgrafen zum ersten Landrat beim Diemelstrome mil 
Sitz in Escheberg ernannt. Man hat sich diese neue Einrichtung durchaus 
bescheiden vorzustellen. Der Landrat wird nicht mehr als einen Amtmann und 
einen Schreiber zu seiner Verfligung gehabt haben. Das neue Landratsamt, 
wohl im ErdgeschoB des Escheberger Herrenhauses gelegen, dUrfle aus zwei 
Stuben bestanden haben. 

Hierher geh6rt auch die Erinnerung, daB Malsburg der Gerichtsherr des von 
der Malsburgschen Gerichtsbezirks war, der die Orte Breuna, R6hda, Ober
und Niederelsungen, Ober- und Niederlistingen, Ersen, Herlinghausen, Wette
singen, Oedinghausen, Malsburg, Hohenborn, Escheberg und Elmarshausen 
umfaBte. Amtmann war 1795 Joh. Christoph Kornemann in Breuna. Die 
adelige Gerichtsbarkeit wurde durch die Verfassung des K6nigsreichs West
falen am 7. Dezember 1807 abgeschafft, aber nach deren Beseitigung vom 
Kurflirsten nicht wiederhergestellt. 

Gouverneur des Prinzen in Hanau 

Landrat blieb der junge Jurist bis Ende 1780' . Am 8. Januar 1781 erhielt er 
eine ehrenvolle Aufgabe in der Grafschaft Hanau. Er wurde dort ZUIn Gouver
neur des Prinzen Friedrich berufen. Friedrich war am 8. August 1772 in Hanau 
als drittes Kind und altester Sohn von Erbprinz Wilhelm geboren worden. 
Erbprinz Wilhelm war als altester Sohn von Landgraf Friedrich 11. dazu 
bestimmt, selbst e inmal Landgrafzu werden, was 1785 auch geschah. Folglich 
ware der kleine Friedrich Nachfolger seines Vaters in der Grafschaft Hanau 
wie auch im Kasseler ResidenzschloB geworden. Malsburg Ubernahm damit 
erneut die ihm schon vertraute Aufgabe des Prinzenerziehers, wenn auch jelzt 
fUr einen kiinftigen regierenden Ftirsten. 

Die Grafschaft Hanau, nahe Frankfurt gelegen, war seit 1736 durch Erbfol
ge in den Besitz der Landgrafen von Hessen-Kassel gelangt, jedoch zunachst 
bis 1821 souveran geblieben mit eigener Regierung' . Man hatte vermutet, daB 
die Grafschaft Hanau sich also im Besitz des regierenden Landgrafen von 
Hessen-Kassel befinden sollte. Doch hane Landgraf Wilhelm Vlll. sie unter 
Umgehung seines Sohnes Friedrich 11. Uber eine Regentschaft seiner Schwie
gertochter Marie von Englan~ direkt an seinen Enkel Wilhelm (IX .) gegeben. 
Den Grund hierzu gab der Ubertritt von Erbprinz Friedrich, dem spateren 
Landgrafen Friedrich 11. , im Januar 1749 zum katholischen Glauben. AIs dies 
bekannt wurde, sicherte Landgraf Wilhelm VIII. mit der Assekurationsakte 

108 



Luise 
von der Malsburg 

Das Gemalde Wilhelm Bt>ltners 
enlsland urn 1800. 

Carl Otto Johann 
von der Malsburg 

(1742-1821) 
Das Gemalde eines unbekannt gebJiebenen 

Pariser Malers entstand urn 1803- 1806. 



Escheberg, VOtn Marenzenberg au s gesehen. Guache von Johann Heinrich Bleuler, 1821122. 

Escheberg - der Obeli,>"- rur Loui'>e von der Malsburg. 
1803 odcr wenig spater errichtet. 

I!!I 1 •• 1 Ii!I 
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Da\ Herrenhaus von Escheberg heute. 153 [ erric 
1789 umgebaut. 



vom 29. Oktober 1754 dem Land den evangelischen Glauben, schrankle die 
ki.inftigen Souveranitatsrechte seines Sohnes Friedrich massiv ein und nahm 
ihm die Erbfolge seiner re ichen Grafschafl Hanau zugunslen seines Enkels 
Wilhelm . 

Ab 1764 halle die Regierung der Grafschafl Hanau also Erbprinz Wilhelm 
von Hessen-Kassel inne, der Spalere Landgraf Wilhelm IX. und Kurfiirsl 
Wilhelm I. Seine RegeJ1lschafl g ill in der Geschichle der Sladl als die ,.gUldene 
Zeil", Fur Malsburg wurde er zur zentralen Gestalt seiner beruflichcn Karriere. 

Wilhelm war ein em sler und sparsamer, Spaler fasl geiziger Charakler. Er 
haBle alles Franzosische. Seine Leidenschafl gall dem Mililar und dem Bauen, 
insbesondere dem SlraBenbau. Von der hohen BedeulUng seines Amles war er 
vor a llem Spaler als Landgraf sehr durchdrungen. Wilhelm lieble das Hanauer 
Land; er hane jeden Winke l zu Pferde bereisl und kannle alle Beamlen. 

Das Sliidlchen Hanau, an der MUndung der Kinzig in den Main gelegen, 
hane mil sei nen 11.000 Einwohnem stels im Schanen der benachbarten freien 
Reichssladl Frankfurt gelegen, in wirlschafllicher und politischer Hinsicht 
oh ne besondere BedeulUng. hane dann aber ei nen starken Aufschwung durch 
den Z uzug reformierter Flamen und Wallonen genom men. fUr die 1597 die 
befestigle Neustadl gegrUndel wurde. Induslrie und Handel profi lierten durch 
e ine kunslfertige Texlilproduklion ebenso wie durch das noch heute wichti ge 
Edelmetall gewerbe und ab 166 1 auch die FayencemanufaklUr. Eingeklelllllll in 
der AlIsladl lag das altertlimliche SchloB. Ab 1701 hane der letzle Hanauer 
Graf Philipp Reinhard sich an den Ufem des Mains bei Kesselstadt e ine 
slanliche Sommerresidenz errichlel und sie Philippsruhe genann!. 

Am 12. Oklober 1764 war Erbprinz Wilhelm aus Kopenhagen mil seiner 
gerade fri sch angetrauten, elwas zickigen 17 Jahre alten Galtin Wilhelmine 
Caroline von Danemark in Hanau eingelroffen und halle in SchloB Philipps
ruhe Logi s bezogen. Am folgenden Tag erschien eine gedruckte Proklarnation, 
in der der Erbprinz seiner Mutter Landgrafin Marie fUr die wegen Unse rer 
fortdauernden Ablvesellheil Cll{l Unser bin/idle." Ersuchen glonviirdig Jortge
Fillrten Vormundschaftsregierung seinen Dank aussprach und verklindcle, daB 
er die Regierung der Grafschafl Hanau nunmchr se lbsl in die Hand nehmen 
werde. Die Wahrheit war etwas anders: Schon 1761 war Wilhelm 18 Jahre all 
geworden und hane naeh Reichsverfassung und hessischem Hausgeselz die 
Herrschafl selbst Ubernehmen mUssen. Und er wollte das auch. Die Muner 
fand das aber unpassend und war auch drei Jahrc spaler nur mit Mi.ihc zum 
Verzichl auf die Regenlschafl zu bewegen gewesen. Jelzl, nach dcm Ei nzug 
auch der Gattin des Sohnes, konnte sie sich ni cht mehr Wnger gegen ihren Sohn 
durchselzen und gab endlich nach. 

Wi Ihelm hatte nati.iriich keine Ahnung van Hanauer Regierungsdingen. Und 
nur zwei seiner vier Mitglieder des Geheimen Rats hatlen iangere Berufserfah
rung: der Vizekanzler Wilhelm Friedrich Hombergk zu Vach und der 
RenlkammerdireklOr Johann Maximilian von GUnderode'. Bald darauf Uber
nahm Carl Friedrich von Berlepsch dessen Ro llc lInd den Vorsilz im Gehe imen 
Ra!. Das jUngsle Milglied des Rals war Gonlob von der Malsburg. langjahriger 
Begieiter des Erbprinzen seit dessen Studienzeit in GbtlingenlU

. 

Wilhelm hane wie gesagl vor allem zwei Lcidenschaflen: das Mililar und 
das Bauen. Das kleine Hanau bot seinen militUrischen Leidenschaften, die von 
der !lach wie vor dominierenden Landgrafin scharf abgeJehnt wurden. wenig 
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Spielraum; eine Miliz wurde wiederbelebt, ein Bataillan gegrundet - und das 
war es dann auch schon. Der Baufreude gab er vor allem beim StraBenbau 
nach. Die Chausseen des Landes waren. wie liberall sonst auch, bi sher in 
grauenhaftem Zustand. Das anderte er griindlich und segensreich. 

Mal sburg libernahm also den kleinen Horstaat des Erbprinzen Friedrich. 
eine Aufgabe, die Landgraf Wilhelm in einem Schreiben vom 20. Miirz 1781 
an Malsburg le plus inreres.mnt pOllr moi et foule la Patrie nannte ll

. In seinen 
Memoiren begrlindete er die Auswahl von Malsburg mit dem Satz: Sein 
Auj3eres, seine SanftmuI und allJgekliirte Bi/dung sprachen Zll seinen GUIl

sren". Eingefadelt hatte die Berufung der Vetter Gottlob von der Mal sburg, 
Geheimer Rat beim Landgrafen und dessen alter Studienfreund aus Gottinger 
Tagen, der bereits im Dezember 1779 bei Mal sburg nachgefragt hatte, ob er 
denn auf Dauer als Landrat in Escheberg versauern walle und ob er sich einer 
Berufung als Prinzenerzieher. wenn sie denn erfolgen wurde, verschlieBe.l 
konnte. 

Der Prinz, auf dessen Geburt man lange hatten warten mussen. war das 
ganze Gllick seiner Eltern. An Mal sburg schrieb der Vater im Januar 1781: Der 
Allmdchrige erhore die Gebefe eines Voters, der seine Kinder anbetet, und 
eines Souverdns, der seine Untertanen liebt, dann wird Friedrich das Ziel 
meiller Wiinsche erreichen und ich werde alle meine Sorgenleichfer tragen i3 . 

Urn die Sicherung der Erbfolge waren die hessischen Landgrafen immer liber 
alle MaBen besorgt. Nicht ganz ohne Grund: Landgraf Karl - richtiger: seine 
arme Frau Marie Amalie von Kurland - bekam 17 Kinder. Und doch konnten 
sie sich nur uber einen e inzigen mannlichen Enkel freuen '4 ! 

Erbprinz Friedrich also wurde umhegt und umsorgt. Mit acht Jahren wurde 
ihm Malsburg, damals 30 lahre alt, zum GOflverneur bestimmt. IIll Winter 
residierte man im alten StadtschloB, am Rande der Altstadt in die Festungs
werke eingebaut, die Wilhelm indessen wenige Jahre Zllvor abbrechen lieB 
zugunsten eines Gartens. Im Sommer wurde die Residenz nach Philippsruhe 
vor die Tore der Stadt verlegt. 

Als sich Wilhelm im Februar 1783 endlich wieder mit se inem Vater Land
graf Friedrich 11. in Kassel versohnte - zwischen ihnen hatte mehr noch die 
jungst verstorbene Landgrafin als die Konfession gestanden - , da wurde deT 
kleine Enkel Friedrich vom GroBvater sehr verwohnt und mit der Wlirde eines 
Generalmajors und Regimentschefs beschenkt. Als der noch nicht Zwolfjahri
ge am 14. Mai 1784 dem Landgrafen zum ersten Mal sein Regiment in Parade 
vorflihren durfte, da strahlten GroBvater, Vater und Sohn. Und der militiiri sch 
wenig interessierte GOllvemellr Malsburg dlirfte in sgeheim den Kopf geschlit
telt haben uber solche kostspieligen Amusements. 

Ganz andere Spielereien sind von ihm selbst libermittelt. Am 5. Juni 1783 
war in Annonay der erste groBe HeiBluftballon der Brlider Montgolfier in den 
Himmel gestiegen; zuntichst noch unbemannt. Der erste bemannte Ballonflug 
folgte aber schon am 15. Oktober in Paris. Alle Welt war fasziniert und 
begeistert: Der Traum vom Fliegen war erflillt! Sofort gingen Malsburg und 
sein kleiner Schlitzling ans Werk und machten die Sache nach. Der bedeutende 
Naturwissenschaftler Georg Forster. Professor am Collegium Carolinum in 
Kassel wird ihnen dabei das notige Wi ssen vermittelt haben. Den ersten 
HeiBluftballon lieB man in Wilhelmsbad bei Hanau steigen: er entfernte sieh in 
strahlenden Himmel und verschwand auf Nimmerwiedersehn. Ein zweiter 
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slieg am 26. Mai 1784 vor SchloB WeiBenslein (heule Wilhelmshohe) auf und 
wurde am nachslen Tag bei Minden aufgefunden. Ein herrliches Vergnugen " . 

Doeh die vergnugliehen Zeilen in Hanau. zulelzl auch mil ausgedehnlen 
Reisen nach Kassel, gingen ihrem Ende zu. Bei einem Schauspiele ZUIn 

Geburtslag se iner MUller am 10. Juli 1784 spie lle der kleine Prinz noch einen 
Apollo. der alle enlzuckle. Achl Tage spaler wurde er pl01Zlich krank und slarb 
am 20. Juli 1784. nur 24 Slunden Spaler. 

Die Ellern waren unlrosllich. vor allem der Valer. der den plolzlichen Tod 
seines Hoffnungslragers als Slrafe GOlles fUr seine fortgeselzlen Ehebruehe 
ansah. Am Grab des kleinen Friedrich gelobte er seiner Frau Besserung und sic 
reiehlen sieh unler Tranen wieder die Hand . 

Erbfolger wurde der zweile Sohn Wilhelm. Er war am 28. Juli 1777 in 
Hanau geboren und gerade sieben Jahre all geworden. Als Wilhelm 11. wurde er 
im Jahre 182 1 Kurfilrst. 

Malsburg wurde zum Hofmeisler auch des neuen Erbprinzen beslelll . 

