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Beitrage zur Politik und Kriegfiihrung 
Hessens im Zeitalter des 30 jahrigen Krieges 

und Grundlagen ZlI einer L ebensgeschichte des 

Genera lleutnants ') Johann Geyso. 

Von 

Ohcrst 1. . .0. F r anz v on G eys o. 

r n h nit s • V e r z e i ch 11 i s. 

Vorwort 2. 1. Der Fam iliennlllll c, die Vorfahren und die J ugend zeit 
des J ohann Geyso 6. 11. Kriegsdienstc unter Mori t.z vo n Onlllien, Gustav 
Adolf, bei den Bohmischcn SUi ndcn und bei l\1 ansfeJd 1613- lG23 9. 
ilL ZustU.ndc in Hessen 1622- 1.627 Ilnd CI!J1rakteristi k des Landg ra fen 
Mori tz 14. IV. Jo h. Geyso a ls Obcrs tl eutnan t des II crzogs Be rnhanl von 
Weimar im niede rsa chs isch·diin ischen I{riege lG25 - 1U28 nod ills Amtmann 
von Esch wegc 1629- 16fH 3U. V. AII gcmeine La~e im J,thre l G29 II nd 
Aunliherung Hcsscns an Gustav Ad oH 34. VI. Die Rotenburger Konfercnz 
im DezeUl ber 1.630 37. VII. Leipziger KOllvcnt, di e !iistungc n in I-lessen 
tlnd d ie Haltung des Land~rafcn im Friihjahr !(i3 t 1. V[ 11. Das Wchr
wesen z. Zt. des 30jahrigcn Kriegcs. Der Irrtum beziigl. der Moritzia.ni schcn 
" Regimenter ': . Das wei13e Regiment, seine Errichtung du rch .loh. Geyso 
und sei ne E ig:enart 45. IX. Die Erhcbung Hcssell s i m Ju li 163 1. Der 
" La ndesvcrrat'; ucr hess ischen Ri tl erschaft. Landgraf Moritz sucht Sicher
heit und Hilfe bei Tilly. Die Bedcutung der hcss ischen E rhebung f(jr 
Ko nig Gustav Adolf 53. X. Hessische E roberun gen in Wcstfa·len und an 
der Weser 50. Xl. J oh. Geyso im Sommer und Herbst 163 1 und seine 
Tatigk eit a,ls Gcne ralqulI.rtie rmeiste r 63. XII. Der Zug in den Rheingau 60. 
XIIL Die Operationen des Laudg rafen gegen P appcnheim in den Mona ten 
Januar Li s .Miirz 1632 70. XIV. Vorgehen der hess ischen 'l'ruppen a uf 
WestfaJ ell und Braull schweig und d ie Bedrohull g Kassels durch Pap pen
heim 75. XV. Der Oberfal] von Vo lkmarscn am 17. J llni 163:l 77 . 
XVI. Der Zllg des Landgrafen zum Konige nltch de r Oberpfalz uul.l die 
Verh ll. ltni sse in /-lessen wli,lHcnd seine I' Abwcsenh eit, J uli b is Ok tobcr 
1632 SO. XV II. Vorbereitungen a uf die E ntscheid ungssch lacht 94. 
XVIII. Erneute Sendung Geysos zu J-l e rzog Bcrnha rd und l.Ii e Vorgange 
in Hessen im Dezember 16t12 99. XIX. Hiickbl ick und Ausblick 1(}2. 

I) Genera ll eutnan t war in di ese r Zeit die Bczcichnllng fii r den Stell
vertreter des Kriegsherrn . Er W,lr der oberste Uefehl sha,ber einer Armce 
II nd stand im Range vo r dem Feldmarschall. V. Lowe, " Die Organisation 
IInd Verwa ltung der Wa llensteinschcn Heerc" , S. 25 f. , Freibnrg i. Br. 1895. 
S. Riez]er, " Geschichte Haycrns", Bd . V, Gotha 1903, S. 447 . .M. Ritter, 
.. Ocll tsche Geschichte im Zeitai ter der Gegenrefor rn ation und l.I es SO jti.hr. 
I(rioges 1555- 1648", Bd. Ill , S. 557, Stuttgart 1908. 
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2 Vorwort. 

Abkii rzun gcn. 

St.-A. = Staatsarchiv, R.-A. = ReichslLrebiv, Kr.-A. = Kricgsaktcn, 
'1': 1, II nsw. = Bantll , 2 nsw. der Wilhclmsho he r Schl of.lakten, Kr.-R. = 
Kricgsmt, Geh.- I~. = Gehoi mrat, Obers tl cutn., Jlptm ., Kapt. = Obcrst
lcutnant, Hanptm antl, KapiW.Il , Komp., Reg-t. z. F. , z. Pf. = Kompagnic , 
Hegi ment zu Fuf3 , zu Pferdc, Lalldgr. = Landgraf, hess . = hessische unu 
i.ihnliche, die ohne weiteres ycrstaudJich si nd. 

Hc m e r kungen : 1. Wenn bei l linwciscn au f Aktcn nichts andercs hinzn
ge.fiigt ist , handelt cs sich immer 11111 solche des St.-A . Marhurg. 
2. Bei Angabe nul' eines Datums ist cs das des altell Kalcndcrs. 

Vorwort, 
D.as Fehlen ein er scharfen Begrenzung des Stoffes, die 

Mitteilung von Erlebnissen des Genera lleutnants Geyso als 
EinfUhrung in die a llgemeinen politischen Verhaltnisse, in 
den Geist und In die Formen des Wehrwesens dieser Zeit 
und andere Eigentumliehkeiten meiner Arbeit erklaren sich 
aus der Art und W eise ihrer Entstehung. reh habe in den 
J ahren 1904- 1911 archivalische und auch Literatur-Studien 
gemaeht, ledigli ch in der Absicht, eine Farniliengesehichte zu 
schreiben. Im Verlauf dieser Arbeit mach.te ieh mich ruit 
der durch k eine Sachkenntn is getrlibten Entschlullfre udig 
keit des Arehiv-Dilettanten a ueh a n die Zeiten des 30jahrigen 
Krieges; denn fU r eine Geschiehte der Familie von Geyso 
mu13te das Lebensbild des bedeutendsten Mannes, der aus ihr 
hervorgegangen ist, der wesentlichste und reiz vollste Teil 
werden. Erst allmahlieh erkannte ich e in erseits, wie gewaltig 
gro1D das im S t.-A . Marburg verwahrte Aktenrnaterial dieses 
Zeitabschnittes ist, und andererseits, wieviel Akten in d en 
StUrmen des I{ri eges od er spater verloren gegangen sein 
mo.ssen. Die vorhandenen Akt en s i n d noeh vollig 
un g e 0 r d net; die Hauptmasse ist in rn ehr als 200 BUnde! 
oberflaehlich naeh Monats- und J ahresdaten zusamrnenge
schnurt und wiJlklirlich in den Abteilungen "Kriegsakten" 
und "Beziehungen zu freruden Staaten" untergebraeht od er 
noch planloser als sogen, WilI,elmshoher Schlollakten in dicke 
Folianten g e bunden, In derselben Angelegenheit, von dem 
g leichen Briefweehsel findet man Schreiben manchmal a n 
3- 4 verschiedenen Stelle n, und nicht selten sucht ma n ver
geblich nach der Fortsetzung ei nes mi t Interesse verfolgten 
Vorganges, J e g roBer die W irrnis des la ng-en Krieges, je 
bedeutungsvoller die Personlichkeit des J oh . Geyso fu r sein 
hessisehes Vaterland wurde, umso e rheblicher werden die 
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Vorwort. 

Luck en. Dieser U mstand erhOhte zun achst die l-J arln"ckig
keit mei nes Suchens, au.ser in Marburg auch in den A ktcn 
der A rchive von Da rmstadt, MUnchen, SchloB Schallmbll rg, 
Stock holm u nd des GroBen Gene ralstabes in Berlin 1). A ber 
schlieJ3lich k onnte ieh mieh der E rken ntnis nieht versehlic0en, 
claJ3 es mir nieh~ moglich wa r, c in c kl are zusam menha nge nde 
Lebensgeschichte des Genera ll eutnan ts Geyso zustande zu 
bri ngen, weil die Lucken zu g ro13 sind und \Veil a lIes, was 
wir iibcr die Geschichte Jlessens im Zeitalter des 30jahrigen 
l< riegcs wisscn, noch Z lI mangelhaft ist. Bei dieser zu spa t 
crka nn lcn Sachlage bli eb mir, wen n nicht alle Vorarbeiten 
vcrgchlich gcwcsen sein sollten, nichts anderes ilbri g, als 
t1 ie tibcr Geyso gesammelten Nachrichten mit Vorgangen 
7.LI \'crbinden, die fu r die Landesgeschichte Hessens von 
allg-cll1cinem I nteresse sind und auf diese 'VVeise, soweit w ie 
moglich, einen Zusammenhang herzustel len . 

lch war , als ich mich am Schluln des W eltkrieges a n 
diese Art der Ausarbeitun g machte, nicht im Z weifel, daB 
eine soIche 11icht scharf begrenzte, mosaikartige A rbeit viel 
schwieriger ist, als die grundliche Darstellung eines Einzel
vorgangs, und als Werk eines Dilettanten eine g roJ3e Kiih n
heit bedeutet. )3estimmend fU r mich war folgender Gesichts
punk t : Eine befriedigende DarstelI ung der fUr die all gel)l eine 
deutsche Gesch ichte so wichtigen Politi k u nd KriegfUhrun g 
l-lessens im Zeitalte r des 30jahrige n l<r ieges ka nn 's ich nur 
auf einer Reihe von Einzelarbeiten aufbauen, Seit Chr, v . 
Rommel vor 80-90 J ahren die hessischen Akten fU r den 
6., 7. und 8. Band seiner Geschichte von H essen verwertete, 
haben nur W . Struck , H. D iemar und C. Sattler 2) sie be
n utzt - w ohl e rklarl ich nach dem, was ieh iiber s ie be
richtete. Die NIangel der H .. ommelschen Gesch iehtsschreibung 
liegen offen zu Tage. Sie sind du rchaus erklarlich, und meine 
Hinweise auf sie konnen das Verdienst des Mannes, der den 
e rsten G rund zu einer hessischen Geschiehtsschreibun g legte, 
dessen quantita tive L eistungen staunenerregende si nd, nicht 
verklein erll . Meinen Mitteilungen liegt n un der Gedanke 
zugrunde, daB sie erne ut die Aufmerksamkeit auf diesen 

I} Akten des hess, Generalstabes und Kriegs-Minist. sind nach lSG6 
lI itch Herl in gckolllmen. . 

'.i) W. St.ruck ZlI dcm auch Iil l' die hess. Geschichte hOchst we rtvoll Cll 
Buch "Das BUnunis Wil hclms VOIL Weillla r lllit Uusta.\' Atl olf", ~t ra,]g llnd 
I f,:~} 5. IL Diel1l<bl' zu cinem Aufsatz " Der Antei l dc l' "i('ssc tl <In der Schl<lcht . 
In,j LUtzen" , Zeitschr.28, l8iJU. C. Suttier, .. I{eichsfre ihr. Dodo ZtI Inn-
1I.ld 1\llypbausclI , kgl. schwed. l"cldmurschall" , Nordcn 18U1. 
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4 Vorwort. 

bedeutungsvollen, aber bis jetzt stiefmiitterlieh behandelten 
Abschnitt hessischer Geschichte lenken werden, einzelne 
Vorgange und Fragen, die grundlieh zu erforsehen, an
ziehend und lohnend sind, erkennen lassen und denjenigen. 
die sich mit ihnen beschaftigen wallen, die Orientierung und 
Einarbeitung erieiehtern. Von diesem Gesiehtspunkte bitte 
ieh die Kuhnheit meines Unterfangens und den Inhalt meiner 
Arbeit zu betraehlen. 

Bei der erdriiekenden Fulle des Stoffes laBt sieh ihre 
Gestaltung bis zum Absehlull sehwer iiberblieken. In dem 
ersten hier vorliegenden Teil habe ieh die wechselreichen 
J ugendjahre des J.oh. Geyso benutzt zur Einfiihrung in die 
allgemeinen politischen und militarischen Verhaltnisse dieser 
Zeit und in die trostlose Lage Hessens unter der Regierung 
des Landgrafen Moritz. Auf diesem U ntergrunde ist sodann 
die Politik und Kriegfiihrung Landgraf Wilhelms V. in ihrer 
Bedeutung fUr Gusta v Adolf von mir gesehildert worden . 
In einem zweiten Teile habe ich eingehend die Vorgange 
behandelt, die im Laufe der J ahre 1633 und 1634 zur Auf
richtung der mili~arischen · Machtstellung Hessens in West
falen fuhrten und erst die Grundlage fur seine bedeutungs
volle Politik und Kriegfuhrung sehufen. Naehdem ieh auf 
diese Weise, eingehend und zusammenhangeno, das charakte
ristisehe, die Wege und Ziele der Politik und Strategie 
Hessens bis zum Zusammenbruch der evangelischen Partei 
1634/35 klargelegt habe, glaube ieh in einem drilten noeh 
zu bearbeitenden Teile mieh mehr und mehr auf die Tatig
keit des Generalleutnants Geyso, von der ieh ausging, be-

• • schranken zu konnen. Denn bei aller . Abhanglgkeit von 
anderen Machtfaktoren und wechselnden Ereignissen ist die 
hessische Politik und Kriegflihrung im wesentlichen eine 
konsequente, sieh selbst getreue geblieben. 

Bei einer derartigen Arbeit wird meine ungenligende 
wissensehaftliehe Vorbildung sieh besonders da geltend 
machen, wo ich den meist hochst verwickelten Zusammen
hang der Ereignisse mit wenigen Strichen zu zeichnen habe. 
Aber aueh da, wo ieh Vorgange naeh den Akten behandele, 
ist es wahrscheinlich, da-'3 nicht nur in den von mir nicht 
benutzten Archiven, sondern auch unter den ungeordneten 
Marburger Akten noeh Sehriftstueke si eh finden werden, die 
einzelne meiner Ausfiihrungen erganzen od er berichtigen. 
Wo siehere U nteriagen fehlten, habe ieh dies dureh ein 
"anscheinend", "es ist anzunehmen" oder ahnliche Wendungen 
angedeutet. Etwas Abgesehlossenes, Fertiges 

• 
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Vorwort. 

s ind als o m e ine B e itra ge nicht. Immerhin bin ieh 
gewi13 , daB sie einen erheblichen F ortschritt g egenuber 
unserer heutigen K enntnis von der Geschichte Hessens im 
Zeital ter des 30jahrigen Krieges bedeuten. 

Die Mittei lung en aus den A kten habe ieh, urn sic nicht 
zu schwerfalli g und weitschweifig zu machen, meist auf das 
W esentliche zusammengedrangt, - auch da, wo ieh die di rekte 
Rede beibehielt, - das charakterist ische des A usdruck s a b er 
dabei Zll wahren gesucht. 

In d c r geg en w ~i rti ge n Zei t hat cs e in c n be
so n d c r c n R e i z , i n d ie Gesc hi c h t~e d es 30ja hr ige n 
l<r i cg'cs ti e fe r ei nzud rin g en . da di e hc i de n 
g' ro/3c n We l tk ri e ge u ns e r e r G esc hicht e s o m a n c he 
a h n l i c h e Er s c heinun g a ufw e i se n. R.eibu ng cn, E nt
lfillschun g en und Niedertrachtig keiten unter V crbUndete n. 
ri nc allseinandergehend e miliUirische und poli tische oberste 
Kriegsleitung und ihre F olgen, Gefahren und T~iusch u ngen 
bei den V ersuchen, einen sog. V erstandigllngsfricclen herbei
zufuhren. Intri g uen, verbiindete Gegner zu verwi rren und zu 
trennen. ehrliche un d unehrliche Friedensverm ittlun g und 
anderes. was wir erlebten, ist alles schon mal dag e wesen. 
Man darf vielleicht annehmen, daf3 es manchem deutschen 
Politiker d er letzte n Jahre genutzt h atte, wenn er mit ge
wissen V organgen des 30jahrigen Krieges vertraut gewesen 
ware. S icher ist , daB die Erfahrungen der letzten 5 J ahre 
unser V erstandnis fur manche Erscheinungen des g roBen 
Krieges, de r vor 300 J ahren D eutschla nd de m U ntergange 
nahe brachte, gescharft haben, z. B . ftir d ie zweifelhafte 
Tatigkeit der sog. 3 . P a rtei (s . u . X IX.), ftir die Psychologie 
der Soldateska , fur die mit jedem Jahre zunehm ende Selbst
slicht, fur F inanz- und Valutanote u. a. m. 

- Moge dieser U rn sta nd de m Gedanke n, der rnich b ei der 
V eroffe ntlichung dieser Arbeit leitete, forderlich sein, rn o g-e 
e r a be r a u c h e rn e ut vor Aug e n flihr e n, d a .f3 der 
sc hlirnmst e F eind d e r D e utsch e n zu a li e n Ze iten 
cle r d e ut sc h e Partikularismus, d e r de u tsche P ar
te ig e ist gew ese n ist. 

M a r bur g a. L., im Sommer 1919. 



Franz von Geyso 

Erster Tei l. 

Bis zum Tode des Konigs Gustav Adolf. 

I. ])t~r Fallliliennamp., di e Yodahren ullt1 di e .1ugellfi1.eit de~ 
.Ioh. Geyso. 1593- tG:l3. 

Der Familienname Geyso ist aus dem frankischen Per
sonennamen Giso entstanden und als so1cher in H essen fur 
ganz verschiedene Familien, im all gemeinen zwischen 1250 
und 1350, "fest geworden". Das volltOnende 0 hat sieb im 
15. J ahrhundert in e abgeschw~icht oder ist ganz fortge
fallen, aus Giso, Geiso wu rde allmahlich Geise, Giese, Geis, 
Gies I), Einzelne ak adcmisch gebi lclcte Geise's kehrten im 
16. J ahrh. zeitweisc Zll cler llrsprOnglichcn Namensform zu
ruck. und so "\vird es e rklarli ch. cla J& cl er nachmalige General
leutnant und sein e beiden Brucler von 1 62~ ab si ch grund
satzlich Geyso schreiben. ~ur ganz a llm:thlich selzt si ch 
diese Namensanderun g durch. Joh . Geyso k ommt in den 
Akten und D ruckschriften seiner Zeit vor als: Geis, Geys, 
Geise, Giese, Gisse. Geiso, Geisso, Gueiz (bei Franzosen), 
Geisius (in den Gesandsehafts-Beriehten des Hugo Grotius). 
Auch 1m Theatrum Europaell m und bei Chemnitz wechselt 
die Schreibweise seines Namens. Unm6g1ich konnten uncI 
k6n nen Geschichtsschreiber erkennen, daf3 es bei dem so 
verschieden bezeichneten Oberst oder General si ch im mer 
urn den gleichen Mann handelt, - ein Umstand, der dazu 
beigetragen haben mag. daf3 der V erteidiger von Dorsten , 
der E roberer von Oberhessen, der Sieger von Allersheim 
nnd Grevenbroich eine geschichtlich wen ig bekannte Per
sonlichkeit ist. Sozusagen offiziell wllrde fUr ihn erst das 
Geyso, als er nach E rwerbllng von reichsunmittelbarem 
Grundbesitz (d. d. Frankfurt a m Main den 21. Juli 1658) 
vom Kaiser Leopold als "von Geyso zu Vc,lkershausen unci 
Mansbach" geadelt worden war. Sein e Geise (Giese) si eh 
nennenden Vorfahren tassen sich urkundlich bis zu dem 
Ururgro13vater nacbweisen. Sie wohnten in Melsungen, 
Brilder von ihnen aueh in Boddiger bei Felsberg. Die 
Flurbezeiehnungen Gysen-Graben (1412, 1416), Giesenstilek, 
Gysenhag, Geisen-Garten, am W engesberg, nordwestIieh der 

I) A. Heintze, "Di e ll eutschen Fa.milicnnamcn" . HaJle il. S. 190H. 
S. 143. Zeifschr. lIessenland 1910. Nr. 8, S. 105 f. 
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Stadt Mc lslIngen '), das Vorkornmen eines I-Te nricus Gisonb 
unter don S chbffen des J ahres 1288 ' ) und g ro13ere L and
s tcucrzahl ungen eines Giese a us Melsu ngen irn Jahre 1.467 :1) 
rn a(' h l~ n cs wahrscheinlich, dalD die Geise's zu den boden
sUilldigcn Familien Melsungens, zu den ers ten S ied lcrn dieser 
(;"gc nd , g ehorten ') . . Im Anfange des 16. J ahrhun derts 
hattcn sie es schon zu ein em fUr eine kleine Landstadt be
I11 crkenswerten W ohlstand gebracht. Joha nnes Gyse aus 
Mclsungen studier te 1501 in Leipzig'), der U rgro13vater des 
.I oh. Geyso uhd seine beiden BrUder, VQn denen der ~ine 
in Boddiger wohnte, gewahrten dem Landgrafen Philipp 
seit .l528 achtmal erhebli che Darlehen '). H ei nrich Geise 
((; yse, Geys, Giese)' kommt als Biirg-ermeister van Mel
s lIn g en 1535 und zwischen 1540 und 1563 als 'Iandgraflicher 
R cntmeister in den Melsunger Akten, den Amts- und H o
spital-Rechnungen vielfach var ' ). Der Gra13vater des Ge
nerals, der ebenfalls Johannes hie13 und 1531 in Marburg 
stud iert h atte, war Dei seinem kinderlosen On k el I-leinrich, 
vermutlich als dessen Amtsnachfolger ausersehen , tatig. starb 

I) T,. Armurust, "Gcschichte der Stadt Mcl sungcn". Zc itschr. , N. F .. 
Suppl. ].1, :W05. S. 5, H1~ r. II nd a lte ~' IL.lrk a rte. 

~ ) L. Armbrust, S. 159, Hcnricus Gisonis (= Hcin ri ch , del' Sohn des 
Giso) lo cigt d Oll Obergang VOIll Pcrsoncll- Will FamiJicnnamen. Die Vor
na mell 11 ci n rich u nd J 0 h Cl llllCS si Jl d cha ra ktcri seh fii r lii c ill torcH Gcnerationen. 

1I) Nicdc rh ess . l~and steu c r -H echllllng des Kammcrschrcibcrs J'oh. No('ss 
vom .J ahrc 14!i7. 

~ ) Die bishcrige, nach Striedcrs ., Gruudla.gc loll cillc r hcss. Gclchrt.cn
Gcschichtc ", durch al1c bckan ntcrcn genealogi schcn IlaudIJiicher und du rch 
(ji e F.unilienstammta.feln verbrc itcte Allllahme, dal3 di e U.ltcstcn Hinf 
Generationen zwischcn 13(j2 llnd 1528 in Griilluerg in ll cssell geleht, 
habcn una von dort si ch wcitc r verzweigtcll , is t fnl sch. Sic geht <Lllf 
eine ill del' Lallllesbibl iothck zu KlLsscl (]l.f'III11SCr. hass. fol. 41) befilld
liche "Gellca logia Geis ior lJ m" zurilck, dic Hill ]1 ;80 von dcm i\larbnrger . 
lLofgcrichts-Prokurator Joh . Ad6lf Geisc verfafit worden isf. Nach 
forschu ll gcn, die teh noch na ch 19U. insucsondcrq illl St. -A. DiHlnstadt. 
anstc ll tc, ha.ben mich erkenncn lasscll , dali dic fOnf Ultestcn GCJlera.lioJlcJl 
der GCllcalogia samt den vom Kaiscr Rig ismund (141O- 14B7) geadelten 
Reinhard Geys frei crfunden silld . 

0) A. SWlzel, "Studicrcnde der Jahrc 13(.,S bis WOO .. tUS dcm Gcbicte 
des splUercn KurfUrstentums Hcsscn"1 Zcitschr., N. F ., SuppL 5. 

11) Hcss ische Schuldve rschreibu ngcn und Kopialuuch des Landgrafen 
Philipp. 0 L, m. SO h. An Stclle des vor 1536 verstorbenen Urgro Bvaters 
tritt dcssen Sohn Johannes. ]11 Bijddiger erschcint zuerst iLlll 15.1. 151S 
ein lI ei nrich Gyese. Er wird als "chrwiirdiger Hen" IInd "Meister" be
zcichnct. (Urk. dcr Familie v. Boineburg.) 