Luise Ledderhose 

In Hanau wohnle zuvor auch Chri slian Bernhard Ledderhose. Er war 1725 
als Sohn des Pfarrers Johann Heinrich Ledderhose zu Hersfeld geboren, slu
diene Theologie. wurde 111[01'11/(/10 1' (Hauslehrer) del' Sohne van Obervorsleher 
Friedrich Anion van der Mal sburg" , dann Hofmeisler und Hofprediger des 
Grafen von Willgenslein, ab 3. Marz 1757 Infarll/lIlar der drei hessischen 
Prinzen Wilhelm , Carl und Friedrich in Kopenhagen. reisle mil den Prinzen 
Wilhelm und Carl 1762- 63 nach Holland. Ging im Januar 1763 im Auftrag der 
Landgrafin Marie nach England. um dart Wohlfahrtseinriehlungen, Sehulen 
und Wai senhauser fUr Hanau zu studieren . Er heiratete in Hanau Catharina 
Eli sabelh Wolfan(h), nach Ansiehl von Landgrafin Marie das hiibsehesle 
Miidchen de.\" Lafldes 17 . In Hanau wurde er als Direktor des Konsistoriums 
oberster Hen libel" die kirchlichen Verwaltungsangelegenheiten des Landes. 
Am 2. September 1780 war er in Hanau geslorben, ein halbes Jahr vor 
Malsburgs Ankunft. 

Seine Tochter Luise war 1766 geboren. in Hanall aufgewachsen. gebildet. 
eine gute Sangerin, eine kluge und sehone Frau . Das groBle aller Familienbild
nisse im Mittelsaal der Orangerie ZlI Escheberg zeigt sie im eleganten Empire
kleid an einer Urne stehend, eine schlanke, fragile Erscheinllng. Es heiBt, die 
beiden hanen sieh sehr geliebt " . 

Sie hatten niehl das Glliek. ihre Liebe in der Naehkommensehafl dauerhafl 
fortzufUhren. 1788 heiralelen sie. als Malsburg Hanau sehon wieder verlassen 
halle. Lui se war 23 Jahre alt. Carl Otto mil 46 Jahren gerade doppeJt so all. 
Eine Toehter wurde im Augusl 1790 geboren. Marie Charlolle Caroline: sie 
slarb bereits im fruhen Aller von 13 Jahren 1803 wahrend seineI' Gesandlschaft 
in Paris. Weilere Kinder hat die Ehe niehl hcrvorgebracht. Sehon 1803 ist Lui se 
mit 38 Jahren in Kassel geslorben. Da sie i111 Zuge aufklareri seher Ideen die 
Kirehe verlassen halle. leglc ihr der unglliek liehe Mann im Wald oberhalb von 
Eseheberg einen umfriedelen Bezirk als ei nsamen Ruheplatz an. In dessen 
Mine sleln noeh heule der Obelisk. der an die Iraurige und zugleich schone 
Liebe der beiden erinnert '<} . 
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In del' strengen Hierarchie des absolutisti schen Staats, die aus acht Klassen 
bestand, war Malsburg vom Assessor sine voID in der achten Klasse des 
Protokolls bis zum Geheimen Rath in die zweite Klasse aufgerlickt. Seine 
herausgehobene gesellschaftliche Stellung, aber auch sein waches Bildungsin
teresse dokumentierten sich jetzt durch die Mitgliedschaft in der jlingst ge
griindeten Societe des Alltiquites ab 1780, einige Jahre spater Gesell schaft der 
Alterthiimer genannt, in der neben dem Landgrafen und den Regierungs
mitgliedern von Wittorf. von Schlieffen , von Wakenitz und von Boyneburgh 
auch der Geheime Rath von Go/he aus Weimat; Voltaire aus Paris und Chri
stoph Martin Wieland Mitglieder waren . Ab 178 1 gehorte er zeitweise auch der 
zweiten wi ssenschaftlich-kuhurellen Gesellschaft , der Gesellschaft des Acker
baus und del' Kiinste, an. 

Hofmeister des Erbprinzen 

Am 31. Oktober 1785 starb Landgraf Friedrich 11 .; beim Mittagessen hatte 
ihn der Schlag getroffen. Ihm folgte sein Sohn Wilhelm, bis dahin regierender 
Graf van Hanau. al s Landgraf Wilhelm IX. nach. Er nahm Carl Otto van der 
Malsburg aus Hanau mit nach Kassel und libertrug ihm im November 1785 
ei ne der vertrauensvollsten Positionen am landgrafiichen Hof, die Aufgabe des 
Hofmeisters und damit des Chefs des Hofstaats SI: Dun·hl. des Herrn Erbprill
zen. Es war die Fortsetzung seiner Aufgabe als Gouvcmeur des Prinzen in 
Hanau . Erbprinz Wilhelm , viertes Kind und einziger liberlebender Sohn des 
neuen Landgrafen , war gerade 8 Jahre alt geworden, wurde eilends zum Oberst 
und Chef eines Infanterie-Regiments ernannt und erhieh eine entzlickende 
blaue Uniform. 1821 folgte er seinem Vater als Landgraf und Kurflirst nach. 
Als Kurflirst Wilhelm 11. fand ihn die Ritterschaft weit weniger entziickend. 

Am 28. Oktober 1788 wurde Malsburg zum DireklOr des Kriegs-Zahlamtes 
bestellt. Aber noch bi s zum 8. Mai 1789 hat er daneben die Aufgabe des 
Hofmeisters beibehahen. 

Die ehrenhafte Rolle eines Hofmeisters hat Mal sburg also nicht ausgelastet. 
aber sie war van groBer Bedeutung flir den Fortbestand des Hauses Hessen, 
denn sie umfaBte die Erziehung des Erbprinzen und das war in diesen lahren 
des beginnenden Umsturzes der ahen Regi mes mehr denn je. Der kleine 
Hofstaat, den Malsburg leitete, demonstriert die Denkungsweise seines neuen 
Herrn : Er bestand aus acht Personen: neben Malsburg als Hofmeister und 
Erziehcr des Prinzen einem Informator, einem Franzosischlehrer, einem Mu
siklehrer, einem Zeichenlehrer, einem Schreibmeister. einem Tanzmeisler und 
zwei Laquayen, ein auBerst sparsamer Hofstaat mil klarem Akzent auf einer 
ausgezeichneten Bildung. 

Es gi ng auch anders: Als 1789 Carl Ludwig Freiherr van Dornberg seine 
Nachfolge libernahm, schaffte er die Lehrer ab und stellte statt dessen einen 
Mundkoch ein. Drei lahre spater war der Haushalt des Prinzen auf die drei
fache GroBe angewachsen2() . 

Eine freund schaftliche Beziehung zum Kurprinzen und spateren Kurflirsten 
Wilhelm 11. blieb liber die Jahre hin bestehen. Noch im Juli 1819 besuchte der 
Kurprinz den alten Mann in Escheberg, wie eine Eintragung im Gastebuch des 
Hauses belegt. 
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Escheberg 

Die Tatigkeit als Hofm eister des Erbprinzen in Kassel halle Malsburg ab 
1784 die Ge legenheit gegeben, sich wieder verstarkt Escheberg zuzuwenden, 
das ihm bereits in seiner Kindheit und wahrend sei ner Amtszeit als Landrat 
vertraul geworden war. 

Escheberg ist ein kleiner On , damals wie heute aus dem 153 1 errichteten 
Herrenhaus und einem benachban en Gutshof bestehend, idyllisch in einem 
stillen Talgrund gelegen. Oer On ist seit dem 11 . lh. verbtirgt, doch wohnte die 
Familie zuvor auf der nahe gelegenen Stammburg, die der Sage nach 772 von 
Karl dem GroBen fUr se inen Ritter Otto von der Malsburg als Grenzpunkt 
gegen die Sachsen bestimmt worden war. 

Hessen war zwar bertihmt als Pfla llzschu/e guter So/daten, wie der osterrei
chische Gesandte Graf Lehrbach es 1785 bezeichnete. Und in den Kriegen 
dieser Zeit haben die hessischen Soldaten in der Tat eine wesentlich bessere 
Figur abgegeben als die legendiiren preuBischen Truppen. Lehrbach bezeich
nele cs aber auch als cinen "iellt {e ieht abzuwQschendell Fleck ller Regierullg 
dieses Herm - er me inte den Landgrafen Friedrich II. - , daB er nicills zur 
Aushiilfe des Landmalll'ls leis /et, welcher ullter dem Drllck ullerscl1 willglicher 
Abgaben seu/zet. Tatsachlich waren die Kosten der luxuriosen Hofh altung des 
Landgrafen Friedrich e in erhebliches Proble m nicht nur fUr die Bauern . 

Was den Bauer drUckte, das beschwene auch den Adel: Die winschaftlichen 
Verhtiltnisse der Landwinschaft waren am Ende des 18. lh. miserabel. Oer 
Gutsbesitz in Escheberg drohte wegen Uberschuldung in Konkurs zu gehen. Oer 
Gutsbetrieb war verpachtet. Oer Besitz lag Mitte des 18. lh. gemeinschaftlich bei 
den BrUdern bzw. Vettern Friedrich AnIOn, Gabriel 0 110, August Carl , Curth 
Hilmar und Heinrich Ferdinand von der Malsburg, die den Konkurs nur durch 
Verkaufund Verpfandung von Teilen des Besitzes abwendeten. So verkauften sie 
zum Beispiel 1755 den Wald am Langenberg bei Westuffeln an die Stadt 
Grebenstein2l

. Ein end loser Rechtsstreit zwischen dem in Niederelsungen woh
nenden Obersten Cunh Hilmar und den Cousins tiber den Besitz und seine 
Nutzung 109 si ch von 1755 bis 1769 durch die Instanzen, endete fU r alle Seiten 
unbefriedigend und halle den Familienfrieden grUndlich beschadigt". 
.. In dieser Lage loste Malsburg 1784 zunlichst Niederelsungen und 
Odinghausen aus hessischem Pfandbesitz aus. Am 24. April 1786 erwarb er 
von Kloster Stommeln den ehemaligen Besi tz in Ehringen zurUck . 1789 ging 
er daran, die Besitzverhaltnisse unter seinen Brudem und Vettem zu klarcn und 
nach den l ahrzehnten strittiger A useinandersetzungen ein vernehmlich zu (rcn
nen. AlIgemein war es im hessischen Adel ti blich, daB die mlinnlichen Kinder 
zu gleichen Teilen erbten. Oas fUhrte oft w m Ruin der Besitzu ngen. l edoch 
beharrten die Sohne zah aur diesem Recht. nicht nur wegen des winschaft 
lichen Vorteil s des dadurch von Mal zu Mal geringer werdenden Erbtei ls. 
sondern vor allem we il d ie Nutzung der Rechte aus de m Sti ft Kaufungen -
Sozial fUrsorge im Alter und Aussteuer fUr die Tochter - allein den Herren mit 
Grundbesitz vorbehalten war. So sorgte die im Grunde segensreiche Einrich
lung des Sti ftes fUr manche wirtschaftliche Katastrophe durch eine Erbteilung. 
die ansonsten vielleicht vermeidbar gewesen wUre. Die Tochter wurden in der 
Regel durch Unterhalt bis zur EheschlieBung und dann eine mliBige Bargeld
zahlung abgefunden. 
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Auch in Escheberg war die Erbschaftsregelung ein heiBes Thema. Malsburg 
halte immerhin dre i jUngere Briider aus den beiden Ehen seines Vaters und 
viele Vettern. Es gelang ihmjedach, ihnen die finan zielle Lage sa erschreckend 
zu schildern, daB die Brlider freiwilli g mit Familienvertrag vam 30. Mai 1789 
auf ihr Erbteil verzichteten und daflir die Zusage einer lebenslangen Rente 
van 120 Talern van Malsburg erhielten , ein wirklich nicht sehr lippiger Aus
gleichD. 

Tatsachlich hatten allein die vier Mal sburgschen Besitzungen Escheberg, 
Elmarshausen, Malsburg und Niederelsungen in den 70er Jahren des 18. Jh. 
einen Schatzwert van zusammen 61.000 Talern und waren mit 103.000 Talern 
Schulden belastet. Auch wenn man berlicksichtigt, daB der Schatzwert mit 
RUcksicht auf die Steuerbelastungen in def RegeJ zu niedrig angesetzt war, 
bedeutete das doch eine gewisse wirtschaftliche Grenze24

. 

Mal sburg stellte mit Akribie ein Verzeichnis def Einnahmen auf, tricb die 
betrachtlichen AuBenstande ein, flihrte zahlreiche Prozesse gegen Gemeinden, 
Kltister, Pfarrer, Mliller, Handwerker und andere, var allem in den Jahren 1785 
bi s 1807, oft liber Zahlungsverpflichtungen , die liber die Jahre hin llingst in 
Vergessenheit geraten waren. Das Staatarchiv Marburg bewahrt die Akten van 
allein 55 Prozessen in diesen lahren auf5. 

Ab 1790 ging er dazu liber. Grundstlicke und Gebaude in der Umgebung 
aufzukaufen. In den Jahren 1790-95 und 1800-16 wurde zum Beispiel nach 
und nach der Kitzhagen slidlich van Escheberg van Bauern der Umgebung 
erworben. Sicher hat er hierzu auch sein nicht unbetrachtliches Einkommen als 
Regierungsbeamter eingesetzt. Dach muB die Behauptung, daB Escheberg 
unmittelbar vor dem Ruin gestanden habe, angesichts dieser beachtlichen 
Investitionen dach in einem et was anderen Licht gesehen werden. Malsburg 
war wahl ein Schlitzohr. 

Die Elmarshauser behaupten das nach heute: Mal sburg halte namlich auch 
die Erbauseinandersetzungen der Mal sburger Linien geregelt. Das bedeutete 
die Besitztrennung van der Malsburg-Malsburger Linie und die Klarung der 
Besitzverhtiltni sse van Niederelsungen. das bi s data zwischen den Linien 
Elmarshausen und Escheberg stand und jetzt ganz an Escheberg ging. Zur 
Auszahlung def mit Professor Michaeli verheirateten Schwester wurde den 
Elmarshausern das Michaeli sche Wittum ausgesetzt, fUr das Escheberg jahr
lich eine Rente an Elmarshausen zu zahlen hatte. Nach den Geldentwertungen 
des 20. Jh. waren das freilich zuletzt nur nach 135 DM im Jahr, so daB Harald 
EIsner van Gronow, Besitzer van Elmarshausen, in den 60er Jahren des 20. J11. 
schlieBlich der Abltisung zustimmte" . Ein spater SchluBstrich unter schlaue 
Erbvertrage, mit denen Malsburg affenbar den Aufstieg van Escheberg unter 
seiner He rrschaft ersl ermoglichl halle. 