1) Scin Testament "om .J ahrc 1563 ist nicht IIUt fUr die FamiJien
forschuflg, sondern auch flir die Orts- und Zeitgeschichte von Wert. 
(" Urkunden del' Stildt Melsungen".) 
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aber "ch on frilhzeitig. Sein einziger Sohn Peter, geb. 1555 
in Melsungen, der Vater des Generals, war von 1582 bis zu I 

seinem Tode im Jahre 1613 Rentmeister in Borken '). Seine 
Ehegattin, die Mutter des Generals, Elisabeth Ungefugk 
stammte aus einer Familie, die ursprunglich zu den Rom
berger Ratsverwandten gehOrend, im 16. J ahrhundert einen 
ahnlichen Aufstieg zeigt, wie die Geises. Der Kammer- ~ 
meister Hermann U ngefugk und sein Vetter Eckhardt, der 
Vater der Elisabeth, sind bekannte Finanzbeamte der Land
grafen Philipp und Wilhelm IV.; ihr Bruder der Oberst
leutnant Werner U ngefugk ist der erste Offizier, der in den 
Familien Geyso-Ungefugk vorkommt. Aus dem Hause des 
Lichtenauer Rentmeisters Joh. Ungefll g k gingen fUnf hes
sische Beamte und Offi ziere hervor, die in den Zeiten des 
30jahr. Krieges ofter g enannt wcrden, darunter cler I{as
seler Burg ermeister Dr. Christoph U. und cler R eiteroberst 
Justinus U. '). Diese Abstamlllll ng cles J oil. Geyso sowohl 
vaterlicher- wie mUtterlicherscits aus einer gescllschaftlichen 
Schicht, die die Hauptsti..i.tze cler land esherrlichen Gewalt in 
den Zeite n des Dbergangs vo m mi tte lalterlich-standischen 
Staat zu dem Beamtenstaat cler N euzeit war, ist fUr die Be
urteilung seiner P ersOnlichkeit wichtig. Seine Treue und 
Hingabe an die Person und die Interessen seines Landes
herrn, sein finanzwirtschaftliches und organisatorisches Ta
lent, das fUr einen Feldherrn dieser Zeit ebenso notwendig 
war, wie die spezifisch militarische Begabung, erklaren sich 
aus seiner Abstammung. Man dad sich nur den Rent
meister des 16. J ahrhunderts nicht so \Vie einen neuzeit
lichen Kassenbeamten vorstellen. Er hatte den ritterlichen 
Amtmann allmahtich verdrangt und war der ob'erste Ver
waltungsbeamte des Amtes geworden ' ). der damals auch 
bei der Rechtsprechung mitwirkte. Er hatte die furstlichen 
Domanen (Vorwerke), soweit sie nicht "vermayert" waren 
mit Hilfe der hierzu verpflichteten U ntertanen zu bestellen 
und abzuernten. Er mu13te diese und die Abgaben der 
Burger und Bauern, die fast ausschlieSlich in N aturalien 

I) Se in kun stgeschichtli ch bemerkenswertes Grabden'kmal mit Hmsl,. 
bild und lateini schen Hexnmetern befindet si ch in der Kirche zu Borkcn. 

2) Die Angaben bei ~' rz . Gundlach , "Das Kasseler Bii rgerbuch {1520 
bis 1li99)", Zcitschr. , N. P., Suppl. Lt. lassen sich durch eine in del' 
Adels·Repositur des St.·A. ~l 'l rbu.rg vorhandene Gesch lcchtstafcl \'on IG7H 
und durch die Kirchenbiicher def Altstiidter lInd Freihciter Gem cindc 
[(assel s vervolJ stiind igen. . 

S) A. SWizel , "Die Entwicklung des gelehrten Richterturns in deutschc lI 
Territoricn". Stuttg<lrt l872. S. 156 f. 
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bestande n, nicht nur .. in S r. fiirst1. Gn. S cheuernH einsa m
meln . sondern war auch verpBichtet, sie zu den von der 
Rentkammer fest~esetzten Preisen zu iibernehmen I). D er 
lZentm,eister des 16. Jahrhunderts war also Verwaltungs
uncl Gerichtsbeam ter, Kaufmann uncI Landwirt in einer 
Person und war gen6tigt, eigene Landwirtschaft zu t reibe n . 
So crkHirt es sich, dafl P eter Geyse b ei Borken einen an
schnlichen Grundbcsitz crwa rb. "Ihr Furstl. Gn. Behausung ", 
in cler er in d en crstcn to J ahren seiner Amtsta.tigkeit 
wohn te, ihn l Zll c ng lIncl unbeque m wurde un d e r sich am 
"1Iomb('rg cr T or links an deT Slacltmauer ein eigenes Haus 
Ilcbsl SchclInen und S ta llun gen baute 2) . 

i\" di eser Statte er bJi ckte Johann Geyso am 29. Jan. 
I :)~J : ~ d as Li cht der \ 'Velt. In B orken ist er aufgewachsen , 
"lI l1n (~ cbet und S chulen fl ei~ig geh alten" und hat rl iejeni ge 
I lr:ig un g seines \Vesens erhalten. die sein tatenreiches Leben 
,, 11 ,." n bart . Im F r iihjahre lOOQ sandte ihn sein Vater zu
S~lmll1cn mit seinem aitere n B ruder Heinrich auf das Pada
g og ium nach Marburg. 1m J anua r 1612 wurde er dort a ls 
S tudent der Rechte immatrikuli ert 3) . Nach dem T ode sei
nes Vaters, jedenfalls schon im Jahre 1614, begab er sich 
nach S chweinfurt zu ein em berilhmten A dvokaten, urn b ei 
demselben in pra xi et was zu lernen 4). 

11. KrlcgsdiclI lS t e nn1 e r MOl'ii1. \'011 Orallieu, GustlL\' Adoll', hei deu 
Ui.ihlllischen StlilulclI uII1I bci Mansfeltl. 1614- 1623. 

I n der Advokatenstube in Schweinfurt h at der 21jahrigc 
bald seine wahre Natur erka nnt und auch die Zeichen der 
Zeit riehti g gedeutet. "Selbsten ist er uff den Gedanken 
gerathen .. . . profession von einem Soldaten zu machen", 
c ine Laufbahn einzuschlagen, in der ein tOchti ger Mann da-

I} Vergl. di e Amt.s rechnungen von Borken IUl S der zweiten HalIte 
des Hi . .Jahrh . und die HClltklllll mer-Ord. Lillldgraf Wil helms IV. \lom 
I. Miirz 15H7. 

~) St.-A. Marburg, " Alte Hlite 7!)S" , Peter Geyse d . d. Horkeb 6. 3. 
lfi!)2 an den Landgrafen und dessen An two rt vom 15. 3. Dor i'.I erian 'sche 
1\l1pferslich von Borken Ilil3 t an diesel' Stelle ei n stattliches rn il 2 Fliigeln 
vc rseh cncs H:tUS dcutl ich crkcnllcll . 

~) Unter Nr. 46 <l Is J O<lllncs Geiscus BOl'canus. 
4) Nach den bei dcm '!'odc Geysos im .Iahre Hila gcdrncktcn 

,. I'crsomti ia." (l\'lanusc r. hass . rol. 51 dcl' L<lndcslJibl. ). Die erhaltenclI 
urkundli c hcll Nachrich tPII erlaubcn cine Nachpriirung insowcit, daB man 
sagclI kUIIII , di e Pcrsonalicn sind cine schli chtc, ungeschlllinktc Zusammcn
f;ISS llIIg von 'I'atsiLchen , die bcz ii glich der 33 iiihrigen 'l'liJigkeit Geyso's in 
It essen vor dCII Augen seincr La ndslelltc lagcn. Wo ci llgehcndere Nach
Ii\'hte ll fc hl c ll . kU1l1l ma n s ie il ls Quell c bcnutzcn. 
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mals a m ersten "sein fa rtun" machen konnte. Es war d ie 
Zeit , da in dem aufs tiefste erregten deutschen Reich die 
Liga der geistlichen FUrsten unte r Ftihrung des mac htvollen 
K ur fli rsten vo n K oln und seines B r uders, des tatkra fti gen 
H er zogs ThtI ax von B ayer n , der protcsta ntischen U O i 0 11 kam pf
bereit g egeniibersta nd, da der j ii lieh -c1e visehe E rhseha ftsstreit 
die Frage aufgeworfe n hatte, ob auch im nordwestlichen 
D e utschland im A nschlul3 a n das zu einer Sec undogenitur 
der Wi ttelsb<!.cher gewordene E r zbis lum Koln die k a tholische 
Partei da:s Uberg e wicht Qber die protestantischen Stande 
er:qal ten soll te. A n dieser F rag e war auch die g reBe euro
paische P olitik stark inter essie rt. Mi t dem Sieg e cle r katho
lisch-ha bsburg ischen P a rte i m uJ3te n die Spanier a m Nieder
rhein eine Operati onsbasis g ewinn en, die riicht nur die eben 
erkam pfte U na bha n g ig k cit cle r Nicdcrlande aufs schwerste 
bedroh te, sondern a uch cin e g-c fah rl ichc U m ldamm erun g 
Frankreichs d urch die h absb urgi sch-spa nische 'vVeltmacht 
bedeutete. I m Osten cl ra ngte der habsburg ischc J m pcr ia li s mus 
im Bll nde mit dem katholischen Pole nreich nach der Ostsee 
u nd stie./3 hi e r auf den Lebens ner v Sch weden s, das e benso 
wie Da nema rk zum Protestantis m us f1bergegang en war I). 
Wirtscha ftl iche, pol itisch e, religiose G eg ensa tze kreuzten sich 
in verwickelter W cise; sie hatten einc Spa nn ung in Europa 
h ervorg erufen ahnlieh derje nigen, die den W eltkrieg 1914 
zur Entladung b rach te. Im deutschen Reich w urde d ie Ver 
worre nheit und G e fahrIi chkeit der Lage , die cle r Gegensatz 
zwische n k atholischen und p rotes tantischen R eichssta nden, 
zwisch en K aisergewalt ulld fOrstlicher S elbs taildigk eit 
(liberUit) hervorg erufen h atte. noeh durch d ie v ielfaeh sieh 
kreuzenden dynast ische n Interessen der T err itoria lherrn ver_ 
m ehrt. Besollders verhang nisvoll in H essen, wo l,an cl g raf 
M or itz (1592- 1627) du reh die g e waltsame Einfiihrung sei ner 
d er calvinistischen L eh re en tlehn ten sog . Ver besser ung s punkte 
dem D armstadter Vetter di" H andhabe gelie!ert ha tte, ihm 
den B esitz des 1605 ererbten Oberhessen zu bestreiten 2). 

1) K. Wi tti ch, ,,1-.hgdcbu rg, Gusta.v. Adolf und Ti lly" . Berl in l874 
s. 496 f . Ilitler Ill , S. 125, 26 1, 446. 

2) H. HrUll ll cr, "Geschi chtc uor Ros idcnzstad t Casscl" . Casscl19U'l. 
S. l{io . E. liofso Jl1l11 cr, " Dic kirchlichcn Verbcsscrungspunktc Landgmf 
Moritz des Gelch rten" . Dissertation. Ma rLlII rg WIO. D ie j\ loritziail ischcll 
Verbcsseru ngspunktc tiefo ll im wcscntli chcll 11.uf AuBerl ichkeitc ll , di e Aus
te il ung von Brot an Ste ll e der Hostio !Jeim Abcndmahl , die En tfernung 
der Hi lder nnd Kru zi li xe aus den Ki rchen hinaus. Obor die Ta tsachen. 
die Art und Weise, wie Landgmf Moritz vo n Hj05~ IGO~J diese AndcrungCll 
durchzusetzcn suchte, untcrrichtet \lIlS Hofsommer g ut und zuvcriassig. 
Im ilbrigcn s. u. Ill. 

• 
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So w a r Cll d ie Zeiten, da der 22jahrigc J o lt. (;,. 'y~. , > rill! 
E rnpfc hl ullg' seines Landesflirsten . zu dem g rof,h' ll h_ I ,.. ~: :, 
helde n di cser Zeit, lvIoritz von Oranien, dem GC I14'I',II : .(' 1I [ 

hailer cl ef N icclcrlande, sich begab. (P ers.) Dieser 1l1 1[1-,IIl\ ~ l l 
a uch in de n Pausen des groJDen Kampfes mit Spani c- n ,-il l(' 

k le in c s tehe nde Truppe als Cadre fOr ein Soldhccr und war 
da rauf bedacht, ein Offizierskorps praktisch und thcore li sch 
fOr cl en Krieg zu schulen 1), kluge Nla0regeln, die damals 
Il och einzig in ihrer Art waren. Etwa 3/4 Jahre geh6rtc 
l ;('y so als sog. "adliger Bursch" del' Leibgarde des Oraniers 
.111 , da erschien der schwedische General Graf Sternskj61d. 
tl lll aus abgedankten S61dnern "ein deutsches Regiment" 
VI)I I :WOO lVl a nn zu "richte n" fOr den K am pf, den der jugend_ 
li('he K.on ig Gustav Adolf in IZurland und Livlan d gegen 
tI(;n 1{6nig von Po1en und den GroBfursten von lVloskau 
rtih rte. Da der W affenstillsta nd in den Ni'ederlanden fort_ 
da Ll erte, li e13 si ch Geyso a ls Fahnrich in der L eibk ompagnie 
des Grafen Sternskjold fur Gus tav .Adolf verpftichten, wie 
cs damals auch a ndere Hessen, z. B. cler spatere Held VOn 
JY.[agdeburg, Dietrich van Falkenberg, taten ~). Das R egi_ 
ment S tern skj61d wurde im Fruhjahr .1617 zu Schiff nach 
J{urland gebracht und h at bei Dunamunde, Pernau, Salis 
Ll lld Riga tapfer gefochten 11), also auf demselben Boden, auf 
dem genau 300 Jahre spater wieder deutsche Truppen irn 
Kampfe gegen die Moskowiter s te hen soll ten. Ein zwei_ 
jahriger W affenstillstand unterbrach im September 1618 den 
K rieg urn die Ostseekusten. Der Fahnrich Geyso war in
zwischen der KapiUinleutn. der Leibkomp. geworden, und 
der K.onig hatte "uff ihn wegen seiner man nhaften guten 
actionen ein sonderbares Auge geschlagen" und wollte ihn ' 
in seiner Armee behalten 4). Aber gerade jetzt hatte der • 
bbhmische Aufstand U9d die Annahme der bbhmischen K Onigs_ 
k rone durch den I{urfOrsten von der Pfalz die Spannung z.ur 
Ex plosion gebracht, die Reihe der mehr oder weniger a ben_ 
teuerlichen kriegerischen Unternehmungen e inzel ner Flirsten 
und HeerfOhrer er6:ffnet, als Vorspiele Zll dem gra13en Brand, 
der 12 Jahre spater das ganze Reich in Flammen setzte. 
lm Jahre 1619 finden wir den Kapitanleutnant Geyso bei 

I} B. l'otcn , Handwo rterbuch der Mil.-Wissenschaften, Bd. 111, S. U4. 
. ~) K. WitticlL Dietrich von Falkenberg, Oberst ntld Hofmarscha!l 

Gustav Aelo'lfs. :M~lgdeburg 1802. 
:l) Geijer, Geschichte von Schweden. Bel. 1H, S. 102 f. 
4) Versonalien nnd Schreiben der Geschwistc r an den 

d. d. llorkcll , ~2 . 3. 1618. ("Alto lMo", M. St. S. 7VR.) 
Landgrafen 

/ 
I 

/ , 
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dem Fuhrer der Bohmen, dem alteren Grafen Thurn, der 
ihm eine Kompagnie sein.es Regimentes tibergab. Zu ihrer 
Komplettierung holte er im Friihjahr 1620 im Auftrag des 
Grafen Heinrich van Solms 100 Mann zu Full aus Hessen 1) . 