Umbau des Herrenhauses 

Unmittelbar nach dieser geschickten Aktian ging Malsburg ab etwa 1789 an 
die Verschonerung von Escheberg, das s ich in etwas verwahrlostem Zustand 
befunden haben muB. 

Das Herrenhaus zu Escheberg war 1531 neu errichtet warden. Ob ein 
Va rgangerbau an dieser SteJle gestanden hatte, is! ungewiB. Im hohen Mittelal
ter jedenfalls war der Mittelpunkt des Ortes nicht hier, sandern etwa 300 Meter 
weiler unten im Tal , etwa da, wo heute das Lettausche Haus und die alte 
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Oberforslerei slehen. Dort lag der alle Ort Escheberg, der 101 8 erslmals 
genannl wurde, vom 10. bis elwa zuol 13. JhH . Moglich. daB im 13. Jh ., der 
groBen Zeil befesligler Sleinbaulen, ein ersler Bau am Pl alze des heuligen 
Herrenhauses entslanden ware. Doch das iSI ungewi B. 

153 1 wurde ein drei- oder viergeschossiger Bau mil vorkragenden 
Fachwerkgeschossen auf eineOl kleinen Vorsprung liber dem Talgrund errich
let. Ocr Bau war von einem Wassergraben umgeben. Sptitestens 1752 wurde 
dieser zugeschuttet und im Sliden ein u-fOrmiger zweigeschossiger unterkel
lerter Anbau errichtet. Vermutlich in dieser 8 auphase wurde auch eine zweite 
AuBenmauer bis zu m 3. ObergeschoB aufgezogen, die das Fachwerk der 
unteren Geschosse hinter sich verbarg . Bauherr war General August Carl von 
der Malsburg, der Marburger Sladlkommandanl und Valer von Malsburg. 
Dieser Anbau dienle vor allem dalO , in seinem OSlnligel einen Saal aufzuneh
men, der liber zwei Geschosse ging. Es heiBI, dieser Saal sei ursprlinglich al s 
FeSlsaa l konzipiert warden. 

1789 erfo lgle ei n weilerer Umbau. In die Haupl fassade wurden zusalzliche 
Fensler eingeselzl und zwar so, daB aus bisher flinf unregelmaBigen Achsen 
jelzl sieben in gleichOliiBiger Abfolge wurden. Dorl wo die Innenraum
disposilion dies nichl zu lieB. wurden Blendfensler aufgeselzt. Das Hauplportal 
erhi elt eine Rahmung aus luski schen Pi laslern mil einem Dreiecksgiebel. Dem 
Dach wurden auf alien Seilen dreieckige Giebel als Walm aufgeselzt. Der 
Giebel zur nach Norden gelegenen Hauplfassade wurde mil e iner guBeisernen 
Urne geschmlickl, an den beiden Fassaden nach Weslen und OSlen wurden 
gufie iserne Sterne aufgesetzt28. In der Mine des Daches wurde ein ncuer 
Dachreiler mil einer Glocke angebracht. Die Glocke konnle vom ErdgeschoB 
aus mittels ei nes langen Seiles bedienl werden, das durch e inen Schachl nach 
unlen fUhrte. Mil Hil fe dieser Glocke wurde zu den Mahlzeilen geru fe n. Auf 
dem Dachreiler zeigle ei ne Wetterfahne die Jahreszahl 1789" . 

Kunsthi storisch wichtigster Teil di eses Umbaus ist die Ausstattung der 
Hauskapelle im Jahr 179 1, die im Saal des Anbaus ihren Pl alz fand. Zwar sag I 
die Familientradition, daB M alsburg aus der Kirche ausgetreten gewesen se i 
und sich hier einen Feslsaal errichlel habe. doch iSI sehr zweifelhafl , ob dem 
wirklich so war. In nachsler Umgebung des streng gliillbigen FUrslen hiitte der 
Auslritt aus der Kirche sic her zu Problemen gefUhrt . Auch fU r seine Aufgabe 
als Palronalsherr des Kirchspiels Breuna kann man sich das nichl rechl vorslel
len. Zwar fi nden sich alle maBgeblichen Werke der Aufkl iirung in seiner 
Bibliolhek. doch bedeulel das nichl mehr als ein reges Inleresse an den geisli 
gen Dingen seiner Zeit. Wie auch immer: seine politische Haltung in der 
Regierung unler Wilhelm wie auch insbesondere seine Slellung in der 
Verfass ungsdebaue von 18 15/16 (s. unlen) zeigen ihn eher als bedachlig
konservati ven M ann. wenn auch nicht so konservari v wie die Mehrzahl seiner 
Slandesgenossen in der Ritterschaft. Sicher iSI hingegen, daB seine Frau Lui se. 
die Tochter des bedeutenden Theologen, aus der Ki rche ausgetreten war. Das 
leuchtet ja auch ein . 

Es laBI sich indessen kaum daran zweifeln. daB Malsburg sich 179 1 eine 
Kapelle (und keinen Feslsaal) im Anbau des Herrenhauses allsslatten lieB. Die 
Slirnseile der Kapelle iSI Olil ioni schen Pilaslern ill1 klassizisli schen Zopfslil 
dieser Zeil geschmlickl , die Seilen sind mil gleichfalls klassizislischer Tapele 
verkleidel, die ebenfall s ioni sche Pilasler ze igt. Orgel und Kanzel sind in diese 
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Slimwand ohne Bruehslelle inlegriert . Die hohen rundbogigen Fensler der 
Iinken AuBenseile entslammen noeh der frUheren Bauphase. Der Orgel
prospekl zeigl sogar noeh baroeke Slilelemente. Das alles spriehl die slili sli
se he Spraehe der Zeil um 1791 , niehl spaler. Aueh die raumliche Di sposition 
spriehl gegen einen Festsaal, der ersl Spaler Kapelle geworden ware: An der 
RUekwand befindel sieh Uber dem Eingang eine Empore fUr die Familienmil
glieder, die die Kapelle unmillelbar aus ihren Wohnraumen im erslen Oberge
sehoB belrelen konnen, wahrend die Gemeinde dureh den Seileneingang des 
Gebaudes die Kapelle belrill. Diese Anordnung iSl ganz log iseh fUr eine 
Kapelle. In einem Feslsaal hingegen halle die Familie unlen, auf der Tanzfla
ehe. ihren Plalz gesuehl. Den halle sie van der Empore aus gar niehl und van 
unten her our durch die Vorraume def Kuche erreichen konnen. Auch spricht 
alles dagegen, daB Mal sburg sieh genau in dem Augenblick einen Feslsaal im 
Herrenhaus eingerichtet hatte, wo er sich einen viel schoneren Festsaal im 
Millelsaal der gleichzeilig entslandenen Orangerie sehuf. 

Der Escheberger Park 

Talsachlich lag in der Anlage eines Parks das Hauplinleresse des Bauherrn . 
Der Escheberger Park wurde in der Zeil zwisehen 1789 und 1816 angelegl und 
besleht aus zwei Teilen: Der Bergpark folgl dem barocken Vorbild des Herku
les-Parks in Kassel, der zu Anfang des 18. lh. vom Landgrafen Karl angelegl 
warden und von seinen Nachfolgern ausgebaut worden war. Am Hange des 
Eschebergs wurde nach Norden hin eine breite Achse mit zwei grol3en Wiesen
terrassen angelegl. Am Absatz zwischen den beiden Terrassen standen zwei 
kleine Gebaude links und rechls. Weiler oben wurde eine kleine Flache auf 
einer Anhohe am halben Hang des Esehebergs zur Anlage eines lieblichen 
Teepavillons genutzl, der aus einem querge lagerten aehteekigen Millelsaalmit 
Kuppeldaeh und niedrigeren SeitenflUgeln besland. Diese Anlage wurde in den 
Revolutionswirren des lahres 1848 van Bauern aus den Naehbardorfern zer
stort. Die Fundamenlc des Pavilions finden sieh noeh im Wald; der Terrassen
absalz iSl noeh auf den Weiden oberhalb des Gutshofes van Eseheberg zu 
sehen. Aueh auf dem wesllieh angrenzenden HUgel, dem Luisen berg, so be
nanl1l zu Ehren van Malsburgs Gemahlin Luise, finden sich noch Resle van 
Parkwegen . Auf seiner Hohe stand ein Piedeslal mit einer Urne darauf, gerade 
so wie cs dus Gemalde von Luise illl Mittelsaal def Orangerie zeigt. Auch dies 
wurde 1848 zerslort, doeh fanden sieh noeh ca 1922 die Fundamente, als 
Hermann van der Mal sburg" dart einen Wasserbehalter errichtete. 

Neueren Prinzipien folgt hingegen del' untere Park. Im Bachlal der Esehe 
hatte cs von alters her einen oval geformten Fischteich am Platze des heutigen 
Inselteichs gegeben. Er wurde von zwei Bacharmen gespeist: Der eine kam aus 
dem MUhlengrund ganz im Westen. der andere vom Lui senberg irn Norden, wo 
die Quelle heule gefaBl ist und das Trinkwasser des Ortes lieferl. Ein driller 
Bachann weiter sUdlieh am Rande des Hegeholzes flaB erst nach dem AusfluB 
des Fi schteichs in die Esche. Etwa einen Kilomeler weiler UlHen, nicht weit 
van der Grenze nach Laar, lag ein zweiter Fischteich. Letzter hatte erhebliche 
AusmaBe, veri an dele aber Spaler und wurde gegen 1960 ganz aufgegeben. 

In der Zeil zwisehen 1715 und 1762 mUssen die Teiehe neu angelegl warden 
sei n: Der obere Teieh war langlieher und groBer geworden ; ein weilerer Teich 
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wurde am Platze des heutigen GroBen Teichs angelegl. jedoch kleiner und 
unregelmtiBiger als der heutige, und durch einen Damm aufgestaut, Uber den 
die StraBe nach SUden fUhrte. Zwei Landkarten zeigen diese Veranderungen: 
Die erste ist von Schleenstein und entstand urn 17 15. die zweite wurde zur 
Dokumentation der Schlacht von Wilhelmsthal verfertigt, die wahrend des 
Siebenjahrigen Kriegs am 24. Juli 1762 stattfand . Letztere zeigt die be iden 
Teiche bereits in der neuen und groBeren Anordnung. Auch diese Anderung 
kann man wohl in die Zeit von August Carl gegen 1750 datieren. 

Doch erfuhren die be iden Teiche als die Hauptelemente der neuen Parkanl a
ge unter Malsburg ab 1789 noch einmal eine grundlegende Umgestaltung. Der 
obere Teich wurde verkleinert , hoher gelegt und durch einen Damm gesicherl. 
Er erhie lt dadurch e inen quadrati schen Grundri B. und in seiner Mitte wurde 
eine Insel aus Basaltquadern angelegl. Ostwarts schloB sich eine leicht abfal
lende Wasserterrasse nach dem Vorbild des Wilhe lmshoher Parks an, die in 
einem Springbrunnen endete. Nur ruod 50 Meter we iter bachabwarts entstand 
der GroBe Teich, mindestens doppelt so groB wie sein Vorganger, ein regelmii
Biges Reehteck. Parallel zu den Uingsseiten dieses Teichs legte Malsburg zwei 
gerade Wege an, die jeweils auf beiden Seiten von Pappelalleen begleitet 
wurden. So entstand auf jeder Seite des Teichs eine Doppelre ihe von Pappel n. 

Am sUdlichen Rande des Gutshofs oberhalb des GroBen Teichs legte Mals
burg eine breit gelagerte Orangerie an, das C/ashalls wurde sie zu Anfang des 
19. Jahrhunderts genannt ; heute trag t sie den Namen TreibhausJl

. Ihr beherr
schender Bauteil ist ein zweigeschossiger Mittelsaal, quadrati sch mit abge
schragten Ecken, der als Festsaal gestaltet wurde. Auf jeder Seite schlieBen 
sieh langgestreckte e ingeschossige FlUgelbauten an, die nach SUden, also zum 
Park hin, mit unten senkrechten, darUber schraggeste llten Glaswanden verse
hen waren und der Ptlanzenanzucht und -Uberwinterung dienten. An den 
auBeren Enden wird der Baukomplex durch wieder zweigeschossige aber 
kle inere Eckbauten abgeschlossen. 

Zwischen dieser den Park dominierende n Orangerie und dem GroBen Teich 
erstreckten sich zwei Reihen aus rechteckigen Beeten, die durch einen geraden 
Minelweg getrennt wurden, der genau parallel zum GroBen Teich verlief. Eine 
Zeichnung von etwa 1795 zeigt die damalige Anordnung". Die Anordnung der 
Flachen laBt kaum daran zweifeln, daB es sich hier nicht um einen Park. 
sondern urn einen Nutzgarten mil Gemiisebeeten U$W. handelte. 

Am ostlichen Rand dieser Becte ist ein kle iner quadratischer Bau mit einem 
Zeltdach zu sehen. Heute steht am entsprechenden Platze der verfallende Rest 
eines sechseckigen Holzlempelchens. Dieser Bau war vermutlich zum Um
kleiden fUr Badefreuden da. Westlich der Gartenbeete erhielten die Wege ei ne 
freiere, der Landsehaft folgende FUhrung und wand ten sich zum Inselteieh und 
zum Herrenhaus. Hier begann wohl der Zierpark. Zwi schen Inselteich und 
Herrenhaus stand ein dichtes Geholz aus Baumen und BUschen unterschied
licher Art und verschiedenen Alters. fast wie heute. 

I m Herrenhaus ZlI Escheberg befi nden sich zwei Gouachen von Johann 
Heinrich Bleuler (1758- 1823). Bleuler stammte aus Zollikon bei ZUrich und 
war als Maler Experte fU r Landschaften. In den Jahren 182 1 und 1822 hielt er 
sich in Kassel auf und schuf dort d iverse Ansichten von Wilhelmshohe und der 
Stadt )·' . Bei dieser Gelegenheit war er aueh in Escheberg und schuf eine 
Ansicht vom M arenzenberg a U$ und eine zweite von der Breunaer StraBe aus. 
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Das Umfeld des GroBen Teichs ist noch so kahl wie auf der Zeichnung von 
1795. Doch sind die Pappeln inzwischen krli fli g gewachsen" . 

Aufflillig sind die dichten Gruppen vom Pappeln im Bereich des Inse lteichs. 
Insbesondere die Inse l selbst war offenbar von e inem Kranz von Pappeln 
bewachsen . Diese Anordnung hat ein weithin bekanmes, auBerordentlich pro
minentes Vorbild: Oas Grab Rousseaus in Ermenonville. Dort hatte Rousseaus 
letzter Forderer. der Marquis de Girardin, nach Rousseaus Ideen einen 
senrimentalischen Park angeiegt, der den Garten widerspiegeln sollte, in den in 
se inem berUhmten Werk Nouvelle Heloisc die Heldin ihrem einstigen Gelieb
ten Saint-Preux fUhrte. Oer Park solle eine kostliche Wildllis sei", ill de ,. 111;1 
hochsler Kilnsl j ede KUIlSI, ja jede Spll r def M ellschella rbeil , ver iJorgell 
wird '5 . 

Diese auBerste KUnstlichkeit, die vorgab, auBerste NaWrlichkeit zu sein, 
bewegte Europa auf das tiefste. Wichtiger - be i nUchterner Betrachtung - waren 
indessen englische Parkschopfungen wie insbesondere Kew Gardens von Sir 
Will iam Chambers, 1757-62, und der SchloBpark von Worlitz, 1769-73 von 
Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff fUr den FUrsten von Anhalt-Dessau ange
legl. Beide verbanden malerische Landschaften mit Seen und verschlungenen 
Wegen zwischen sanften HUgeln mit einer d iese beherrschenden klassizistischen 
Architektur. Ein nahe gelegenes Beispiel der GaJ1enkunst war der Park von 
SchloB Windhausen bei Kassel-Heiligenrode, den sich der hessische Minister 
Martin Ernst von Schlieffen seit 178 1 bei se inem von Simon Louis du Ry 1769-
83 errichteten Schl6Bchen anlegen lieB. Der Park war ausgestaltet mit Einsiede
lei. Freundschaftsdenkmal, Altar, Arminiusgrab, Teufelsbrucke, Affendenkmal 
und Mausoleum fUr Schlieffen als kUnstliche gOlische Ruine. 

Unmittelbares Vorbild sowohl fUr Windhausen wie fUr Escheberg dUrfle 
indessen das Wilhelmsbad dicht bei Hanau gewesen sein. Die dort im Jahre 
1709 endeckte Heilque lle wurde 1777- 84 durch Erbprinz Wilhe lm (IX .) von 
Hessen zu einer Kuranlage ausgebaut mit di versen Kuriositaten im Park, 
darunter einer kunstlichen Ruine, einern See mit Insel und einer Pyramide 
darauf, einem Brunnemempel llnd einem Musiktempe l, einer TeufelsbrUcke 
mit Schlucht und anderem mehr. Wilhe lmsbad war quasi umer den Allgen von 
Malsburg entstanden. der ja hier in Hanau von 178 1 bis 1785 wohnte und mit 
dem jungen Erbprinzen haufig nach Wilhelmsbad gerillen war. 

Malsburg iibernahm in seinem Park ein ige Elemente aus verschiedenen 
Quellen: die Orangerie und den Teepavillon im Bergpark als giingige Elemente 
zahlreicher Rokoko-Anlagen, die pappelumstandene Insel vom Rousseau
Grab in Ermenonville, die Kaskaden aus dem Bergpark von Wilhelmshohe und 
schli eBlich das Lui sendenkmal und das griechi sch-archaische Tempelchen mit 
Urnengrabmal aus den sentimentalischen Parks wie zum Beispiei dem des 
Grafe n von Schlieffen. 

Letzteres Grab-Tempelchen, zwischen Inse lteich und Herrenhalls im dich
ten GestrUpp versteckt , halle er fUr seine 1803 verstorbene Tochter errichten 
lassen. 

Der betriichtl iche Anteil an Nutzbeeten dUrfle indessen nicht so sehr auf die 
Gartenbautheoretiker von Renai ssance und Amike zurUckgehen, die dieses 
empfahlen, sondern eher auf den prakti schen Sinn eines Mannes, der nicht nur 
Reprasentation sondern auch den Nutzen des ttiglichen Broterwerbs im Auge 
hatte. 
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Im Kriegs-Collegium 

Am 28. Oktober 1788 wurde Malsburg zum Kriegszahl amts-Direktor im 
Kriegs-Collegi um des Landes berufen. Zugleich gehone er dem Geheimen Rat 
an·". Das Kriegskollegium kann man wohl mit einer An Militar-Regierung 
vergleichen. So wie die Finanzen des Landes in eine zivile und eine l11ilitari
sche Kasse getei lt waren. so war auch die oberste Verwaltung in eine zivile lInd 
eine militiiri sche getrennt. Der besonderen Bedeutung des Militars im Staate 
wurde damit Tribut gezollt . Das Kriegskollegi um war aus der Behordenreform 
Friedrichs 11. im Jahres 1760 entstanden. Ihm unterstanden insbesondere die 
Kriegskasse, Militarpersonalangelegenheiten und die Militiirgerichtsbarkeit " . 
Die Aufgabe des Direktors IiiBt sich schwer fassen. Doch scheint se ine Auf
gabe die eine Kabinettchefs gewesen zu sei n. 

Am 28. Miirz 179 1 wurde Malsburg all! "ej3ell Llllterthtilligstes Allsllchell 
vom Landgrafen im Alter von 48 Jahren mit einer Pension von 800 
Reichsthalern a U$ seinem Arnte entlassen38. Im Fami lienarchiv befindet sich 
das gntidige Entlassungsschreiben des Wohlaffectiollierren Landgrafen mit der 
Aussicht, da er l/ocl1 ill solchell Jahren, M ir IIncl Meinem Staate [sptiter wiedcr] 
za dienell39

. 

Es ist liberraschend, Mal sburg in dieser Rolle wiederzufinden, denn seine 
gesamte Ausbildung und Laufbahn haben ansonsten keinerlei Yerbindung zum 
MiJitarischen. und cs gab irnmer gentigend Leutc, die sich darum ri ssen, einen 
solchen Job zu erhalten. Jedenfalls genoB Malsburg das besondere Yenrauen 
des Landgrafen, wie dieser hllutig ausdrlickt. Im Kriegszahl amt wurden groBe 
Summen verwaltet , die Auftriige des hessischen Militars vergeben. Moglicher
wiese war cs da gerade die Kombination aus dem Vertrauen des Landgrafen 
einerseits und der Mi litarferne andererseits, die den Landgrafen ein unbestech
liches Auge erhoffen lieB. Wir sind hier auf Spekulationen angewiesen und 
wissen nur das eine, daB er diese Rolle bis mindestens 179 1 gespielt hat. 

Den AnlaB zur Demi ssion gaben familiare Grlinde. Im August 1790 war die 
Tochter Marie Charlotte Caroline geboren worden. Die Mutter litt in der Folge 
an einer geheimnisvollen Erkrankung, die den besorgten Ehemann dazu veran
lal3te. sein Slaatsamt aufzugeben. um sich ganz der Fami lie widmen zu konnen 
- eine fUr die Ze it ganz ungewohnliche Entscheidung. In den folgenden Jahren 
hat er sich hauptsachl ich in Escheberg aufgehaJten.tll. 

Doch am 12. April 1803 iinderten si ch sei ne Yerhaltnisse auf tragische 
Weise. Seine Frau, seit Jahren zart , starb in Kassel im Alter von nur 37 Jahren, 
eine Tochter von 12 Jahren und e inen untrostlichen Mann hinterlassend . Nahe 
dem wegen sei ner schonen Aussicht liber das stille Tal geliebten Teepavillon 
am Rande des Bergparks legte Malsburg einen umfriedeten Bezirk an, in 
dessen Mitte er ei nen Obelisk liber dem Grab seiner Frau errichtete. 

Kurhessischer Gesandter in Paris 

Wenig spater wurde eine neue Aufgabe von brennender Aklualittil an ihn 
herangetragen. Der Landgraf suchte einen Geschaftstrager fUr Paris, der am 
Hofe Napoleons das Schlimmste verhindern sollte. Gerade war der Landgraf in 
der Folge des Reichsdeputationshauptschlusses Kurflirst geworden - ei n Yor
gang, der ihn auf das hochste befriedigte, jedoch ohne jede praktische Bedell
lung blieb. Kurz darauf waren die Franzosen in Hannover eingeruckr '. Die 
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Lage spitzte sich zu. und Hessen-Kassel stand als notorischer Freund von 
PreuBen, Hannover und England auf der Liste der Gegner Napoleons ganz 
oben an. 

Am 28. August 1803 meldete sich Friedrich Si gismund Waitz von Eschen, 
seit 1796 Wirklicher Geheimer Staatsmini ster und in dieser Funktion prakti sch 
AuBenminister, bei Malsburg mit dem Angebot des Kurflirsten, Kurhessischer 
Gesandter in Pari s zu werden. Aus dem Schreiben geht hervor, daB Malsburg 
dieser Posten bere its frtiher angetragen worden war, er ihn aber mit Blick auf 
die schwache Gesundhei t seiner Frau bisher abgelehnt hane". 

Be im Ausbruch der Revolution hane Kurhessen 1789 seine diplomatischen 
Beziehungen zu Frankre ich abgebrochen. Der Landgraf haBte die 
Revolutionars. Bei einern Ausritt mit seinem Oberstallmeister Carl von Gil sa 
kam das Gesprtich auf die franzosische Revolution. Der Landgraf tO nte, er 
wlirde die l akobiner mit dem Stock verjagen. Gilsa merkte an, daB Pari s alle in 
doppelt so viele Einwohner habe wie der ganze Staat Hessen-Kassel zusam
men. Das Gesprach verstummte. Dieser Salz war das Ende von Gil sas Karrie
re; der Landgraf warf ihn hinaus. Es hat aber nichts daran getinden , daB auch 
die gut geschulten Truppen des Landgrafen gegen die zerlumpten Soldaten der 
Revolution bei den Ktimpfen in Nordfrankre ich 1792 den Klirzeren zogen. Am 
28. August 1795 schloB Hessen in Pari s mit Frankreich Frieden, fo lgte damit 
dem liblen Vorbild PreuBens und schen e aus der Front der Reichsstande aus, 
was der Kaiser in Wien libel vermerkte. Geschtiftstrtiger wurden ausgetauscht. 
Pari s sandte den Citoyen Ri vals nach Kasse J. Kassel sandte von Fall zu Fall 
den Minister Waitz van Eschen nach Paris. 

Ein franzosischer Offi zier namens Napo i<,one Buonapan e nahm einen stei
len Aufs tieg in der Revolutionsarmee. 1797 zwang er die Truppen bsterreichs 
in Oberitalien nieder und diktien e dem Kaiser einen schmachvollen Frieden. 
1799 ri B er die Macht in Frankreich mit e inem Staatsstreich an sich. Und 
sptitestens jetzt war kl ar, wer der machtigste Mann Europas war. 

Doch wtihrend Napoleon bere its mehrere deutsche Flirsten an sich gebun
den und mit Konigskronen be lohnt hane, hie lt der Landgraf noch in Treue fest 
zu PreuBen, ungeachtet der Tatsache, daB PreuBen ihn schon mehrfach betro
gen und im Stich gelassen hane. Die Lage war fU r Hessen-Kassel damit also 
recht bedrohlich geworden. Es war hiichste Zeit, einen Wahrer hess ischer 
Interessen am Pariser Hof zu haben. Sptitestens nach dem Sturz von Robes
pierre 1794 hatte Hessen- Kassel diesen Schrin unternehmen mUssen und 
kOllncn. 

Nun also entsandte der KurfUrst Malsburg nach Paris. Am 8. September 
1803 ernannte der Kurfti rst ihn zum El1voie extraord illaire und Mill islre 
plell ipolellfaire in Pari s. Am 22. Frllcl idor (September) wurde fU r ihn und 
seine Tochtcr def Passierschei n ausgeste llt : sic brachen sofort auf und quartier
ten sich in Paris ein . D ie im Familienarchiv erhaltene Korrespondenz doku
menliert die regelmaBigen Berichte des Gcsandten an den Kurfii rstcn. in 
manche n Zeiten fast ttig lich verfaBt. und die Antwon en. Direkti ven und Anl'm
gen der KurfUrsten. Sie demonstriert im G runde nur eines: Die O hnmacht des 
kleinen FUrstentums im Spie l der Weltrn;;chte. den Kampf urn die e igene Haut. 
in dem Hessen fUr Napoleon nicht mehr als e in Durchzugsgebiet auf dem Weg 
nach Preul3en war. 
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Ende November 1803 starb dem unglticklichen Mann in Paris auch die 
einzige Tochter. Auf dem Pere Lachai se liegt sie begraben. 

Paris beschuldigte im Juni 1805 mehrere Gesandte Englands an deutschen 
Hofen, eine Verschwonmg zur Ermordung Napoleons anzuzelleln . Auch der 
englische Gesandte in Kassel , Sir Brook Taylor, war unter den Beschuldigten. 
Die Sache war einigermaBen liicherlich, denn ein Mordkomploll gegen 
Napoleon halle man nicht in Kassel, sondem in Paris vorbereiten mlissen. Es 
sah also danach aus, als ob die Sache nllr einen Vorwand fUr militarische 
Interventionen abgeben solle. Wie auch immer: Der Kurftirst bemlihte sich, 
den Stein des AnstoBes aus der Welt zu schaffen, oh ne cs sich mit England zu 
verderben. 