• 
In der Schlacht am weillen Berge im Nov. 1620 behauptete 
das Thu.rnsche Regiment als letztes das Schlachtfeld gegen 
grolle Ubermacht; Geyso geriet in Gefangenschaft, wurde 
jedoch durch Erlegung eines Losegelds bald "ranzaniert" '). 
Mit dieser Niederlage brach der bohmische Krieg und das 
leichtfertige Abenteuer des Winterkonigs zusammen, Nur 
der Graf von Mansfeld, einer der groBen Condottieri dieser 
Zeit, setzte an cler oberpfalzisch-bbhrnischen Grenze den I(rieg 
fort. Ihn unterstOtzte von alIen evangelischen Fiirsten allein 
der Herzog Friedrich von Weimar, cler altere Bruder cler 
geschichtlich bekannteren Herzoge vVilhelm und Bemhard '). 
Mansfeld, bezw. der Herzog aIs Inhaber eines Reiter-Regi
ments, nahmen Geyso Anfang 1621 in ihre Dienste und gaben 
ihm den Auftrag (Werbe-Patente) zur "Richtung einer Comp." 
(2 Eskadrons) Kiirassiere . • Von Mansfeld bevollmachtigt, zu 
diesem Zweck 2500 Gld. aufzunehmen, "dergestalt, sobald 
Anmeldung im Lager od er zu "Nbremberg geschehen, solche 
Gelder mit Dank sollten restituiert werden", begab sich Geyso 
in seine Heimat. Hier schossen Dr. MOnthe und G6tze Greben 
in Cassel diese Sum me vor, mit Rucksicht auf den Gewinn, 
den sie aus der Versc;hiedenheit des Geldwertes in Hessen 
llnd in der PfaIz erhofften <1). Geyso gelang es, in wenigen 

1) Landau 's Sammlung von Ausziigen 30, _Landcsbibl. Cassel. 
2) rers. llnd J . l<rebs, Die Schlach t am weiBen Berge bei I' rag- . 

Brcslau 1875. 
3) J. O. Opel, Der Niederslichsiseh-dlLnisehe Kricg. Bd. I (HaUe 1872), 

~ S. 154 u. f. 11. Hemerk. c) , S. X. 
"') "Adels-Repositur" . Gcyso an Lundgraf Moritz d. d. Borken, delL 

9 . Febr. IG23. In diescm Brief heiBt es zum Schlll/3: "So hab ieh VOII 

Ihr ExzcllcllZ Zll Stmf31.mrg eiu Wechselschreibcn der Gelder wegcn 
cmpfangen, solches mit meinem 'I'rornpeter t1 alllals Dr. Miintne und Gutzc 

\ Greben zugcfcrtigt, ihrc HCZ<Lhtung in Fra.nkfurt abzuholen' ·. Sie habcn 
dies damals nicht getan unll verlangen jctzt ihrc Bczahlung. Gcyso will 
sie kontentieren, aber zu dem dal~aligen Kurs , .wo. de! Reichstaler in 
Hessell 7 Gulden gcgoltcn habe, lllcht ZlI dcm Jetzlgen noch h6herem 
[(urse. ~ :Ma.n sieht, Valllta-Spekulantell , wie sic der Krieg ;tU Oeutsch- I 
Jallds Nachteil 1914/ 18 gczeitigt hat, glLb es also schon vor fast 300 
.Jahren in Hessen. Oer Weltkricg 1Ul4! lH ha.t no ch manche Erseheinung 
anfzll\veisen, die all . dell 30 jiihrigcn Krieg erillnert Freikorps Will Schutzc 
der Ostgrenze bilden sich z. B. gemde jetzt, wo ieh dies schrcibe, illl 
Winter 1918/ 19, auf iihnliche Weise wie die Regimenter vor 300 Jahreri 
"gerichtet" wurdcn. Den Kern bildet ci n Wchtiger, bei der 'I'ruppe be
kannter und beliebter Filhrer mit seinem Anhang \'011 jungen Offizierel1 , 
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vVochen d ie erforderHch e Anzahl R eiter anzuw erbe n, d en n 
cs fehlte in Hessen dam als a n Die nste suchenden Soldatc n 
nicht. L andgraf M oritz, der le ide nschaftli ch fur den W inter 
k6ni g Partei g en ornm en hatte, nahm in diesen Zeite n wi edcr
holt 'S,)Jdnertruppen in Dienst , ohne sich zum offenen Kam pf 
en tschlie13en zu k onn en . Da sic v om L and g rafen w eder be
scha fti g t noch gelOhnt wurden, w urd en sic jedesmal zur 
schlimmst en La ndplage '). M it einem derar tigen H a ufen be
fan d sich Geyso a m 30. Sept. 1621 auf dem Marsch von 
W aldk appel nach E isen ach 2). Nach einem R eichsgesetz wa r 
ihm jedoch trotz seines "Sachsen-W eimarschen Patentes der 
frcie P a B in Hessen" nicht gestatte t, er muJ3te d ie Reiter 
"tropfenweisc" rnarschieren lassen . An deT S pitze befand 
sich sei n Cornet N ostiz mit 40 Pferd e n, da nn fOlg ten mehrere 
T rupps in g rOllerem Abstand, er selbst ritt ganz hinten, damit 
ihm limit zcrstre uen und zerschlagun g derselbigen nit aber
mals, wi e vorhin mit 500 geworbene n Soldn ern zu FuliS m it 
hochstcm mein em schim pf, scha den unci nachtheil wieder
fahre n, solches ebenmaJ3ig und nochmals begegnen mochte". 
A ls nun der vorderste Trupp bei den "H oh en E iche n" (Dorf 
I-I oheneiche bei N iederhone) a uf 12-13 bewalfn ete Reuter 
stieJ3, witterte er die g ute Beute, wa rf sich unter dem V or
g'cben, es seien "Mainzische P faffenknechte", "Wurzburg ische 
Kun dschafter", "zur Miinze ziehe nde, in H essen vogelfreie 
Ki pper und W ipper" au f sie und nahm ih nen W affen, Pferde 
und Mantelsack e mit bare m Geld u nd W ertsachen ab. I n 
Wirkl ichkeit waren es weder K riegskn echte, noch Kipper 
und Wipper, sondem friedliche W ollcn- u nd H a m melha nd ler , 
die mit ihre n be waffn c te n D ic nern von de r F rankfurter Messe 
in ihre H eimat N ordhauscn und Sachsa zuriickkehrten. Die 
Gesch ~idi gte ll v erslIchtell jahrela ll g mit U ntersti.itzung des 
Magis tra tes d er R eichsstadt F rankfurt de n Rittmeister Geyso 
personlich haftbar zu machen, doch h a tte n sie hiermit k ei n 
(~1iick. Geyso erreichte mit seine n R eitern, soweit sic sich 
nicht a us B esorgnis wegen der Folge n des S tra Benrauhes 

Ulltcroffil,ic rcn und ein igcn ~l ann sch artc n . Das Vert r agsve rh a l t n is 
trit.t an die Stelle de r Dicnstpllicht mit den glcichen l1eglc iterscheinnngen 
hente wie vo r SOO Jahrcn. 

I) "GclIl cine Ausschrei llen bei Wcy!. 1~ 1lI1d graf Morit,z Zc ilen" vom 
H. O. l G1G 11 . <1. "Landt.itg~allsch icd vom 2. Man 162l" . Chr. v. Rommel, 
(:eschichte von Hessen, VII. (I{a ssel 1839), S. 143 f. 

2) Ail S diesc r Zeit fi ll dcn si ch die ersten ausfii hrl ichen Nachrichte ll 
lille r Geyso in der "Adcls-Rcpositur". l ch gehe hier naher auf sie ein , 
w(' i l s i c gec i g n et si n d , nns in die E i gentlim l ic hk e i ten 
.It, S da m n. l igc n W e h rwe s c n s e i nzufii h rc n. 

• 
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heimlich entfernt hatten, den H erzog F r iedrich in de r W urz
burger G;egend. Sei n R egiment h at dann a n der V ertreibung 
.der S panier aus der R heinp falz, a n dem Zuge in das Ober
E lsaB und an den Schlachten bei vViesloch und W im pfen 
im F ruhj ahr 1622 tei lgenomm en. Bei der Fu ll e der Ereig 
nisse e rwahnen die P ersonali en Geysos nur die bedeutend
s ten, die Schlacht vpn F leurus in Brabant am 19. 6. 1622 
u nd den denkwurdigen Entsatz der Festun g Bergen op Zoon. 
Bei F leurus, wo das im Zentrum s tehende lCD rassierregiment 
des Herzogs Fri edrich dUTch wiederholte ungestume A ttacken 
und E roberung spanischer GeschOtze sich auszeichn ete, starb 
sein tapferer K ommandeur aus flin f W unden bl uten d noch 
auf d er Wahlstatt I). Die Kriegsf lihru ng Mansfelds, den dcr 
antispanische Dreibund, F rank reich, E ng land u nd die Ge
neralstaaten fi nanziell nUT mangelhaft unterstGtzte, gestaltete 
sich immer abenteuerl icher. Das gall zliche A usbleiben der 
S ubsidien fiihrte zu den A usschreitungen und cl er allmah
lichen A uft osu ng der Mansfeldschen A rmee in Ostfr iesland 
im W inter 1623124. I m Februar 1624 war Geyso, \Vie wir 
aus dem StralDenraubprozet3 erfah ren, wieder in sein Vater
h aus , das jetzt ihm und seinen B ri1dern Eckhard und Ludwig 
gemeinsam gehorte, zurUckgekehrt. 

HI. Zu~f.Hnd e in H~s.sclI 1622- .l627 IIlId Clllll"akteristik des 
] , ~\lUl gTarc lI Mol"it 1.. 

La ndg raf P hil ipp hatte nach den E rfahrungen eines taten
reichen Lebens den kunftigen H errschern H essens dri ngend 
ans H erz gelegt. si ch vor kriegerischen Verwickelungen 
in acht zu neh men '). Land g ra f Wi lhelm IV., der W eise 
(1567- 1592), halte diesen R at allzeit befolgt und in den 
relig iosen Streitig keiten seiner Zeit die grof6te Zllriickhaltung 
beobachtet. D er im 21. Leh ensjahr zur H errschaft gelangende 
L andg raf Moritz (1592- 1627) suchte dagegen von Anfang 
an ein e Rolle in der grol3en Poli tik des ausgehenden 16. 
J ahrhunderts zu spiele n B). die im starksten MiiD verhaltnis zu 
sein en person lichen E igenschaften und zu der Leistungs
fahigk eit des L andes stand . D ie herausfordernde Haltung, 
die er dabei dem Kaiser und der k atholischen Partei gegen
uber annahm,war ebenso unnotig \Vie unklug. D ie gewaltsame 
E inflihrung seiner sog. Verbesserungspunkte (1605-1609), 

1) 'l'hea trum EuropaeulIl J, S. G67. Hitter I ll , S. 148 f ., Opel I, S. 372. 
2) Testament von 15G2 , * 28. 
' ) Ritter 11, 130 f., 240, JIl, S. 33 I., 116 J. 