Malsburg war im Fruhsommer wegen einer Erkrankung von Pari s nach 
Kassel gereisl. Am 4. Juli 1805 richtete er eine Note an Talleyrand, in dem er 
namens des Kurftirsten sein Bedauern darliber ausdruckte, daB Taylor sich -
nach ei nem Auslandsaufenthalt - wieder in Kassel authalte. Am fol genden Tag 
wandte sich der Kurftirsten selbst an die Adresse des engli schen Konigs Georg 
Ill. mit der Bille" , Taylor oh ne viel Aufsehen abzuberufen, wurde aber in 
dessen Auftrag vom Prinzen van Wales abgewiesen. Das war rUcksichtslos 
gegenUber dem hessischen Biindnispanner, der schutzlos den franzosischcn 
Truppen des Marschalls Bernadolle ausgesetzt war, die binnen eines Tages vor 
Kassel stehen konnten. Trotz wustester Drohungen des franzosi schen Gesand
ten benahm Wilhelm sich anstandig und wies das fran zosische Ersuchen ab. 
Darauf verlieB der franzosische Gesandte Bignon am 18. Oktober 1805 Kassel. 

Ende Januar 1806 reiste Malsburg, der zuvor noch in Berlin gewesen war. 
wieder als hessischer Gesandter nach Paris. Dcr Kurfiirst gab ihm den zweifa
chen Auftrag mit auf den Weg: die Spannungen mit Frankreich wenn moglich 
abzubauen und elwas zur territorialen VergroBerung Hessens zu unternehmen. 
Napoleon lehnte es aber ab, ihn zu empfangen, solange Taylor, der assassill, 
noch in Kassel sei. So wurde Taylor doch vom Kurftirsten aufgefordert, Kasscl 
zu verlassen, was am 24. Februar 1806 endlich auch geschah . Am 12. Marz 
wurde Malsburg bei Talleyrand vorgelassen. Der Kaiser habe nicht das gering
sIc re.\'sentimenl Ubrig behalten und alles sei in Ordnung, so Talleyrand - was 
wohl nur die halbe Wahrheit war. 

Denn nun wurden der Minister von Waitz, der sich auch in Paris aufhielt . 
lmd M alsburg am 16. Mtirz minags zu Napoleon in die Tuilerien zitiert, 
muBten im Varzimmer warten, bis der Kaiser sie beim Durchgang nach del' 
Messe kurz angebunden und heftig abferligte. Napoleon drohte: "Del' Kurftirst 
soli wissen, daB ich der Machtigere bin. lch kommandiere an vierzig Millionen 
und werde ihm nichts vergessen." Der vornehme ahe Herr im roten Frack hat 
das schweigend zur Kenntnis genom men und seinem Fursten moglichst spar
sam berichtet.l.l . 

Noch Tage danach konnte Napoleon seine Wut kaum bezahmen. Erst am 20. 
Marz 1806 fa nd er sich bereil. die Sache durch ein Schreiben an Kurflirst 
Wilhelm zu begraben. Malsburg wurde am 22. April und 11 . Mai wieder ZlI 

Audienzen bei Hofe zugelassen. auch zur Vermtihlung des Kurprinzen van 
Baden mit Stephanie Napoleon am 6. Mai und zum Empfang der Konigin von 
Neapel Mille Mai im Pelit-Louxembourg eingeladen. 
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Am 18. April wurde Malsburg zu Ta lleyrand. dem machtigen Ranke
schmied. gebeten . M alsburg war darauf vorbcre itet und hatte fUr den Herrn mit 
den klebrigen Fingern e in Bestechungsgeld von 200.000 fr mitgebracht. 
Ta lleyrand ste llte die Frage. "ob sein Herr si ch nicht nahe r mit Frankre ich 
verbinden wolle?" Die Sache war auBerst kitze lig, denn Wilhe lm war durch 
Vert rage mit PreuBen verbunden. war gar preuBischer Feldmarschall , def 
Erbprinz hatte e ine preuBische Prinzess in gehe iratet. Doch Pre uBen hatte ihm 
bishe r wenig geho lfen, j a - cs hatte sich e igentl ich in den le tzten Jahrzehnten 
meist in geradezu brutaler Weise egoisti sch erwiesen und Hessen beim vel1rag
lich zugesagten Erwerb von Pade rborn und Fulda o ffen betrogen" . 

Napo leon hingegen war auch nicht gerade e in sanftes Lamm. Er behande lte 
seine Verbundeten meist schlechter als seine Generale. A ber er war machtig. 
An dieser Frage al so konnte sich das Schicksal des Staates Hessen-Kasse l 
entscheiden. Malsburg riet dem Kurftirsten, das franzosische Angebot anzu
nehmen. Der Minister Wilhe lm Ludwig von Baumbach pllichte te ihm bci. 
Doch Minister Friedrich Sigismund van Waitz riet zur Verbindung mil Preu
Ben. Talleyrand wiede rho lte am 18. Mai noch e inmal seine Frage, freundlich. 
mit dcm A ngebot van erheblichem Gebietzuwachs fUr Hessen und einem 
Zugewinn an WUrde. wie die siiddeutschen Verbtindeten ihn erfahren hatten. 
Das konnte nur heiBen: einer Konigskrone. Wilhelm war in groBen 
Entsche id ungsnoten. Malsburg und de r franzosische Gesandte in Kasse l, 
Bignon, hatten bereils einen Vertragsentwurf ausgearbeitet. Alles war klar. Die 
C hance seines Lebe ns lag vor Wilhe lm . 

Am 24. Juni 18061ehnte Wilhe lm das Angebot ab. Er mochte sich nicht von 
PreuBen trennen. Er mochle nicht die WUrde eines preuBi schen Feldmarschalls 
aufgeben, wie Napoleon verl angt hatte. Er mochle sich nicht an Napoleon 
binden, was auch immer der sich noch a lles e in fa llen lieBe. 

Aus Berlin kamen warme Worte des Dankes; der preuBische Konig versi· 
cherte ihm, er Iwbe VOIl /lUll all keinell aufrichtigem Freulld a/,f iI1ll~6 , Gelan 
hat er aber nichts fUr Hessen, der aufriehtige Freund, und wenige Wochen 
spat er saB er nach der furchtbaren Niederlage von Jena und Auerstedt am 
auBersten Rande seines Reiches und in Berlin saB Napoleon. 

Kurz gesagt: Wilhelm hane den Fehler seines Lebens gemacht. 

Das schnelle Ende 

Ja . Wilhe lm hatte den Fehle r seines Lebens gemacht. Und e r setzte noch 
einen zweiten drau f: Dennjetzt, wo die Lage ernst wurde fUr PreuBen. versuch
te e r, s ich neutral zu halten. Malsburg hatte ihm aus Pa ris gesc hrieben, daj3 bei 
eill er Alliall Z l1I i! PreujJen il1l gliicklichen Folie niell! vie! zu gewilll1en. ;111 
ung!iieklichen aber vie! I II verlierell seiu diitf te. Napoleon habe ihn versichert. 
daB er die hessische Neutralitat respektieren werde'H. DaB bci PreuBen nichts 
zu gewinnen war, damit halle Malsburg sichcr rcehl. Die vermcintliehe Neutra
litat aber war nicht mehr a ls e ine lIIusion . Nach Ablehnung des von Mal sburg 
vorgeschlagenen BUndni sses mit Frankre ich htitte es je tzt gegolten, PreuBen 
beizustchen und die drohende Niederl age abzuwenden. Immerhin war Hessen 
e ine geachtete Militarmacht. seine Kassen gut gefUllt. seine Soldaten bestens 
ausgebilde t und ausgeruht. Ein entschlossene r Einsatz des KurfUrsten hatte 
vie lle icht et was bcwirkt. Aber auch dazu war Wilhe lm nicht bere it. An seinen 
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Landesgrenzen lieB er Sehilder aufstellen mit der Aufsehrift Pays nelllre. 
Geradezu laehhaft I 

Am 24. Juni 1806 halle Wilhelm Napoleons Angebot abgelehnt. Am 14. 
Oktober wurde PreuBens Militiinnaeht in der Doppelschlaeht von Jena und 
Auerstedt verniehtel. am 23. Oktober beauftragte er seinen Marsehall Mort ier. 
Hessen zu besetzen, die hessische Armee zu entwaffnen und den Kurftirsten 
sowie den Erbprinzen gefangen naeh Metz zu fUhren: er planle fU r diese 
Aktionen einen Zeitbedarf von einer Woe he ein . Am 3 1. Oktober stand Mortier 
mit 22.000 Soldaten e ine Meile sudlieh von Kassel am Rande des Sohrewaldes 
bei Waldau. Der fran zosisehe Gesehaftstrager uberbraehte die Naehrieht. daB 
Hessen besetzt sei. Nachts urn 12 Uhf informierten die Mini ster von def 
Malsburg, der Anfang Oktober Pari s verlassen halle" , und Wilhelm von Baum
baeh den Kurftirsten . Kein SehuB war gefa llen. Am Morgen des I. November 
entsandte der KurfUrst fruh um 5 Uhr die Mini ster von Baumbaeh und von der 
Malsburg sowie General von Webern zu Marsehall Mortier, der jedoch nieht 
mil sich reden licE. 

In panischem Schrecken verlieB def KurfUrsl unler Zuruckl assung seiner 
Gallin" die Residenzstadt. der preuBisehe Gesandte FUrst Willgenste in eng an 
sei ner Seite - immer befiirehtend, daB der Kurfurst sieh mit seinen 12.000 
Soldaten doeh noeh an die Seite Napoleons stellen konnte. Tatsiiehlieh fUhrte 
der Weg des Kurt'iirsten zuniiehst aueh naeh Berlin, wo Napoleon sieh aufhiell . 
Erst beim Zwisehenaufe nthall in Arol sen, beim Fursten von Waldeek recht 
kOhl cmpfa ngen, konnte Wittgenstein den KurfUrsten dazu iiberreden. im 
neutralen Hamburg ins Exil zu gehenj('. Noeh auf der Flueht ordnete er von 
Bad Nenndorf aus die Bildung einer Regentsehaft aus den Ministern von 
Waitz, von Baumbach und von def M alsburg sowie aus Oberjagermeistcr von 
Witzleben und General vQn Webern an. Diese Regierung wurde van def 
franzosischen Besatzung auch noeh einige M onate im Amte toleriert , konnte 
aueh die TagesgesehHfte erledigen. doeh halle sie in Wahrheit niehts zu sagen. 

M alsburg und General von Lehsten wurden vom KurfUrsten nach Berlin zu 
Napoleon entsandl. Sie wurden dort jedoeh brusk zuruekgewiesen: Napoleon 
verhandelte nieht mehr". Am 26. Juli 1807 braehte Malsburg dem Kurflirsten 
die Nachricht vom Tilsiter Frieden nach Itzehoe, wo er ein Haus erworben 
halle. Der Tilsiter Frieden braehte die Entseheidung. daB Hessen-Kassel aufge
hen solle im neuen Ktini gre ieh Westfalen. Schrecklichster aller Tage! schrieb 
der KurfUrst in sein Tagebuch. Malsburg pp. kommell wieder lII it der 
Schreekenspost. leh bill de r Regierung entsetZl. Jelzt erst hane er begri ffen. 

Der Kurfiirst machte ke ine sonderlich gute Figur in dieser Episode. Und in 
GOllorp silzend versuchle er. in einer Reehtferti gungsschrift vom 14. Dezem
ber 1806 seine geseheiterte Neutra litiitspolitik zu erklaren: Er habe immer die 
beste n Absiehten verfolgl. doch seine Berater. vor allem die Generale von 
Wurmb und von Webern sowie die Minister von Baumbach und von der 
Malsburg hatten ihn miBvcrstanden und hintertrieben51 . General von Webern. 
wti tend. stellte den KurfUrs ten dartiber zur Rede - und dieser machte einen 
Ruckzieher: Er wolle seine Rechtfertigungsschrift nicht weiter verbreiten. 

Malsburg ordnete indessen die Aufl tisung seiner Gesandtsehaft in Pari s an: 
sie war entbehrlich geworden. Man lieS ihn hbtli ch gewhhren. In seinem 
Gepiiek halle er neben priieht igen Empirem6beln e ine Reihe wert voller Uhren, 
d ie der Kurflirst dureh ihn in Pari s fur seine Sehlosser bestellt halle. Wilhelm 
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hatte jetzt keine Verwendung mehr fiir die schonen Stiicke ; Malsburg muBte sie 
1I0/ells volells behalten, auf eigene Kosten. Eine der Uhren zeigt Napoleon in 
kampferischer Pose, die Lunte an eine seiner gefiirchteten Kanonen legend. 
Das Kanonenrad gibt das Ziffemblatt ab. Hatte Malsburg dem verjag ten Fiir
sten jetzt diese Uhr ins Ex il nachgesandt, vermutlich halle Wilhelm so einen 
Wutanfa ll bekommen, wie Napoleon ihn so tre ffli ch in der Attentatsaff.i re 
vorgefUhrt hatte. Die Uhr steht heute noch mit den anderen Stiicken im 
Herrenhaus zu Escheberg. 

Das Kiinigreicb Westfalen 

Am 4. November 1806 wurde Joseph Lagrange von Marschall Mortier zum 
Gou verneur van Hessen-Kassel e ingesetzt. Lagrange war franzbsischer 
Di visionsgeneral , ein gerissener Bursche. Er be lieB die Mini ster, die Gerichte, 
die Poli zei. ja sogar das Kriegskollegium im Amt, behieh sich nur die Ent
scheidung iiber Einnahmen und Ausgaben vor. Die Truppen, die der Kurfiirst 
unmittelbar vor der Besetzung des Landes in volliger Verkennung der Lage 
demobilisiert hatte, wurden voll standig entwaffnet. Die Stabsoffiziere wurden 
gefangen nach Mainz gefiihrt. Viele fl ohen ins Ausland. 