• 
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die den vorausgesehenen und vorausgesagten Erbscha fts
strc il mit Darmstadt und die Parteinahme des Kaisers [Llr 
den l)<t rmsUidter Vettcr ztlr F olge hatten, steigerte seine schon 
vorh a ndene innere Auflehnung gegen die kaiserliche Gewalt 
I,i .'i Zll m HalO. Dieser Ha13 machte ihn blind und liet) ihll 
(' inen politischen Fehler nach dem anderen begehen. AIs 
der b6hmische Aufstat)d ausbrach, steigerte sich seine nervose 
A ufregung bis zur Siedehitze. Die v 0 r z e it i g e Annahme 
von Sbldnern war in den Zeiten, in denen nur der I{rieg 
den ICrieg ernahren konnte, der grofite Fehler, den cin FUrst 
machen konnte, sic ruinierte zwecklos die militarische Kraft 
lI nd das Wo hi des Landes. Diese verkehrte Mallregel und 
sein larmendes Eintreten fur das leichtfertige Abenteuer des 
Kurfursten von der Pfaiz, des sog. Winterk6nigs, seine neu
t ralitatswidrige U nterstiitzung !vIansfelds und des Herzogs 
Christian von Braunschweig, deren kriegerische Unterneh
mungen ebenfalls wenig Aussicht auf Erfolg versprachen. 
fiihrten im Jahre 1623 zur Einlagerullg liguistischer Heeres
teile und zur Okkupation Oberhessens durch die Darm
s tddter 1). Die Zerriittung des hessischen Staatswesens schritt 
unaufhaltsam fort. Die Schwierigkeiten, die die wirtschaft
lichen und politischen Verha.ltnisse dieser Zeiten verursachten, 
waren groll. Groll war aher auch die Schuld, die Landgraf 
Moritz auf sich zu haufen fortfuhr. Seine Eigenart. sein 
widerspruchsvolles Verhalten trugen die l:;iauptschuld an den 
Wirren, Schwierigkeiten und Leiden des Landes in den 
nachsten Jahren: Als im Jahre 1622 das Feuer, mit dem er 
so lange gespielt hatte, sich ihm naherte, Tilly an cler Grenze 
Hessens erschien, zeigte sich bei ihm von ntichterner, sach
licher Priifung, ob die damalige Lage und die Machtmittel 
Widerstand ermoglichten od er nicht, von einer klaren Ent
sChlieIDung zu dem einen od er dem anderen keine Spur, statt 
dessen nur weitschweifige, den Kernpunkt cler Sache um
gehende Erorterungen und Erwagungen 2), cler iibliche Zank 
und Streit, und wieder, gegen den Rat all er einsichtigen 
Manner, ebenso mangelhafte wie verderbliche Rustungen 3). 

') Ope] IT, S. 89 f. ]{itter]]], S. 116, 238. RommeJ , Bd. VII, 
S. 414, 425- 436, 528-571. 

2) HOll1mel VU, S. 77- 100, 41.2- 43G, 528- 546, insbesondere der 
.Brief an Qen 20ji.i,hrigell Sohll (8. 51.4 f.). , 

3) "Altere Aktcn des ErLmarsch alls" fasc. 39. Vorstcllungcn des 
Grafen So1ms, des Eitel VOIl Herlepsch ,. Jon. l3erndt v. Dalwigk 11. a. aus 
d en Jahren 16L9 - 1G21. Del" Oberst Widcmarkter schloB seine Abmuh· 
nungen (September 1621.) mit den Wortcn: "Wasich und rnciJles gleichen 
(II C, das wird gCll1ciniglich mit dem 'rode aufgchobcn. Einem vornchmen 
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hochtonende Worte und als SchluJi\effekt im entscheidenden 
Moment - die Abreise: Der Kriegsherr verlielD. als Tilly 
im April 1623 aus den Winterquartieren in der Wetterau 
aufbrach, Sbldner, Milil, Land und Leute und war durch 

"keine Vorstellungen zur Ruckkehr aus der starken Festung 
Wolfenbuttel Zll , bewegen, sondern hielt sich zwei Monate 
lang unter dem Vorgeben, an der Hochzeit seiner Tochter 
in Dessau teilnehmen zu mussen, dem Lande fern 1). Erst 
nach Beendigung des Tillyschen Durchmarsches kehrte er 
nach K.assel zuruck, vall Zoro auf seinen Sohn t seine Rate, 
Befehlshaber und die Stande, die die notwendigen Konse
quenzen aus cler von ihm geschaffenen Lage gezogen und 
sich mit Tilly in der in diesen Zeiten ublichen Weise ver
glichen hatten; er schmahte sie, da13 sie sich wahrend seiner 
hochst notwendigen Abwesenheit nicht wie Manner, sondern 
wie Weiber ben om men hatten 2). belegte den Biirgermeister 
von Kassel aus dernselben Grunde rnit Hausarrest. einer 
Geldstrafe von 4000 tIro und lwang ihn, offentlich Abbitte 
zu leisten. U nbelehrbar durch jegliche Erfahrung, und wie 
irnrner, rnit aller Welt unzufrieden, au16er rnit sich selber 
(Ritter Ill, S. 117), begann er, solange Tilly in Westfalen 
rnit Herzog Christian beschaftigt war, von neuem das alte 
Spiel und Sabelgerassel. Das gab natUrlich diesem die will
kommene Gelegenheit, nach Besiegung des tollen Christian 
nach H essen zurlickzukehren, die militarisch durchaus be
rechtigten und gebotenen "Assecurationen" d. h. Winter
quartiere fUr einen Teil seiner Truppe n zu verlangen. Und 
jetlt bei Annaherung Tillys verlielD der Landgraf zum lweiten 
Male sein Land, am 9. Oktober 1623, blieb bis lum 6. Juni 
1625 ihm fern 3) und setlte in diesen 1'1, J ahren in \VoIfen
bUttel bei Herzog Friedrich Ulrich, einer ihm wahlverwandten, 
traurigen Herrschergestalt, und bei den Schwiegersohnen in 

Filrsten aber nicht also, denn derse lbe hat seine fUrstJiche Person, di e 
Schuldigkeit gegen das hochste,. lIaupt (den Ka,ise r) und gegen I~and und 
Leute und vor alIen Dingon seine fiirstliche N;tchkol:l men schaft zu be
t rCtchten" . (Rommel VIf, S. 420 Anm.) Auch die La ndg rafin Juliane 
mil3biUigte entschieden das VerhaJten des Gatten. ("P ersonali en" O. W. 
S. 42 . . Denkschrift, Ca-sse l, den 17. 9. 1624.) 

I) Ro mmel VII, S.539, sagt lii b er dem Stri eh), daB""Landg raf Mori tz 
unglijcklicherweise auf einer Beise begriffen wa r. S. 541 (u n te r dem 
Strich), daB " die Abwesenheit spaterhin wohl a.bsichtli ch fortgesetzt sei". 

2) "Erbmarschall " fase. 41. Rommel VJr, S. 54(; f. , insbesondere 
das Schreiben des Landgrafen , A:mlerk. 487. Opel Jf , S. 89. Auch er 
crkennt, daIS di e Verhandlungen der Hitterschaft mit, Tilly im Landes-
int.eresse lagen. • 

S) Hommel VII , S. 5G!) f. 
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Dcssau und Gilstrow i. 1\11. lehend, seine stets nu r lrrungen 
uncI \Yirrungen verbreitendcn Zettelungen fort. schrieb Briefe 
voll Uberhe bung-, ~1i13tral1en , Anklagen, elegische n E rg Ossen 
Ilnd schmahte als Landesverdite r "a ls BrOcke, durch die der 
I'-rin d ins Land gekomm en", die Manner, die sein cn 21 ja hri gen 
Sohn unterstiitzten unci die Leiden des Landcs durch Ver
hand lungen mit T i ll)' liber K on tribution s- und Quartierange
\C'gcnheiten zu erleichtern suchten. Auch jetzt kommen ihm 
kcine Zweife l a n der Ri chtigkcit sei nes H ancIelns, a n der 
Un fehlbarkeit seiner Ansichte n. Von Gustrow aus erin nert 
pr seinen Sohn an H einz v. LOder , wunscht, da~ seine U nter 
t.1n en dem helclenmLHig en Verh alten cler Einwohncr von 
S ag-u nt alls dem J ahrc 218 v. Chr. nacheifern mochtcn , und 
\(C'hrt erst heim , als die A nn aherung des D~ln enkonigs ihm 
gC' l1 i.'lgcnde personlichc Sicherheit und die M ogli chkeit bietet. 
cl en Zank und Sfreit im eigen cn Lager, die Zcttclungen 
i111 .Auslandc und andere neutralitatswidrige Handlungen 
fOrlZllsctzen I), 

Im inn eren Zllsammen hang mit dicsen Handlungen, der 
I wcimali gcn Flucht und lang-en Abwesel1heit df's Land g rafen, 
lrcten immer st~i.rker gewisse pnthologische Zuge b ci ihm 
hcrv or, insbcsonderc allch das MiI3t rallen, die Eifersucht 
g-cgen den fUr ihn in d ie Brcsche tretenden unci ihm in jeder 
I{czieh ung so llnahnlichen Sohn I:} 

Die vorstchenden A usfuhrungen lassen erkenllcn, da B 
jeh dic Personlichkeit des Landgrafen Moritz, seine auswar
tige P olitik und die Art seincr La nd esver waltung ganz all 
clers bcur tcilc a ls scin Biograph Rommel. D ieser spendet 

I} "l\ ktc n des Erbllwrsthal] ·' fast'. -1-1 lint.! da ~ urkundlich e 
\I;I1I'1'ia l bei Ho III III cl \"11 , S. o{i!J - liUl. leh vct'wcisc insbcsotltlure auf 
(LI S wiirdigc Scllrcibcn d('1' hus::;iscIH'Tl Hill crsclwft. \ ' (HtI I.. 7. IG21 (S. GS:?), 
III dl'1II sit' ebenso entse hieden wie ehrcriJictig \'e rwahrll ll~ cinl cl!:t gegf' 1l 
1111 ' rj· rl f' lI mdullgell , die Iler l.andgl';lf \lllll se ill (-iii nstlingWolfgang Gilnt her 
!llll'" si t' \,crureitcll. \\'ie irlllll cr gpht die AnLwo rt, \\'o ll'enbiittcl , den 
. H. 1I ;:.N , Utn dell Kel"llptlnkt der ~ad1C hcrlllll lint! stclll s ich - allch 

\\ 11' h','wiihlllil'il - auf deu Staudpuukt der belj·idigten Landeshoheit. 
\lIill'n' clwrakLeristische Bride a llS diese l" Zcit, S. 57 1, 571;, 59 t 11. 593 
\lIl1l\' r k . Eincl" dersellJclI ist .ohne Angahc. de l" \"rrhiiltlliss(', un tor den en 

1'1 ~l'~('hl'il'bclI ist. abgcdrnckt, Z. UH7, -s. 3U8-·311J. Ober die II c lI lxali · 
t.1\s\\idril!:(·n 1I1ludluIIgcn siuhe BOtlllllcl \' 11. S. !i\O f., G1.7, (i'll). Uber 
d 11' I' l'IISi 0 11 , d i c zuitwuiso L;r n dg r a r 1\1 or i t Z \'o n F ra n I, rei ch Iwzog, Ro m mel V J J, 
~ t 7~ , ~; 'l2 , VI II , S. 2:Jtl, dall s ic se ine Agitation gegcn den Ka iser QC· 
101 1111"11 sullle, ka.utl kaulll zweifelhaft sei ll . lm .Iahrc Ui!3tl bot der fran· 
W h l .... ('h4' I\ii uig dC/Il j m I{ r i egc gt'gen den Kaiser stehclldell Landgrafcn 
\\' dlll·11lI d il: Pensi on (3(;000 fr. ) an, die schon sain verstorbener Vater 
IWI.I>J..: I·II hiillc . (Niiheres Tei l 11 .) 