Durch VerfUgung des franzosischen Staatssekretari ats vom 18. August 
1807, ausgefertigt in den Tuilerien, wurde das neue Land Westfalen mit 
Wirkung vom I. September gebi ldet: Aus den Staaten van Braunschweig
Wolfe nbiitte l, dem Teil der Ahmark und des Landes van Magdeburg, der links 
der Elbe liegt, dem Gebiet van Halle, dem Hildesheimer Land und der Stadt 
Goslar, aus Halberstadt und Hohenstein, Quedlinburg, der Grafschaft Mans
fe ld, dem Eichsfeld mit Treffurt , den Stadten Miihlhausen und Nordhausen, 
der Grafschaft SlOlberg, Hessen-Kassel nebst Rinte ln und Schaumburg mit 
Ausnahme von Hanau, Schmalkalden und Katzenellenbogen, den 
Fiirstentiimern Gottingen und Grubenhagen nebst den Enklaven Hohenstein 
und Elbingerade, den Bi stiimern Osnabriick und Paderborn, Minden und Ra
vensburg sowie der Grafschaft Rittberg-Kaunitz. Man sieht : Das neue " Konig
reich Westphalen" war weit mehr als das ahe Hessen-Kassel; es bestand 
vielmehr zum groBeren Teil aus linkselbischen Gebieten PreuBens. Und es 
hatte denkbar wenig mit Westfa len zu tun , dessen wichtigste Gebiete auBen vor 
blieben. 

Am selben 18. August 1807 wurde Napoleons jiingster Bruder Jerome 
Bonaparte in Paris zum Koni g von Westfalen gekront ; Malsburgs Neffe e arl 
Philipp Levin war als Page des jungen Konigs dabei. Vier Tage spater wurde 
Jeromes Vermtihlung mit Katharina van Wiirttemberg gefeiert . Am Rande der 
Festiichkeiten legte Napoleon e iner westfa lischen Delegation e inen 
Verfassungsentwurf mit der Auffo rderung zur Stellungnahme vor. Praktisch 
unverandert .'i ·

1 wurde der Entwurf am 15. N ovember van Napoleon dekretiert 
und am 7. Dezember in der ersten Nummer des Bulletin des lois in Kassel 
verkundet: Art. 7 unterwarf Westfalen den Dekreten des Kaisers und sicherte 
ihm e inen GraBte il der Einnahmen des Landes. Das Konigreich wurde Mit
g lied des Rheinbundes. Alle Unterthanen sind vor dem Gesetze gleich, die 
Religion ist frei, alle Privilegien sind aufgehoben, ebenso die Leibeigenschaft, 
der Adel besteht oh ne Rechte fort , es gehen gleiche Steuern fUr alle und das 
franzosische Miinz-, MaB- und Gewichlssyslem. Die Miin zen lragen das Bild 
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Jeromes. Vier Mini sterien mit klar abgegrenzten Ressorts werden gebildet 
(Justiz und Inneres; Krieg; Finanzen, Handel und Schatz; StaatsekreUir). Ein 
Staatsrat aus 16 bis 25 Mitgliedern wird eingesetzt. Er berllt den Konig in alien 
Staatsangelegenheiten, entwirft die Gesetze, die der Konig erliiBt , und ist 
Kassationsgerichtshof. Seine Mitglieder werden vam Kbnig ernannt und ent
lassen. Die Verwaltungsgliederung erfolgt nach franzosischem Vorbild in De
partements unter Prlifekten, Distrikte, Kantone, Munizipalitaten. Es gilt der 
Code Napoleoll. Unabhiingige Richter entscheiden in offentli chen Gerichts
verfahren. 

Das klang sehr modern und vertrauenerweckend . Napoleon schrieb dem 
jungen Konig von Westfalen: ,,!ch mochte, daB Ihre Untertanen einen Grad von 
Freiheit, Gleichheit und Wohlstand genieBen, wie er bisher dem deutschen 
Volk unbekannt war":'i4. Die RealiUit war eine andere: Das Konigreich West
falen wurde ein iibler Polizeistaat. 1erome hane nichts zu sagen, Napoleon 
entschied alles, die Finanzen und die Sillen waren desolat. 

Jerome in Kassel 

Am 7. Dezember 1807 109 Jerome in Wilhelmshohe ein. Mit einem Kredit 
der franzbsischen Staatskasse hatte er sich prlichtig ausstaffiert. UnleT Umge
hung del' Stadt waren die schwerbeladenen Kutschen im tief verschneiten 
Bergpark von Wilhelmshohe eingetroffen. Das SchloB stand kalt und leer. Was 
der Kurfurst nicht mitgenommen hatte, das hatte der franzbsische Gouverneur 
Lagrange in der Zwischenzeit verschwinden lassen. Eine ungemiitliche Sache, 
kein Kontakt zur Stadt. Eine Delegation des Militllrgouverneurs fand sich ein . 
Ocr Konig vollzog wei sungsgemaB seine ersten Amtshandlungen. Am selben 
Tage erlieB er die von Napoleon dekretierte Verfassung in der ersten Nummer 
des BIII/elill des lois. Er berief e ine Regierung: Joseph Simeon fUr Justiz und 
Inneres. Joseph Lagrange fiir Krieg, Jacgues Beugnot fUr Finanzen und Handel 
und Jean Baptiste Jolli ve t fUr Schatz. Am 10. Dezember hie It Jerome Einzug in 
der Stad! Kassel. Der Empfang von Seiten des Volkes war kiihl. 

Wir wissen nicht, ob Malsburg den Tag in Kassel erlebte. Aber es spricht 
vieles dafUr, daB er sich nach Escheberg zuriickgezogen halle, denn er hielt auf 
Di stanz zum ncuen Regiment. Immerhin verband ihn ein Treueeid mil dem 
KurfUrsten . Und der KurfUrst halle diesen ausdriicklich nicht gelost, obwohl 
seine ahe Regierung, kommissarisch flir Napoleon noch im Amte, ihn darum 
ausdriicklich ersucht halle. Denn auch Napoleon bestand auf e inem Treueeid, 
sogar schriftlich lieB er ihn auf seine Person ablegen, bis hinunter wm Ober
fOrster muBten alle Staatsbedienten auf ihn schworen. Und so hallen die 
hessischen Staatsdiener nun zwei widerstreitenden Herren die Treue geschwo
ren. In einer solchen Situation fUhlte sich Malsburg nicht wohl. Zugegeben: 
M an wurde nicht gefragt. ob man einverstanden war. Aber man muBle sich ja 
auch nicht gerade in die erste Reihe der Zujubler drangen. 

GroBe Teile des kurhessischen Adels hallen sich recht bedenkenlos von der 
geschworenen Treue zu ihrem KurfUrsten losgesagt und waren in die Dienste 
des neuen Konigs getreten. Keine Sekunde zogerte der jugendliche Carl Phi
lipp Levin von der Malsburg, Malsburgs Neffe, als verlassener Page des 
KurfUrsten auf dem Absatze kehrt zu machen und einer der vier ersten Pagen 
von Konig 1erome zu werden. Doch Mal sburg zogerte. Er wuBte wohl, daB er 
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das besondere Yertrauen von KurfUrst Wilhelm I. besaB. Der Historiker des 
Konigreichs Westfalen , Arthur Kleinschmidt, konstatierte, daB "ihn eine ge
wisse Sehnsucht nach der Yergangenheit nie verlieB"" . 

Durch Dekret vom 11. Dezember 1807 bildete 1erome den ersten Staatsrat. 
Berufen wurde auch der ehemalige hessische Geheime Rath earl Otto von der 
Malsburg" . Etwas zogerlich nahm er ein Jahr spater auch die Aufgabe eines 
Generaldirektors des offentlichen Schatzes an, ein Himmelfahrtskommando. 
Im Juni 1809 erhielt er als Generaldirektor die Leitung des Amortisations
kasse, die er ironisch "eine Art Reservoir" nannle, "aus der der Finanzminister 
schopfen konne, urn die Katastrophe wenn moglich zu vertagen"" . 1811 trat er 
wieder in das vorige Amt ein und wurde Prasident der Finanzsektion des 
Staatsrats. Damit diente er zwei Herren: Jerome war an der Kasse in hochstem 
MaBe interessiert, da er durch sie die schnell wachsenden Finanzl6cher in 
seiner Civil/isle genannten Hofkasse zu stopfen suchte. Napoleon hatte von 
Anfang an klargemacht, daB er die Hauptaufgabe Westfalens darin sah, Geld 
fUr seine Militaruntemehmungen herbeizuschaffen58. Malsburg verstand es 
wieder, geschickt zwischen den Fronten zu taktieren. Wahrend Finanzminister 
Ludwig von BUlow sich klar auf die Seite Napoleons stellte und am 8. April 
1811 von 1erome entlassen wurde, verfaBte Malsburg an seiner Stelle den Etat 
des Konigreiches, oh ne jedoch die Nachfolge von BUlow zu erlangen. Dessen 
Nachfolger Malchus war nicht in der Lage, die wachsende LUcke zwischen 
Einnahmen und Ausgaben zu schlieBen59

. 

Die Riickkehr des Kurfiirsten 

Napoleon hatte die FUrsten des ahen Reiches erniedrigt und drangsaliert, 
aber den Yolkern wollte er im Grunde die Segnungen der Freiheit bringen. 
Indessen fUhhen sich die Yolker mit ihren Flirsten getreten und standen 
schlieBlich gegen den Diktator auf. In der Yolkerschlacht von Leipzig kampf
ten vom 16. bis zum 19. Oktober 1813 535.000 Soldaten gegeneinander, vier 
Tage dauerte das Gemetzel, 126.000 Tote blieben auf dem Schlachtfeld. 
Napoleons Truppen lOgen geschlagen nach Frankreich zurUck. Am 26. Okto
ber verlieB auch Jerome seine Hauptstadt Kassel, in der er sechs Jahre lang ein 
einziges groBes Fest gefeiert hatte. Schon am 30. Oktober traf der Kurprinz in 
Kassel ein, am 21. November der KurfUrst. Der Empfang war jubelnd. Hessen 
mit eurem Namen nenne ich Euch wieder, so begrtiBte der alte Kurflirst sein 
gerUhrtes Yolk. 

Wilhelm setzte sofort alle franzosischen Neuerungen auBer Kraft und ver
fUgte die Wiederherstellung des Rechtszustandes vom I. November 1806. Nur 
die Beseitigung der Steuerfreiheit des Adels und die Abschaffung von deren 
Gerichtsbarkeit blieben in Kraft. Die Beamten wurden politisch liberprUft und 
nur wieder eingestellt, so/ern ihr Betragen wiihrend der Okkupation keinen 
erheblichen Anstal1d abgebe. Den Soldaten wurde wieder der Zopf verordnet60. 

Auch der Yerkauf von Staatsbesitz wurde entschlidigungslos rUckgangig 
gemacht. FUr Malsburg war das bitter, denn er hatte 1812 eine westfalische 
Domane fUr 65.000 Taler erworben. 1814 war er sie wieder los". 

Auf Marz 1815 berief der KurfUrst einen Landtag ein. Er sollte die alte 
Ordnung wiederherstellen. Es zeigte sich aber, daB der KurfUrst einige ange
nehme Dinge durchaus bereit war, aus der westfalischen Zeit beizubehahen , 
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zum Beispiel zusatzliche Steuem . Die Ritterschaft war deshalb daraufbedacht, 
eine miiglichst qualifizierte Delegation zum Landtag zu entsenden, zumal ihre 
Stellung ohnehin dadurch geschwacht war, daB der Furst sich entschlossen 
hatte, erstmals auch die Bauem als dritten Stand zum Landtag einzuladen. Alle 
fUnf Delegierten des Adels waren Universitats-Absolventen mit hohen Rangen 
in der Staatsverwaltung, unter ihnen der Geheime Rat Carl Otto von der 
Malsburg, der im Ruf stand, eher konservati v zu denken, jedoch fUr eine 
grtindliche Reform der iiffentlichen Verwaltung einzutreten". 

Die Kurhessische Verfassung 

Bei der Eriiffnun g des Landtags am I. Marz 18 15 in SchloB Wilhelmshiihe, 
stehend im groBen Saale, hatte der Kurfurst mit salbungsvollen Worten groBe 
Hoffnungen auf eine neue Verfassung geweckt: Am Abende meines Lebells 
wird es mir e in grojJe Beruhigung gewiihren, We lll1 die Resultate dieser Ver
sammlung dahin f iihren, das Gluck und Wah! meiner treuen Unlerlhallel1llicht 
bloj3 f ur jelZt, sandern f ur immer. dUTch Jeste unumstOflliche Bestimmungen 
dauerhaft zu grunden und zu s ichern. GeTIl werde ich Meillerseils dazu die 
Hand bieten .. ,6.l . Feste unumstoBliche Bestimmungen - das konnte nUf eine 
neue Verfassung meinen. Aber schon am nachsten Tag war davon kaum noch 
die Rede. Furst und Landtag stritten sich urns Geld und immer wieder vor 
allem urns Geld. Dabei waren die Vertreter der Ritterschaft sehr erbittert 
dartiber, daB der Furst zwar versprochen hatte, die alte landstandische Verfas
sung wiederherzustellen, aber in dem entscheidenden Punkt der steuerlichen 
Sonderrechte des Adels sich geme an Napoleon hie lt , der diese kurzerhand 
abgeschafft hatte. Das Gestreite nahm kein Ende - auf nicht immer hohem 
Niveau . Der Ri B zwischen Alt und Neu ging insbesondere mitten durch den 
Adel . Haufig wurden die Delegierten der Ritterschaft in ihre Stromsbezirke 
zurtickgerufen, urn zu berichten und sich neue Direktiven zu holen. Friedrich 
Ludwig von Berlepsch, Anhanger Napoleons, verfaBte ein Memorandum, in 
dem er feststellte, daB die alten Zeiten der Adelspri vilegien jetzt endgultig 
vorbei seien; man solle sich nur rechtzeitig darauf einstellen. Ein Entsetzens
schrei war die Folge. Carl von Eschwege erklarte ihn zu seinem Feind, unwur
dig langer mit ihm die Bank zu teilen. Die Bauern-Delegierten hielten sich 
wortkarg; gelegentlich schlugen sie auf den Tisch. Das tat nach geraumer Zeit 
auch der KurfUrst. Er erkHirte den Landtag am 2. Juli 18 15 abrupt fUr unter
brochen. 

Das alles geschah ubrigens, wahrend in Waterloo die Kanonen donnerten 
und niemand wuBte, ob nicht in wenigen Wochen erneut Napoleon uber 
Europa hinwegziehen werde. 

Malsburg, inzwischen 73 Jahre alt, taktierte in diesem Getummel vorsichtig. 
Er nahm die Mine ein zw ischen den dezidiert konservati ven und den ebenso 
dezidiert liberalen Vertretern des Adels. Er trat ein fur vorsichtige Reformen, 
aber bei leibe nicht fUr die Revoluti on. 