., HUlllnu'l S. (;71 Aomerk ., R. 74t Anmerk. 
'/"" I·,.· h r . Hd. &:1. • 2 
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durch zwei dicke Bande hindurch fortgesetzt den genialen 
Eigenschaften, der weisen vorausschauenden Politik und cler 
hin gebenden. klugen, von lib e r a I e m G e i s t erfiillten Lan
desverwaltung des Landgrafen reiches Lob. Er geht in 
seiner Bewunderun g des gelehrten Ftirsten soweit, daJ3 er 
fur ihn den BeiI:lamen ,,1\ioritz cler GroBe, der Einzige" ftir 
angemessen halt (VI, S. 298). Fiir die T a tsache, dall seine 
35jahrige Regierung k eine Taten, keine nutzbringenden 
Leistungen aufzuweisen bat, dalQ sie nur mit Zank und Streit 
erfiilIt ist, und Millerfolg sich a n Mililerfolg r eiht, macht 
R ommel ausschlieBlich die Stande, insbesondere die Ritter~ 
schaft, verantwortlich, die er abwechselnd "e,igenniitzig, bor
niert, k aiserlich gesinnt, landesverratherisch" nennt. Diese 
Auffassung R ommels ist in die populare hessische Ge
schichtsschreibung ilbergegangen und findet ihren bedeu
tungsvollsten Ausdruck in dem Aufsatz, den ein er unserer 
e rsten Historiker fUr die A ll gem. deutsche Biographie ver
faBt h at I). reh bin mit tiefcrem Eincl r ingen in diesen Stoff 
zu einer vollig entgegengesetzten Auffassu ng gelangt. Eine 
Fillle von Tatsachen und i\uJ3e rungen haben mkh bei Land
graf Mor itz Eigenschaften erken nen lassen, w ie s ie un
gltickseliger fUr den Beruf eines H errschers garnicht ge
dacht werden k onnen: In L andg raf Moritz v erkorperte si ch 
der dogmatische Geist des Zeitalters der Gegenreformation 

I) Bd. 22, S. 268 f. Dagegcn tindcn s ieh bei Brunnel' S. 134, 139, 
162, 1GB, 1(;5 , 173, uci M. Hit.t.er 11 , S. 208, .Ill , S.34, lW, 117,238,325, 
bci Opel 11 , S. 89, 418- 427 Bemel'kungell , di c d urehalls ZlI dcm Bildc 
·passen , das ieb mir VOIl Landg raf ~.1oritz gemaeht habe. leh kanll dieses 
Hild hier nul' in g roBcll Ziigcll zeiehncn lInd Ill11B mir in del' Anfiihl'llng 
VO Il Einzclheiten Beschrllnkung auferiegen. Aullcr den hier IInter dem 
Strich erwti.hnten Vorgii.ngen weisc ich al s Un te rlage fiir mei n Urlc il auf 
d ie Mitteilungen hin, di e ieh iiber J.andgraf ~rori t.z un te !" I V, VI U 
und IX noch bringe, sowie uuf cin besondcrs wichtigcs Aktcnstiick: 
" Wi lhelm V. , ·Land- und lI ofetilts-Heformationes 1627- 37", O. W. S. , Gefach 
lOG JlI it dem es folgendc llcwandtnis hat: Unte !" dem 15. 6. 1627, al so 
3 :Monate nach Ubcrnu.hme oer Hcgic ru ng, bea.uftra.gte Lanogra f Wilhelrn , 
den Obcrvorstcher Henna nll v. d. Malshurg, den Oberst Cu rt Heinrieh 
v. Uffeln , den lIausmarschall .ASnl llS v. Ba.umbach, den r.l e lchior vo n 
Lehruach, dOll Bilrgermeister von Cassci, Dr. H. Jnngmann, den Dr. H . 
Lcrsnel', den Dr. H. Deinhardt, den J(ummcnneistc r H. Heidcn reich und 
den Kammersc hreibcr ChI'. Cornet, die vom La ndgmfen Moritz im In- llud 
Ausland gemachtell SchuMen festzlIs tell en, die Mi6stande dcr vollig zer
rii ttetcn Landcsvcrwaltnng zu IInters ll chcn nnd Vorschlligc ZH ihrer Ab
stellung lmd zu Einschrii.nkungen jeder Art zu machen. - Die llerichte 

.. diose r t rouen, eillsicht igen Manner " d c r D o put i r te n" aus den J ahrc 
1627 -30 ge ben ein Hild von ocr trostlosen Erbschaft, di c Landgra 
Wilhelm ilbcrnom men hatte. S ie vermeiden sorgfl~ l tig dcm Sohn gegen 
uber, der ganz VOIl der Heiligke it des 4. Gebotcs durchdrungcn ist, jed 
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in unheilvollster W eise. E r wa r unfahig, die Menschen und 
Dinge so zu sehen und hinzun ehmen, wie sie in Wirklieh
keit einm al waren. Nur fOr ]deen und Grund!:;atze, die er 
si ch a us lateinisehen und g ri cehisehe n Biichern und aus der 
Bibel angeeignet hatte, k ~il11prlC er ohne jedes Verstandnis 
fUr realpoli tische Dingc, ohnc jede RClcksicht auf sein, 
seiner Dynastie und des Lanclcs W olt! . Zu der Leiden
s ehafdi chkeit, Unduldsamk eil lIncl Il ar tnackig keit eines 
fanatisehen Theologen dieser Zeit gcsclltc s i ch b ei diesen 
K.ampfen die Dberhebung lInd I ~ in !jc i l i gkc it des Gelehrte n 
u nci der GrOBenwahn des l-] errsch(' rs IInd SU l11rnus c piscopus, 
der s ich stets in seinen R cchtc n bccilltr;'lchLi l:Jt, in sein er 
H oheit verletzt fiihlte. Zu di esel' lI ll g'lUck lidl cn Vc rbindung 
von mangelndern W irklicilkcitssilln ulIll J'naJ3loscr Oberhe
bun g kam noeh der leidc nscll a ft.iic hc I)ran g sein es rast los 
arbeitende n Gehirns, nicht nu l' 5ich ZlI bClati gcn, sondern 
c l w a s Gro13es. Aufsehen unci Bc wundcrun g c rrcg endes zu 
tu n 1). Dieser Bet~itigun gsd rang, di ese Grof~mannssucht 
m uBten urn so unheilvoll cr fUr ihn und scin Land wercIen, 

K ritik des LalldgraJcu~l(Jril "', Di e Tal,!) achcll sprcehon fOr s ieh selbst. 
Dieses Aktcnstii(,K is!. a"ll ch lI oelt ill :tnticrcr BeziehulIg wcrtvo ll ; es HWt 
obonsowohl di e vorLl'cffli c lil ' lI Eige ll schaftell des jllllge ll Regenten, aIs dOll 
llll scrc huehste Achtu llg ycniiell enden Geist de l' dUlllai igen fuhrelld en 
Schiehten (Bcotlllte , Adcl, Stadtvertretungen ) crkellnCll. Di e Vorsch lllge 
del' DeplIticrte ll waren geoignet, Jen Ubertl'eibungen, Gefahrc ll und Sehiid
lichkeitcll dos filr sLl ichclI Absoln tismus vorzubeugen, Entwicklungs lUogiich
.kci lell zu se l1:lrre ll ~ d ie de l' 30 jiihrige I( rieg vern ichtot hat. l eh habe dies 
A ktensW ek helllltzt ZIl c i nem A u f:mtz: " gj n hessiseher 11 a ushaltllllgs-Plan 
vo m .lahre 1(;')8", Hcssisehc SOlllltags-T'ost 1912, N I'. 14- 16, AllBerdem 
wcise ieh darallf hill, d,dj s ich bci Hommel unter dom Stri ch sehr viel 
urkllndli ehes Mate ri ,d fintiet , das mcine , nieht soine Auffassllng stiitzt. 
Van dCIl sohI' IIlllf<Lngrei ell(' 1l Ak tc ll habe ieh uur sol ehe aus den Jahrcll 
Hi22- LGl32 ei ngeschcn, JJaB das Urtei l, das iell Oher den a lternden 
La ndg mfon Moritz hier ubgooc, auch schon fnr seine boste l! Mannesj;thre 
wtre rfenu ist, 7.e igt das Tatsachenma tcri,d , das H ofsommcr in seiner 
Disserta tio n bringt, und die van M. Ritter meistcrha ft mi t well igen Strichcn 
~t'z cichlletc BeUit igu ng des 1 a ndg rafen in del' Unioll sbewegung der Jahrc 
\l jOH- l61O. Ftir di e Art seineI' Landcsverwal tun g ist di e von mir aus
fiih rl ieh besprochene "iel geriihmte 'l'iitigkeit a ls mi litiiri scher Organisator 
I)' pi seh (siehe V ilL) , 

' ) r,andgraf Moritz an den KammcrJirektor v. 'JIeugel, Kassel , den 
2~) , 8, WOO, ein hochst eharakteristisc her Brief, s. ROllllllel VI, S. 7L2 . 
.Jod u morali seJw Niederlagc sehcjnt ihu aufgesta.ehelt 1.11 Iwhen, die Er
in!H'l'lIng an diese bei sieh und d er .Mitwelt durch eine lI ellC Aktion aus-
1.(lI1\scholl , s ich Yon nenem an U:in cnde[l Worten zu borauschon, Als er 
:w r dcm Zouge naeh Rees 1599 sich al s mi liUiri scher Fiih rcr yo llig unfii.hig 

,,> 
" 
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als ihm auch Nervenkraft und M annesmut I) c1urchaus ver
sagt waren. W enn es darauf ankam, von endlosen Erwa
gungen und grof3en vVorten zu ' Taten iiberzugehen, war er 
unfahig, einen E ntschlufD zu fassen. E r fing dann ab
lenkende nebensachl iche Strcitigkeite n im eigenen Lager 
an oder er wi ch aus::} Aber niemals sucht er die U r
sachen cler MiIncrfolge bei sich selbst od er in den in cl er 
Sache Heg-enden Schwieri gkeiten ; e r glaubt, die Bosha ftigkeit 
cler :rVl enschen. die Unfahi~keit seiner hcssischen Beamten, die 
Mangelhaftig-keit seines VoIkes seien claran schuld ulld gibt 
diescll Gefi..ihl en in lateinischen Gedichten und in scin en 
"Dav idischcn Gesangen" Ausdruck. FUr die B ri efe des 
L andgrafen aus den Jahren 1622 - 1628 sind, so wieit sle mir 
bekannt wurden, charaktcristisch die stete inncre E rregung, 
ei ne Menge weitschwcifigcr , verwirrend wirkender, abstrakter 
AusfUhrunge n, der Mangel an Sachlichkeit, klarem Wollen 
und Gcfuhl flir eigc ne Verantwortl ichkeit, dagegen s te ts 
Anklagcn, Vorwi.irfe, Schmahungen anderer , besonders seiner 
Beamten und Stande 3). 

Allem Anschein Ilach ist die Zwiespaltigkeit, die innere 
U nwahrhaftigk eit seines ganzen ''''escns dcm Landgra fen 
selbst garnicht zum Bewu!!'tsein gekomfuen. Er unterstutzt 
z. 13. in den J a hrell l G2 t - JG2(i die mit dem Kaiser . nach
ein a ncl er im ](ampfe stehencIen 1vlansfeld, Herzog Christian 
von Braunsch weig uncI den DanenkOnig- auf jecle \Veise, 
auch mit Provi ant, Kricgsm <1 teria l uncI Offnung clef Festun
gen , und fLihrt dabei in \veitschweifi'.[cn E rk la run g en aus, 
da~ er nichts tate, was gegen di e PAi chten der Ncutralitat, 
gegen gottliches uncI men schliches R echt vers ti eMe . Auch 
an cIcm Glauben, dal3 er noch T atcn tun wlircle. zu denen 
er seiner ganzen Natur nach unfahig war, hat er zah fest-
----
erwicsen hattc, will el' al sbald das ~ l ilitiirweRcn :;einer Zeit allf ein e 
a nderc Grundlag-e slcHer .. A.h; er hierrnit kcin GHick hallc, tritt Cl' IG05 
al s kirehlicher [{t:forrnator ,lld', al l; <lrwh in diesel' Hollc seine Erfolge 
hiichst unerfrculi ehc sind, will er die [lol itische I~Uhnrn g ti er Union in 
seine alle Fild cn Si rI's vcrwirrcndcn Hiindc nehrnen , nnd so fort bis ZIl 

seinern Ictztcu llll veruiinft igen Wcrk : del' Errieiltllllg del' Hotcnbuq;er Quart. 
I) Nach dum I1nwilrtli~cn Ve rhalten des Landgmfc n Moritz im .Jahre 

1GB !. , iiher till S idl unter IX. ausfiihrli ch berichte, wird das Urt{~ i l (ler 
Geschichte tiller sein e E igcnschaftcn <lI s " ' ann uml a ls Soldat lIicht mehr 
schw<Jnkend sein kUllnen , a.uch nicht iiber die Antriebe zu seiner zwei 
ma ligen Flucht im .J ahre l(Ptl. 

') Hi tter ]1[ , S. 34 lI. l lu. • 

S) Als typ isch weise ieh <lU! den schon erwahnten , in der Zcitsch r. 
van 1847 ,tbgeurucktcn Brief hin. 

, 
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festgehalten. Noch ein Halbjahr nach seiner Abdankun g , 
im Oktober 1627, bittet er seine Gattin, sie moge ihm mit 
ei ner ansehnlichen Geldsumme beispringen, damit er, no
tigenfalls im Auslande. die \Vaffen ergreifen konnte (Rom
met VII, S. 741 Anmerk.). Der Versuch einer bewullten 
T~luschung dieser ,klugen Frau, die seine Schwachen genau 
kannte und unter ihnen 'so ' zu le id en hatte, da13 sic nicht 
mit ihm zusammen zu leben vermochte, erscheint ausge
schlossen 1). 