Nachdem Kurftirst Wilhelm I. durch landeshe'Tliche Resolution vom 30. 
Juni 18 15 die Frage einer Landesverfassung bis zur Wiedereriiffnung des 
Landtags abgesetzt hatte, berief er vier hohe Staatsbeamte, d ie sein besonderes 
Vertrauen besaBen, je zwei aus der Ritterschaft und aus dem neuen Adel, mit 
dem Auftrag. als Verfassungskommi ssion einen Constitutionsent wurf zu ver-

127 



fassen, ganz selbstandig und oh ne jeden Bezug auf die Antrage der Land
stande. Es waren dies der Staatsmini ster und Landlagskommi ssar Georg von 
Schmerfeld, der Geheime Regierungsrath Carl Otto von der Malsburg, Ober
appellationsgerichts-Prasident Ferdinand Carl Frhr von Schenck zu Schweins
berg und Gehe imer Regierungsrat und Regierungs-Pras ident Otto von 
Porbeck"'. 

Die Kommission trat erstmals am 6. November 18 15 zusammen und tagte 
von da an ohne Unterbrechung zwei Monate lang. Porbeck schlug vor, die drei 
Stande durch eine allgemeine Yolks-Reprasentati on zu ersetzen mit einem 
Wahlrecht , das dem Ade l trotz seiner zahlenmaBigen Unterlegenheit die Chan
ce sichere, Sitze zu gewinnen. Malsburg trat de m entschieden entgegen: Man 
ktinne der Ritterschaft nicht zumuten, sich mit dem einfachen Yolk zu mischen . 
Sein Zugesttindni s: Die Bauern sollten g leichviel Abgeordnete erhalten wie die 
anderen Stande . Eine Einigung in dieser Frage kam nicht zustande. Porbeck 
und Schmerfeld legten dem KurfUrsten Ende Dezember 18 15 schlieBlich einen 
Separatentwurf vor, nach dem der Landtag aus neun Delegierten der Ritter und 
Pralaten, neun Delegierten der Stlidte und neun der Bauern bestehen sol le, die 
jedoch gemeinschaftlich und oh ne Unterschiede beraten und beschlieBcn soll
ten. Malsburg hielt de m entgegen. die Delegierten sollten in Fragen, die 
einzelne Volks -Classell betrafen. getrennt abstimmen und in Fragen. die das 
ganze Yolk betrafen, gemeinsam. Er setzte sich nicht durch. 

Am 16. Februar 18 16 legte der FUrst dem Landtag den Entwurf von Porbeck 
und Schmerfeld vor. Er erwartete, daB diese fUr ihre Zeit recht we it gehende 
Ltisung auf allgeme ine Zustimmung treffen werde. Doch die Stande faBten den 
Entwurf mit spitzen Fingern an und stieBen sich vor allem an der geplanten 
Aufgabe der Stande-Unterschiede. Malsburgs Position erhie lt kraftigen RUk
kenwind in alien drei Standen. Doch legte die Ritterschaft noch einen zu und 
fo rderte mit bohrender Hartnackigkeit die Wiederherstellung aller ihrer verlo
renen Rechte auf den Stand vor 1806. 

Wahrend im Landtag laut gestritten wurde, arbeitete die Kommission weiter 
am Yerfassungsentwurf mit seinen 67 Paragraphen. Der Entwurf war fUr die 
Yerhli ltni sse der Zeit auBerordentlich modern und enthielt Uberraschend viele 
Elemente der Napoleoni schen Rechtsreformen: Der Regent gelobt schriftlich 
die Einhaltung der Constitution. Die Landes-Deputierten reprasentieren nicht 
mehr einzelne Stande, sondern alle StaatsbUrger g le ichermaBcn, sind an Auf
trage nicht mehr gebunden. Die Stande bewilligen die Steuern und Abgaben. 
Gesetzgebung und Etatrecht bleiben jedoch beim FUrsten. Die Stande ktinnen 
hierzu aber Antrage stellen und ihre Me inung auBern . Sie erhalten das Recht , 
Beamte anzuklagen. Die Rechtsprechung wird reformiert, Rechtsbeistand ga
rantiert , lusti z und Yerwaltung werden getrennt, unabhangige Gerichte einge
fUhrt . Alle mUssen Steuern zahlen, kein Grundbesitz ist befre it. Die allgemeine 
Wehrpflicht wird e ingefUhrt . 

Bei derart gravierenden Neuerungen erscheint die Streitfrage, ob die Stande 
im Landtag getrennt oder gemeinsam auftreten, kaum noch als von Bedeutung. 

Ein Streitpunkt von hohem Prestigewert blieb jedoch noch unausgeraumt: 
Die SUinde wollten eine vertragsmiifJig zu velfassellde Constitution mit zwei 
Garantiemachten. Der KurfUrst lehnte das strikt ab. Letztlich hatte man sich 
wohl mit seinem Angebot zufrieden gegeben, die Einhaltung der Yerfassung 
schriftlich zu geloben. Doch ein anderer Streit setzte dem ganzen ein Uberra-
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schendes Ende: Der Filrst hoffte - nach alter Tradition - auf ein 0 011 g raluil, 
ein Geldgeschenk der Stande, wie es seit alters bei Landtagen ilblich war. Doch 
die SUiode - und nun wieder alle einig - hielten wenig davon, in dieser Frage 
alte Traditionen zu ptlegen, wenn der Filrst in alien anderen Fragen so sehr 
modern sein wollte. Das brachte die ohnehin ilberbeanspruchten Nerven zum 
Rei Ben, und der Filrst brach kurz vor einer greifbaren Einigung alle Verhand
lungen ilber die Verfassung ab. Oh ne fOrmlichen Abschied wurde der verdutzte 
Landtag am 10. Mai 18 16 entlassen. 

Da Jag die feni ge Verfassung. So viel Arbeit, so viel Streit und Verbitterung. 
so viel taktisches Geschick, so viel kluger Sachverstand waren in sie eingetlos
sen - und jelzt war alles vergebens. 

Malsburg reiste aus Kassel ab. Seine letzte groBe Lebensmiss ion sah ihn an 
einem Wendepunkt in der Geschichte seines Landes und war gescheitert. 

Anfang Mai jedoch ist eine gute Zeit, urn endlich das bescheidene Winter
logis an der oberen KonigsstraBe" in Kassel aufzugeben und ins frilhlin gshaft 
milde Escheberg aufzubrechen . Don wanete sein Neffe Carl Philipp Levin auf 
ihn. Er kilmmene sich urn die Ptlege des Herrensitzes, seit er Napoleons Grand 
Armee mit deren Untergang verlassen muBte66. Carl Philipp wird gelacht 
haben ilber den Bericht des Onkels ilber die Streitigkeiten des wiederbelebten 
Ancien Regime. Napoleon, sein Idol , ptlegte solche Debatten mit einer Hand
bewegung vom Tisch zu fegen, er diktierte Verfassungen binnen zehn Minuten 
in atemberaubender Klarheit und KompromiBlosigkeit (hatte er sich nur selbst 
auch daran gehalten). 

Ubrigens: Bis 1830 ruhte die Verfassungsfrage nahezu vollstandig. Dann 
wurde der alte Entwurf von 18 I 5/16 wieder hervorgeholt und mit geringen 
Veranderungen in Kraft gcsctzt. Eine spate Genugtuung fUr den Geheimen Rat 
und seine letzte groBe Lebensleistung. 

Lelzle Tage in Escheberg 

Mal sburg war jetzt 74 lahre alt. Er hatte die hochsten Amter innegehabt. die 
sein Land ihm bieten konnte. Seine Frau lag unter dem Obeli sken im Wald 
begraben, sein einziges Kind hatte er in Paris zu Grabe tragen milssen. Im 
Gutshaus auf dem Hof wohnte sein Bruder Friedrich Wilhelm, Offizier des 
Landgrafen im amerikanischen Freiheitskrieg, auch er seit drei lahren Witwer, 
ein vcrbittener, grubleri scher Mann, der sich ganz in seine Sammlung scltener 
Muscheln veniefte. Er hatte sie mit seiner jugendlichen Braut am Atlantik
strand vor Charlestown gesammelt als hessisches Truppen in Amerika im 
Feldc standen. 

Aber bei Malsburg waren noch die beiden Sohne seines Bruders Friedrich 
Wilhelm , Ernst Ono - der Dichter und Gesandte Kurhessens in Dresden - und 
Carl Philipp Levin - der Offizier Napoleons in Spanien und RuBland. la, sie 
waren mehr noch die Soh ne von Malsburg als die ihres leiblichen Vaters 
Friedrich Wilhelm, denn der Vater war als Offizier ja me ist abwesend gewesen 
und Malsburg hatte sich ihrer angenommen. sic zeitweise mit nach Paris 
genom men und fUr ihre Erziehung gesorgt. 

l etzt im Alter war wenigstens Carl Philipp Levin fUr ihn da. Mit 23 lahren 
als Oberstleutnant entlassen saB er nun in Escheberg, sorgte fUr die Ausgestal
tung von Park und Herrenhaus, baute StraBen. die noch heute ihren Dienst tun, 
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und schloB begierig beim Studium in der Bibliothek die BildungslUcken, die 
eine Soldatenlaufbahn leicht entstehen lassen kann, sorgte librigens auch fUr 
einen glanzend besttickten Weinkeller. 

Malsburg ordnete seine Papiere, dachte nach liber die Konflikte seiner 
bewegten Zeit, liber die groBen Ideen der Liberte, Egalite, Fraternite, die so 
vielen Menschen unter seinen Augen den Tod gebracht hatten, fragte sich, ob 
seinem Eintreten fUr die alte Zeit wohl eine Zukunft gegeben sein wlirde und 
pflegte seine Gesundheit, die in einem harten Arbeitsleben stark gelitten hatte. 
Wir wissen nicht, was ihn plagte, es muB jedoch eine schwere Krankheit 
gewesen sein, die ihm die letzten, knappen Lebensjahre im geliebten Esche
berg verdlisterte. 

Den letzten Geburtstag am 14. August 1820 feierte er zusammen mit seinen 
beiden Neffen und seinem Bruder Friedrich Wilhelm; Ernst Otto hatte fUr drei 
Monate Urlaub vom Dresdner Gesandtschaftsposten erhalten und verbrachte 
den Sommer schon seit Juni in Escheberg. Zum Geburtstage des alten Herrn 
verfaBte er ein So nett, das die Unausweichlichkeit des nahenden Todes beklagt 
und ihn doch aufzuhalten wlinschte: 

Konnt' ich dir Hygiaens Schaale reichen, 
Sie ware dein, und sollten meine Lippen 
Auch niemals mehr von ihrem Golde nippen, 
Dich zu erhalten wGrd ' ich gerne weichen67

. 

Auf dem Freisitz vor dem Hause in die laue Nacht des Augusts hinein 
sprachen vier Manner, wie sie unterschiedlicher kaum sein konnten, mitein
ander liber eine denkwlirdige Zeit. Bald lOgen die feuchten Nebel aus dem 
Wildkamp herauf und sie muBten ins Haus treten. Malsburg wollte wohl auch 
frlih zu Bett. 

Noch einmal hat er das neue Jahr heraufziehen sehen, die Glocke auf seinem 
Tlirmchen hat es in die stille Nacht gelautet. Am 9. Februar 1821 hat ihn die 
Krankheit endgtiltig ans Bett gefesselt. Am 14. Februar hat er seine beiden 
Neffen zu sich gerufen und ihnen eroffnet, daB er sie durch Errichtung eines 
Fideikomisses zu gemeinschaftlichen Erben liber Escheberg, Niederelsungen 
und Odinghausen einsetzen werde68• Am 17. Februar, einem Samstag, ist er 
mit 78 Jahren in Escheberg gestorben. Sein Grab hat er sich unter einem 
Erdhligel zu FliBen seiner geliebten Frau gleich neben ihrem Obelisken ge
sucht; wie ein treuer Hund. oh ne Grabstein, ohne Erinnerung. 

Acht Tage spater ist auch sein Flirst in Kassel gestorben. 

Anme .. kungen 

I Die beiden Gemalde. 01 auf Leinwand. hangen im Trcppenhaus des Hcrrenhauses zu Escheberg. 
im obersten GeschoB. Sic wurden gegen 1745 gemah. 

2 Miindliche Nachricht von Dr. Raban von der Malsburg sen. 5. April 1996. 
3 Die Familie pfleglc in Marburg odcr Goltingen zu studieren: doch lag Marburg in dieser Zeil 

mitten im Kricg. so daB auch Gcnf als SlUdienon in Frage kommt. In Leipzig oder G6ttingen 
studierte er jedenfalls ausweislich der Matrikeln nicht. Am 22. Juni 1756 gewahrte ihm Landgraf 
Wilhelm VIII. auf die Duuer von 3 Jahren ein Stipendium von 200 Reichs-Thalern "zur Fortset
zung sein Studium··. StA Marburg 340 vdM 2-27-26. 

4 Gabriel Ouo von der Mal sburg: Geboren am 16. September 1704 zu Escheberg. Hess .-Cass. Geh. 
Rath. Regierungs-Prasident und Hofgerichtsrath zu Marburg. erhielt nach Raban Heinrichs Tod 
Hohenbom und IOste die Malsburg von Al10dialgHiubigem ein. Heiratete Christine Rebekka von 
Meysenbug-Friclingen. Stammvater der Linie Malsburg. Gestorben am 13. November 1773. 
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5 Slaalsarchiv Marburg Bestand 340 von der Malsburg-Escheberg, Verzeic hni s 2 Bestand 27 
Nr. 26. 

6 Both, Wolf von: Vogel. Hans: Landgraf Friedrich 11. von Hesse n-Kassel. Ein Furst der Zopfzeit. 
0 .0., 1973. S. 38. Ein Regierungsprasident erhi elt 500 Taler. Das hohe Gehalt war ubri ge ns e in 
wichtiger Gru nd dafUr. daB das Amt bei der Ritterschaft nicht beli ebt war und gege n Ende des 
l ahrhunderls auf deren Druck sogar zeitweise abgeschafft wurde. 

7 Sein Nachfolger als Landrat war Herr von Pappenheim zu Stammen. 
8 Mit Lichtenberg ging ein betdichtlicher Teil an Hessen-Darmstadt. Bes itzstreitigkeiten mit 

Darmstadt und Mainz zoge n sich noc h bi s 1771 hin. 
9 Dcr cinc wunderbare Bibl iothek besaB: GroBvatcr der romantischcn Schriftstc llerin Karol i ne von 

Giinderode. 
10 Gottlob von der Mal sburg wurde am 9. Marz 1735 al s Sohn des Obervorstehers Friedrich Anton 

von der Mal sburg geboren und wohnte in Elmarshau sen . Sein Hauslehrer war Christian Bernhard 
Ledderhose, der spiilere Hauslehrer des Erbprinzen und Schwiegervater von Carl 0 110 von der 
Malsburg. Gon lob wurde spater M ini ster in Kassel und starb am 29 . Marz 1 788 . "Ei n ehrgeizger, 
etwas launenhafter. aber unge mein geschickter Mini ster". Losch, Philipp: KurfUrst Wilhe lm I., 
Marburg 1923. S. 80. 

11 Staatsarchiv Marburg. 340 vdM -Esc heberg Verz 2 Tit 27 Nr. 26. 
12 Wilhelrn von Hessen, Wir Wilhelm von Golles Gnaden. Die Lebenseri nneru ngen KurfUrst 

Wilhelrns I. von Hesse n: Frankfurt 1996. S. 166 f. 
13 Losch. Wi lhelm L S. [46. 
14 Und der trat dann auch noch zu m verhaBten katholi schen Glauben uber. Landgraf Karl mu Bte es 

nicht mehr erleben. 
15 Doch der Vater war besorgt. Al s er irn l ahrdarauf Landgraf wurde. erlie13 er ei ne Verordnung zum 

Schutz seiner Untena nen vor den Gefahren des Ballonfliege ns. AlIe We lt rnachte sich daruber 
lustig. Doch immerhin trugen die Bal[ons ja offenes Feuer mit sich. wohin auch immer. 

16 Sohn von Kurt (Konrad) Hilmar. 1695 geboren. Hess,- Kass. Regierungsrat. Begleitete seinen 
krank lichcn Vater. als der als hess.-kass. Gesandter zum Reichstag nach Regcnsburg entsandt 
wurdc. Obervorsteher der ailhessischen Ritterschaft. 1760 gestorben. 

17 Losch. Wilhelm I. . S. 32. 
18 Das Gemalde iSI von Wilhelm Bottner. 01 auf Leinwand. 175 x 116 cm. Bottner ( 1752- 1805) war 

SchUler von loh . H. Tischbein. Hofmaler und Akadcmi cd irektor in Kassel. 
19 Ei nen Obeli skcn hatte gegen 1720 der eng [i sche Dichter Alexander Pope in seinem legendaren 

Park in Twickenham dem Andenken seiner Mutter gesetzt. Dicser Park gi lt zu Rccht als der 
Begi nn des englischen Landschafl sparks. 

20 Hessische Staats- undAdreBkalender 1786 ff. 
2 1 Urkunde vom 18. Apri l 1755. Staatsarchiv Marburg, Hauptabtei lung 11 Bestand 340 Verz. 2 

Titel 3 Nr. 29. Das lagdrec ht moc hten sie indessen nicht missen und behielten es fUr si ch und ihre 
Erben. 

22 Urteil des Ober-Appellati ons-Gericht s vom 11. Oktober 1769. 
23 Staatsarchiv Marburg Hauptabteilung 11 Bestand 340 Verz. 2 Nr. 4/15. 
24 Pedlow, Gregory W : The Survival of the Hessian Nobi lity. 1770-1 870, Princeton 1988 S. 78. 
25 Staatsarchi v Marburg. 340 v.d.Mal sburg-Esc heberg. Verzeichni s I. Tit. 20. 
26 Mundl iche Mitteilung von Dr. Raban von der Mal sburg sen. 
27 Sippcl. Kl aus: Archaologische Fundstellen und Funde aus mittelalterl ic her Zeit im Stadtgeb iet 

von Zierenberg. - 1 n: Zierenberg. t 293- 1993. Ausgewah lte Aspekle aus 700jahriger Geschichte. 
S. 42 ff. 0.0. 1993. 

28 Diese Dachverzicrungcn verrosleten und wurdcn zu Anfang des 20. Jahrhundert s durch Stiirme 
von Oach gerisse n. Or. Raban von der Malsbu rg hat a[s Ki nd ei nen der Sterne auf der Ostseite im 
Beet vor dem Hau s ge funden . 

29 Heute befi ndet s ich das dri lte Exemplar in origina[getreuer Kopi e am Platze. Es wurde vom 
Hausherrn Dr. Raban von der Mal sburg au s Kupferbl ech verfertigt. Einen Oachreiter gab es 
bereits vorher, wie die Sc hleenstein"sche Landkarte um 17 15 zeigt. 

30 Herma nn von der Malsbu rg. 1877- 1958. Herr in Esc heberg und Niederelsungen ab 1908. 
3 1 Heidelbach. Paul : Deutsche Oichter und KunSI[er in Escheberg, Marburg 191 3. S. 29. 
32 Seib, Gerhard: Eine unbekannte Ansicht von Gut Escheberg aus dem ersten Oriuel des 19. 

Jahrhunderts. - In : Jahrbuc h des Landkreises Kasse1. 1995. S. 1371'. 
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33 Schmidt. Ulri ch: Der SchloBpark van Wilhelrnshohc in Ansichtcn dcr Romantik. Kassel 1993. 
Ich dankc Fmu Dr. Lukatis. Staatliche Kun stsarnmlungcn KasseL fUr freundl iche Untcrsttitzung. 

34 Die Pappeln werden nur !loch in einer Rei he gezeigt: doch spaterc Zeichnungen und Vcr-
messungspliinc "on 1826 zeigen noch die Ooppel rei hc. 

35 GOlhei n. Marie-Luise: Geschichte der Ganenkunsl. Jena 19 14 und 1926. Band 11 S. 384. 
36 Slaatsarc hiv Marburg. Bestand 4 Abl. h Nr. 3842. 
37 Both. Wolf van; Vogcl. Hans: Landgraf Friedrich 11. von Hesscn-Kassel. Ein FUrs! der ZopfzciL 

0.0 .. 1973. S. 37. 96. 
38 Swatsarchiv Marburg. Bestand 4 Abt. h. Nr. 3842. 
39 Slaatsarchiv Marburg. 340 v.d.Malsburg-Eschcberg Vcrz. 2. Ti t. 27 Nr. 26. 
40 Ocr .,HochfUrstlich=Hessen=Casselsche SWats= u. AdreBcalender" gibt als Sitz 1794 "zu Esche

berg'" an, was aufgrund anderer Ei ntragungen den tatsachlichen Aufcnthahson meinen muB. 
1796 wird cr Ch'il- Pensiolloir gcn.lIlnl. 

4 1 KurfUrst wurde der Landgraf am 15. Mai I 803. Die Franzosen besetzten Hannover am 4. J uni 
1803. 

42 Du ieh SIIPI)Olliere, daft IIl1eh dellell ill Ellren hoc:llll"Ohlgeb. inneren FlImilien -VerhiilllliPen 
I'orgejallenell Veriilldenmgell , der Par;ser Ge.wmdrscluiftsposrell del1t'llselbell dermajJl'lI {I/I 

lIehmlieher als l'or";1I seyell kiillllte. so habe ic" diefter Weise Sr. Kllifjirst!iehell DllfI:hlallc"t 
abermahls /lIIrerrhiill;gsr dargelegr . .. . silld {llIe" mit gl/tidigstem Be)fall (llIjgellommel! won /ell . 
... El/er Hod/ll"Ohlgeborel/ bitte iell del/lllach mir dero ElIlschUeftlll/g hieriiber mitz.l/theill' fI . .. . JO 

bald afs mi)gfich hierherwkoll/mell ... Titel Ministrc plcnipotent iairc de S.A.S. I' Electeur de 
Hessc auprcs du premier Consul. StA Marburg 340-2-27-2. Am 22 fruct idor erhi ell er den 
Passicrschein vom frz . Gesandten Bignon fUr sich und seine Tochter. 

43 Am 5. Juli 1805. Vgl. F.G.L. Slrippclmann: Bei trage zur Geschichlc Hesscn-Cassels. Marburg 
1877. S. 198. 

44 Roth , Christian/Stamford. Carl van: Geschichlc VOI1 Hessen. Kasscl 1886. S. 438. Losch. 
Wilhelm I. S. 258f. Strippelmann aaO S. 230r. 

45 Die Pyrmonter Konvention vom 19. Juli 1797. cin gchcimer Zusat zvertmg wm Basler Frieden. 
halle Hesscn-Kasscl die UntcrstUtzung PreuBens bcim Erwcrb der KurwUrde und bei terrilOrhLi cn 
Ergan zu ngen zugesagt. PreuGen hat sk h nicht damn gehallcn. 

46 Roth aaO S. 439. 
47 Losch, Wilhelm L. S. 265. 
48 Nachdem ihm Talleyrand am 2. Oktober noch einmal versichert haue, Frankreich werdc die 

hessischc NeutralilUi achten. 
49 Bald darauf schrieb er ihr: Ma rl"e.\· chel"e Elecrl"iee. Oh que! 1II0/1Il'1Il affreux. je lie pus seulelll(!//f 

Vous dire Adieu. ,., Vorrefidele et relldre ami GlliI!l//lme, 
50 Ocr KurfUrsl machte Willgenstei n spatcr im mer wicder den Vorwurf. dal\ hierin dcr Grund fUr 

sei ne Absctzung durch Napoleon !age. Hatte er in Berlin mit Napoleon gesprochen, so halte er 
sein FUrstcntu m bewahren konnen. Tatsachlich ist das aber falsch . Schon am 23. Oktober hane 
Napoleon an seinen Marschall Monier geschricben: "Meine Intention ist. daB das Haus Hesscn~ 
Cassel aufgehort haben soli 7.U regieren und aus dcr Zahl der Machte ausgcloscht wird." Das war 
deutlich ge nu g. In Berlin ware dcr Kurftirst mit dcm Erbprinzen 7.Usammen gefangengesctzl und 
nach Napoleons berei ts erteiltem Befeh! nach Metz gcbracht worden. 

51 Losch, Philipp: Gesch ichte des KurfU rstentums Hessen 1 803~ 1866. Marburg. 1922. S. 38. 
52 Goeckc. Rudolf: Das Konigreich Westphalen . Sieben Jahre franzosischcr Fremdhcrrsch:.ft IIn 

Herzen Deutschlands, 1807- 1813. DUsse ldorf. 1888. S. 3. 
53 Die Konun iss ion war furchtbar veriingstigt: WUrde sic Anderungen vorsch lagen. gabe es Arger 

mit Napoleon. Wiirde sie kcine vorschl agen. giibe es Arger mit dcn Landleuten zu H'lUse. Sic 
entschi cd sich fUr Arger mit den Land leuten. 

54 Cronin. Vincent: Napoleon, DUsseldorf o. L S. 318. 
55 Kleinschmidt 1893. S. 73. 
56 eben ihm die Herren \'on WolfTradt . ehem. Staatsmini ster von Braunschweig. \'on Dohm, ehem. 

Prasident der Domanenkam mer \'on Hei ligenstadt. Baron van BUlow, ehem. Prasidc nl der 
Domanenkammer zu Magdeburg. Baron \'on Witzlebcn. gewesener hessisc her Oberjagermcister. 
van Coninx. ehcm. Regierungspriisident von Padcrborn , van Biedcrscc. chcm. Reg ierungsprasi
dent van Halberstadt. Baron van Metternich. ehcm. Landrat von Padcrborn, von Heister. chcm. 
Regierungsprasidcnt "on Kassel. Prof. Leist aus Gott ingen. General von Lepel. Graf Mcrfcldt. 
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Sakristan der Hildesheimer Kirche. und einige Hofbeamte des K6nigs. Es milt aur. daB Jerome 
dem Ratschl ag Napoleons. Burgerliche zu bevorzuge n. nicht gefolgt ist. sondern statt desse n 
erfahrene Beamte der alten Herrschaft wahlte. 

57 Kleinsc hmidt. Arthur: Geschichte des K6nigsreichs Westfalen. Gotha 1893. S. 3 10. 
58 Und als driner Herr war da im Grunde immer noch der alte KurfU rst. inzwischen in Prag sitzend 

und Umsturzplanc schmiedend. Gerade den AbtluB des Geldes nach Pari s verfolgte der alte 
Geizkragen mit Verbiuerung, ebenso daB die Kontakte zu seinen Untertanen immer sc hwacher 
wurden. 

59 Karl August Malchus. bisher Generaldi rektor des Offentlichen Schatzes. Goecke aaO S. 2 11 . 
60 Demandt. Karl: Geschichte des Landes Hessen, Kasse I1 972. S. 548. 
6 1 Pedlow aaO S. 86. 
62 Die anderen waren uuf der konservati ven Seite Franz von Rau und Carl von Eschwege: auf der 

liberalen Seile Ernsl von Baumbac h-Nentershausen und Carl von Oalwigk. 
63 Lichtner, Adolf: Landesherr und Stllnde in Hessen=Casse\ 1797- 1821 : G6ui ngen 19 13. 
64 Pedlow aaO S. 2 1 I ff. 
65 Die Malsburgisc he Sladtwohnung war im Gebaude des spateren Cafe Dache. 
66 Oer KurfUrst hatte ihm wie alien anderen Offizieren angeboten. in der Position in se ine Armee 

wieder aufgenommen zu werden, di e er 1806 innehane. Die Zumutung, wieder als Fahnrich zu 
di enen. war dem kampfe rprobten Oberstleutnanl jedoc h unannehmbar und er lehnte ab. 

67 Ernst Friedrich Georg Otto's von der Malsburg Poeti sc her Nachlass und Umrisse aus seinem 
innern Leben. Von P. C. (d. i. Phili ppine von Calenberg). Kassel 1825, S. 197. Hygieia ist die 
griech. Gotti n der Gesundheit. 

68 Staatsarchi v Marburg 11 340 Nr. 2/30 vom 14.2. 182 1. 
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