Das, was Rommel als den I(ampf einer bornirten 
}Caste ansieht, die ihre Privilegien gegen einen Fursten' 
verteidigte, "der mit Ernst, Planmalligkeit und Hing-ebung 
.. .. die Machtelemente seines Landes zu strafferer Einheit 
zusammenzufassen suchte .... und mit der GrolDe seiner 
poii tischen Gesinnung allzeit uber seinem Volke stand" 
(AlIgem. deutsche Biogr.), war in Wirklichkeit etwas ganz 
:l.nderes. Vergeblich wird man in den Landtagsakten oder 
sonstWQ nach der Existenz einer von dem Beamten- und 
13i1rgcrtum abgesonderten trotzigen Adelskaste und deren 
](ampf g'egen die landesberrliche Gewalt suchen. Nur ehr
crbietige Vorstellungen der gesamten Stande wird man 
(inclen, die den Zweck verfolgten, eillen im hochsten MaI3e 

1) Eine H'luptqllcllc Hommclschcr IrrtLltn cr ist darin Z1I s lIch cn. daB 
(' I" diese innere Unwa.hrha.ftigkeit seines lIolden Ilicht crlw.nut hat unt! 
:dlon se incll .Alll$orungen , a.uch dcn I),lvidischcll Gosiingen voll€: Heweis~ 
kral"t he ilegt (V I, S. (18) . Au/3erdom iille rschiit.zt Hommel in recht merk
wii rdigcr Weise den Wert tler GeJehrsalllk e it~ ' er glaubt, cin gelehrtcr Fiirst 
lIlij~sc :tllch cin weiser, Iduger ]\'(irst scin, und halt Aforitz fUr cincn groBcll, 
vOI"lI.ll SScil11ltClld cn Sta,I!StIl1UlIl , wei] uie Gefahrcn. die in dor orregtcn 
I'h ;ltl/;tsi(' li es L:lndgrafclt 30 .lahre [a.ng solch' verhiingnisvolle Holle 
spiel ll'n , s p ii tor wirklich rirll,rate n l1JHl n<lmcnloses Elend mit sich 
hr:t ch(l'tl. DI'Il Itr 'ssischcn Adcl sieht I{omlll el Jilt" kaiscrlich gesinnt und 
lalldl~s\'err; i , t e ri sch an , weil er \·0 1' AlI siJrll ch des [{rieges zur ZlIriick-
11 ;lllulIg mahnt:e tlnd inl I<.ri ege Schutzbriefe \'011 Till)' undo <llldcren Feld
III ' tTl' ll alltlaittll (S. untel" IX.) . ROllltlloi kilt oic' Schul:zbriefc (salva gllrdiH ) 
liir l'i ll C Erfindung "zur 'J'rennullg del' Fiirsten \'011 ihrcn SUlndcll , bcson
dl'r~ dl'l" l{itt,erschaI"L" (V lI , S. (30), wUhrend sie in Wirkl ichkei t cine bci 
:111,'11 .'\rmoen uud in alien Landcrll / iibJichc bcso ndcre Form del' Kontri
litltiotls-Erhebllng warcn. (M. Ri tter, ,.Das Kontributions-S),stcrn ".)- So 
"1" 1;1 ;1 1' 1" sieh manch er aurfiUlige Widcrsprllch zwi schen Ho III 111 e I (i b C r 
dl'l11 :-; I, r ic h lint! ROlllmcl lInt OI" dOll) St rich. Anderorsoits i st 
lli"ltt Zlt ve rl,eHlloll , dafl die dallm] s herrschenden l{oiteck-We lkerscltcn 
Id <'l 'lI Hllli die kurll essischcn \'e rfa ss lIll gskiilll·pfe del' ISHOcr .Jahrr di e 
i\1I\"L1 SS 1111 ~ ]{Otlltltl'lS libel' den Adelshaf.l des ],alHl~l"afen ~'Io ri tz getri ihL 
1 .. .1 11'11 ll11d 11;d.1 di p h('ssisclren Gesc hiehsschreibc r vor 18(;(; , ucsonuers in 
Skllll!lgl'11 , \\"i(' ~ i(' ]{()t1ltllcl Ilnd Strieril'r eillnahtllcn. gcwissl' IHlcksiclit('u 
li t 11..111111'11 h; I!I <'1l 
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unordentliehen, versehwenderisehe n, flir di e W ohlfahrt des 
Landes blinden, zu realpolitischen ErwagungnJ1 unfahigen 
Fursten davon abzuhalteo, d aJ3 er s ich selbst, seine Dynastie 
und das L and ruinierte. Die Rittersehaft hattc die Fuh
run g, die Vertreter der Stadte und die Pralaten waren in 
ihrer ganzen Existen z vom L an desherrn abhangig, u nd Mo
ritz verstand sich darauf, diese Abha ngigkeit auszunutzen. 
W en n man erwagt , daJ6 nach altem Herkommen die hes
sische Ritterschaft bei U nzulanglichkei t, z. B. U nmiindig
keit des Landesherrn gewisse Rechte und Pflichten hatte, 
und noeh Landgraf P hilipp in seinem Testament das Ein
greifen cler Ritterschaft bei etwaigen Streitigkeiten unter 
den verschiedenen hessischen Regenten wunschte, so k ann 
man sagen, claJ6 sie ni cht · energ isch genug das Landeswohl 
nod das monarchische Prinzip gcge n cin en l\l onarchen ver
t eidig te, cler beicle so tie f sch ~icligtc. Ihr Verhalten und die 
schlechte Behandlung, die sie si ch g efa ll en lassen muBte, 
bestatigt nur die Tatsache, daID die R.eformation und die 
L eistu ngen der tuehtigen La ndgr. Philipp und Wilhelm IV. 
den fiirstlichen Absolutismus in H essen scho n vor dem 
30jahr. Kriege reeht fest begrlindet hatten. Vorsiehtig und 
zaghaft bitten die S Ulnde stets den gegen jede Kritik so 
empfindlichen, stets zor nig erregten Fursten zu den be
wahrten Grunclsatzen des Vaters zuriickzukehren, ,den I{aiser 
nicht zu beleidigen, in der U nionsbewegung Zuruckhaltung 
zu beobachten, die Ausgaben einzuschranken und insbeson
dere die Anwerbung von Soldnern zu unterlassen I). Das 
V erhalten des Landgrafen in d er auswartigen Politik haben 
nicht nur die Stande, sondern auch die alten hessischen Be
amten, die h oheren Milita rbefehlshaber, d er Onkel in Mar
burg, die Gattin Juliane und d ie heranwachsenden Sohne 
von Anfang an fur verkehrt geh.lten. Dber die milita rische 
U nfahigkeit des gelehrten Fursten konnte seit cler einzigen 
T a t seines Lebens, dem jammerlichen Unternehmen gegen 
R ees a. Rh. im J ahre 1599 (R ommel VII, S. 225 f. ) kein 
Zweifel sein; die sinnlose V erschwendung des· stets reise
lustigen, fiir alles Neue und Auslandische so begeisterten 
L andgrafen lag vor aller A ugen; ebenso bekannt war, dall> 
er k einen U nterschied zwischen person lichen und Landes
ausgaben machte, die Steuern, fur die er den Namen "Land-

1) Landsti.i.nd. ErkHirung vom 29.11. 1609, Landtagsakten insbesondere 
der J a.h rc 1615 u. 1617. ]~andtagsabs chied vom 2.3. 1621. Einga.be dcr 
Ritterscha.ft, Landscha.ft und Pralaten vom 3 L 8. 1624 ill den Akten des 
Erbmarschalls. Ak ten des Landesdi rektori ums Nr. 115 u. 116 . 
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rrtlungssteuern" erfunden hatte, keineswegs zur Erhohung 
dpr Verteidigungsfahigkeit des Landes verwendete und die 
df' nkbar schlechteste Kontrolle ausubte 1). Trotz alledem 
lid ben die hessischen Stande ihm Steuern bewill igt, die jeder , 
fl r r sich liber die Leistungsfahigkeit des Landes ein iger
III:lfaell unterrichtet, fUr aulDerordentlich h och halten wird 2). 

Die allgem ein e MiBbilligun g seiner politisehen Betati
g"ungen, der ach tu ngs\verte Widerstand, den ein Teil cler 
Geistlichkeit, der Blirgerschaft, besonders in Eschwege, · 
Sehmalkalden und Marburg, und die ad ligen Familien seine n 
Verbesserun gspunkten entgegensetzten, fiihrte zu einer imm er 
gTolDeren Verbitterung und Vereinsamung des Landgrafen. 
S ie aullerte sieh in h aBlichen Beleidigungen und Sehmahungen 

') Berichte der Doputierten. Ak te n "llofhaltung" IInd "Schuldcll" . 
1\ IIr den Unionst.agen war l\io ritz de l" lau testc Rufe l" irn Strcit, clbcr die 
Bcit rligc zur gerneinsamcll Kassc bljcb Cl' schuldig, bi s J 6 19 hatt e er 
t f Ot z alle r Landrcttungs s teu e rn n o c h koinl'll Pfellni g an 
s ic a.b ge fiihrt. (Hitte r Ill , S. &t) - Die wiedcrholte I!ittc tlerSIi.ind e, 
(l ie eingehcndcn Li.l ndrcttungsstencrn " in einen besondc rell Rastcn" zu 
I l'~c n, dessen uoppcltc r VerschluJ3 nul' i lll Heisein zweicr SUindcmitgliccl er 
~coffnet wcrden konnc, wies Landgra f 1\'iori tz stets mit ]~ ntrilstung zuriick. 
(Herichtc der Depu ti crten. ) ~ Die Kontrolle iibtc er in der Weise tLUS, 
daB er seine Beamtcn "VOIn Kanzler bis ZU lU ge ringsten Kanzlei- Pcde ll ell " 
schworcll lien, ob bczw. welchc Vcrfehlungen s ie s ich hiitten Zll Schnlden 
kOllllll en la ssen. Er regic rt.c in den letzten beiden Jahrzehnten anscheincnd 
nIL!" vom Schrcib ti sch. (Befehl vom 10. 1. ltilfi. Hommel VI, S. 701, 
VII , S. 134.) 

~) Naeh den Landta.gsabsehieden uerechnc ieh die Hoho der be
wi lligten "Landrettungss teuern" au! 1 4 15000 Gld ., da.von 725 000 Gld. 
zwischcn 16W und IG22. l lll Ja.hre llj28 warell trotz Vcrdoppclung der 
'I'rnnk stclle l" die gesall1tell Einnahmen rnr die Landcsve rwaltung und die 
lIofiHthung nicht iibe r 80 ()(X) Gld. zu bringen. Die Horh al tung des Land
h" ra.fen 1'lori tz c.tllein hatte weit mehr gekostet: fiir die Verzinsung sei ner 
Schulden waren, wenn cr s ie nicht g rundsatz lich lmterlassell hiltte , jiihr
lich etwa 100 000 Old. erforderlich gcwesen. (Bcrichte del' Depn tie rten. ) 
Fii r die tra.urigcll wirtschaftlichen Verh iUtlli·sse des hessischen Adels bictcll 
dic A kte n des Erbm'Lrschalls fa sc. 46 und die " J{tLli funger A kten lli25 
hi s 1649" nutnehen Anhalt. Die OpferwiUigkeit del" Rittel"scha.ft ist um 
~ o hohe r Zll iJewerten , al s in del" Hand der Landgra.fin Juliane sich groBe 
J{ cichtiimer ansttmmelten , wahrend Fiirst und Ritte rschaft in steter Geld
ve rlegenhcit warCIl , so daLl letztel"c bei del" Landgru.fi n borgen mul3te, um 
di e dem Gattcn bewi ll igten Steuern bezahlen zu kij nnen (s. u. I V. u. VT.). 
E inen vortreffJichen An halt filr die BCllrteilung der in lleren und der wirt
~c1HLftlichen Verhaltnisse Hessens gew~lhrt das sog. okonomische Halld
huch Landg ra.f Wilhelms IV. Eine Abschrift, die s ich die Landgrafi n 
.llIlittne fUr ihren Privatgcbrauch anfcrtigen lieB und in Privatbesitz kam, 
hi!; lIlir VOl'. Meine Ausfiihrungen werden erkennen lassen, wie wilnschens
weft di e Vcroffentlichung dieses Handbuches llnd der Landtagsakten ist. 
J';s wi rd gewohllli ch nicht beachtet, daB es si eh bei lIessen vor 1605 u. !lach 
11 ;:23 urn ein Land von 110 [ TMei len mit etwa 150000 Einwohller halldelt . 
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seiner Beamten 1), in einem wahren Ha13 gegen den Adcl 
seines Landes 2) und in k lein lichen rachstichtigen Ma13regeln 3). 
Zweifelh afte Auslander, an ihrer Spitze der sog. General
Audienzer W olfgang Gunther und Kammerdirektor von 
Grasebeck gelangten zu immer g ro13erer Bedeutung llnd 
schei nen ihn schlie13lich ganz beherrscht zu haben, Sie be
nutzten die merkwUrdige Verbindung von Gro!3manI1ssucht 
und EntschluBlosigkeit und unte rsttitzten 1hn auch in scinem 
weiteren unk lugen Verhalten gegen Tilly im Jabre 1626 . 
Vlieder bricht im Frilhjahr dieses Jahres b ei Annaherun g des 
nied ersachsisch-danischen Heeres das K.riegsfieber bei L and
graf Moritz aus; nach Verhandlungen roit dem Danenkonig, 
Schilren eines unvernilnftigen Aufstandes an der Werra, 
wieder breite Erwagungen, Zank und Streit, ob man Taten 
tun solI oder nicht, und als man im Zeughaus nachsieht, 

t) HOllllllel VJ, 702, VII , 365, .;t OG. 54G, 5G3, GO;{, 6:23. siehe allch 
Hrulln cr, S. 11·:i3 und F. Roscnfeld, "Gph. J(anzleien 11 . Kahinctt in ll essen
Casse l" , Zt.schr. 5l, S. l2D. Eine Abschrift, boshuftcr . UI"t.l-'i le i.iuer jeu r- Il 
einzelucll seineI' hi;he ren Bcumt.en aus dum .1,Lllre \li~;j in fa :o: r. 41 del" 
Aklen des Erblllarsclwll s. Sehr ull schon sind seine RlIndhclIl crkungc ll in 
den AktclI. VO II dencn Hommel YI., I;');j sagt, sic zeigtcn ,.des Lundgrafcn 
Eifcr, abcr auch die schwi erige Ste ll ung seine I' Bca lllten gegcn ti lJer einelll 
i hnen an victseitigen I( ClIlltn isscn so sehr nlJerlcgenen Fii rstcn" . 

~ ) Gchllssige BCl1lerkungen iiber de n Adcl unci einzclne Adelige vi cl
fa.cl! bei H01l1111 el, z. B. VII , 1)09 Anmel"k . nR7 u. fjO J. Zwi schen WO!) und 
1G<)2 erliel3 del' L;lIId~nlf a chtmal Aufgl'hotc an <.lie Hitter :-:chaft. .,ihn'r 
Lehnspflicht gemiilS mil ih re ll I\llcrl :ten gut hcwaffnet und gul bcrittcll 
sich zur Ve rteidigulI g des \" J l c rlallde~ rillzulindcn", lUll s it· !la rh wcn igc lI 
Tagen wiedcr hcimzlIscnd(, lI . (, .(;l'llll' iu(' Ausschrr ihen Z ll wl'y l:.t ll d La ud
gra( .Mori tzcns Zeiten" _) Oh dies einf' dl'r Iw lielJl"e ll Sd lik alle ll war odcr 
nul' die <llIfgprpgte Phantas ic des La ud{,(raren , d('r sich illll1lCr von Gc
f,~hren bcdroht hie]t, bcknndct, ist 111i1' zw(· jfelha ft.. Ober dif' Gering
schiitzlIng seineI' Jlcssen \ 1~ oJll11lel ri , S. 71') AnllH"! l"k .l , se ine Yor!ielJlJ 
fUr AlI sliilld er s. Verzeichni s de!" lI ofdielH'r (Hornln c] \'I , :;;;. -150), UP!" 
Gclchrtcll , Kilnstl er, Alch ymistell (S. 50S). 

3) HOllllll cl sagt (\-1, S. (itS), daB ~ In ri t z schon eiul' Ahnnng \·om 
\Vesen del' konst itlltioncllen Mo narchif' g('it a bt hailf' . ~Iit welchern Hccht. 
das zeigt folgc ll cler rorgang: Na ch delll Abzuge Tillys im i"dihjahr Hi:2;$ 
l egte del' zur ii ckgekchrte Li.\ndgraJ den SUindcn zur OtTplltli ehell Bcmtung 
die [<'ra ge \'0 1" , ob er <.lie in den Werrastlldte n zuriick~c l;l ss enclI scitw<l chell 
fcindlicll en Bcsatzull geJl iilJerfallcn SO li e odeI' lIi ch t. Di f' l{ittcrschllft ri r.t 
ihm dllrUll fhill , zuerst di e Machtmi ttcl des in Wf'~tfal c n im Katllpfe ~egel1 
Tilly s tchcuden lIerzogs Chri stian ;r.u priifcll . Als s ic diose ~ dnrc haus 
richtig - fii !" gorin g ansah unci dCIl La ndgra fen a uc h a ll seine wil'dpr
holl(,/ I Ncutral ib tsvCI"sichcl"llngen erinn ertt' . gcrict 1'1' ill gcwalti f,:" C' ll Zo rr l, 
sctzte d OlL Oberst AS11l uS v. BamnLach tllld den Ob('1"\'o rsteite r BlIrkh'lrcl 
Y. Stocldla.usen nhi an~cb li c he Riide l:-; fil hlw ins Gefiill gni s. ltil' lt dic ii bri gen 
Vcrirete r del' I{ittersc lwfl dureh SchlioUclI tin St.ad Lto rC' gcw,tl lsa nl i ll 
]\;l!':;el zu riick nn<.l I' l1tZOg: ihn(' tl llnd ihren Pff'l"dcn die Lehrnsmiltel 
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hlldcll sich nur a lte SpicI3e, :Nlorgensterne und 2000 schad
II.lft~ Musketen '). 

Nrtch all edem wird man sich ei n Bild van der Zerrut tu ng 
lllld Verarmung Hessens unter der H errschaft des L andg r. 
l' lnri tz machen kOnnen, und es wird nicht notig sein, noch 
,llls fOh rlich die U nrichtigkeit der auf R ommel zuruckgehenden 
Ill'ss ischen L egen de nachzuweisen, dafD landesverraterische 
Konspirationen der hessischen Ritterschaft r"nit Till)' den 
R ticktritt des Landgrafen Moritz herbeigefuhrt haben. TilIy 
wa r keines\vegs der Unmensch der hessischen Legende, 
... on dern einer der ehre nwertesteH Charakterc unter den 
Il eerfOhrern und Staatsm a nnern dieser Zeit 2). D as muf3 auch 
I.a ndgrat Mori tz a llm ahlich erkannt haben; be im dritten Er
scheincn Tillys in Hessen im J ahre 162G floh er nicht wi edcr, 
und jetzt bewies der fcindliche Fc1dherr gcgenuber de m 
F'ilrs ten, der jahrelang die schwersten Neutralitatsverlet7.ungen 
begangen hatte, eine auffa.lligc MaBigun g-. D as anfa ngs ge
ste llte Verlangen, der Land.g:.raf ~ol1e a bda.nk e n, wurde fallen 
gelassen und nur die sehr bercchtigte F orde rllng gcstellt, 
der Landgraf . soUe die U nterstOtwng der F eind e und die 
fci ndseligen auswartigen K orrespondenzen unterl asse ll 11) . 
Diese l\1al.\igung bekundet wohl we niger d as gute H erz 

~ Akt.c n des E rhmarschalls fa se. Il und Homlllo] \'11 , S. 555- n(;3. ) Andcrc 
lllPrkwiirdigl' Fragen, d ie Ladldg:mf Mo ritz don St:i. ndcn vo rl egtH, s ind; 
I \;:2 1 ob er al s i\lit :::lied dcs Oherrhl'i nisciten Kreiscs cs dulden so llt~ . 
dalS kai sc rlichc Kommi ssaricn flir den IJllrchmarsch VOII Truppen in de r 
Wet t c r It u l'rovianllicfc ru ngcn ausschrieben odcr ob cr gegcll so lchcn 
SchilllJlf :-;ich bis allf dt'Jl h:t7.te ll Ulntstropfl'n vertcidigcll so lltc ~ I H 17 
wic er de n Schimpf abwe nden odeI' rlichen ~o llte , den ihrn de l' I' rillZ 
Fl'iC'drieh Il einric h \'on Omnil'1l dadnrch ant.iite, dnB er sich we i ~ere , sc ine 
'l'och ter Eli sab l'th zu heira tcn ~ . Solche Frag('u bekunden wohl die l'n
elltschlosscnlH'it des Landgrafcll , aher ,LlI Ch n.u·h a ll em, was s ich iibl'r 
sl'ine~l cthodcn , den Sl1lndeH Ge ld abzupressen, " Irrungen llnd Wi rrn ngc n" 
hC'ITorzurufcll. mil3l iebigc I'crsoncn ZlI "pcrtnrbif'rcll", fcs lstell cn lii lS t, 
bnll Illall a nnchmcn, daB cr mit solehpll Frag-t'1l !loch bcsondcrc ZWl'ckc 
\{' rfo lgtc. Scin Bl.!!l trchen, d ie rcrtre!!' r dcr Stiid te, dip Icichtcr cinzll 
sddicht'Crll warcn al s die Bitler, vOn diesen 7.11 trt'Il !lC'n, tri lt wicdcrho lt. 
h{'sond crs im Ju hrc lfWi, hcrvo r (Honl1lwl ni, H. (il H). Aur don Land
' a ~c ll crsch ien Cl' im lC' tz tcn .J ahrzehllt scincr Hc~ic rllng nicht. in cigP ll l'r 
l'I' rsoll , wic l.1 ie iibrigcn hcss. Fiir!'tc ll . sondc rn licB sich von sei nell kaum 
tlt' lll I\uahenalt('r eulw'lchsc ll cn SUhIlCIl , 01.10 un ci \\, ilhC'lm , vcrtrf'tCIl. Er 
lil'ht(' cs nicht, sci ncn GI'g:tl l!rll Allgl' i ll Angc gpgcniil H'r ZlI trcten. 

I) (1 )wl 11 , S .• II S L, HOIHlllel \'11 , GJ7 f. It. G2U Anlllcrk. 57H 11 . 

S. li!l:.). BC'i ri Cin ;\ufsluud an ti er \\'('rra SpiClt f' dcr 1l;tf3 de~ Lalldgrclfc ll 
~('g l' ll den dorti gcn widers]lens lig:E'1l lutitl'ri sclwll .\(\pl mit. \Vie aUl'h 

Pp C' l NhnnL 
~\ \\'iltich. All g-. dcut selH' Bi ographiC'. Bd . :is. S. :\ 17 f. 
'I HillN Ill. ~. :125. HOIlHH l'1 rll . ~. li ·t~. 
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und versohnliche Gemilt des Kaisers und T iUys, als die 
E rken ntnis, daB Landgraf Mor itz kein ernst zu nehm ender 
Gegner war, da.l3 er nur die Gescha.fte der Feinde sein es 
Landes besorgte. 

Der Ruck tritt des Landgrafen Moritz ist nichts anderes 
als der Zusammenbr uch ein es Jinanziell und moralisch vol1ig 
bankerotten F:ii rsten, der selbst WhIte und daruber jammerte,. 
daf3 seine Beamten keinen Respekt, seine Unter tanen keine 
A ffe k tion zu ihm hat ten I), fu r den es k ein a nderes Mittel 
gab, sich aus einer unert raglichen Lage herauszuziehen und 
sich er traglichere LebeIlsl:1r!dingungen zu verschaffen :!). A uch 
nach seiner Abdank u ng hat Landgraf Mor itz noch einige 
Handlungen begangen, die sich schwer erklaren lassen. Die 
auffalligste ist wohl folge nde : Ein Hallptpull k t bei seinem 
Verzicht auf die l-lerrschaft war d ie Zahlun g eines "Deputates'~ 
von 20000 Gld. E rst durch die U ntersuchl1ng der Depu
tie rten stellte si ch heraus. dall3 dies m ehr als 1(4 der gesamten 
E inkunfte ausmachte u nd ihre Aufbringung dem Sohne und 
dem Lande ganz unm oglich wa r. Die wiederholte Bitte, das 
Deputat, d ie A limente, herabzllsetzen, beantwortete Moritz 
damit, dal3 er sei nen Sohn und die S tancle schon 1628 
beim Kaiser und dem Kamm erger icht ver klagte und sogar 
1630 die Exekution durch kaiserliche Truppen beantragte. 
E r suchte b eim Kaiser 11 0d spater al1ch d irek t hei Tilly (s. 
unten I X .) Schutz, a lso b ei den Vertreter n derjenig-en Ge
walten, die zu bekampfen der Hauptinhalt seiner 35 jahrigen 

I) I{ ommcl VII , 6t.s. Brullner 1GB. 

~) Am 17. 2. IG27 schrcibt ihm der sons!; so gcfiilligc Kanll ll CI"
direktor v. Grl\.sebeck , d<LI.l nUI\1l1chr kci ncrlci l\'[i ttcl filr seinen Lcbens
untcrhal t vorhanden, ... ]Jer Krcdit erschtipft sei. Das ha!; anschcinend don 
seit (; i\Ionatcn hin- und herschwankcndcn Landgrafen ZUI1l Entschl uB 
gebraeht. ("Abdikations-Akten" .) RommeJ vcrherrlicht aueh Lei di ese r 
Ge lcgenheit wictle r di e Fest.igkeit, den stolzen Sinn seines 1-lelden, der 
si ch Ilicht vor Kaiser uud Liga beugen will , glaubt, daB er " si ch durch. 
ein geheimes GeHibde die J-Uillde gebunden hatte" uud bezeichnet die 
Abdl.lnkung tt ls ein " patriotischcs, se inem Jiatlse llnd seinem .L,wde ge
brachtes Opfcr" (Vn , S. (;70). Bei M. Ritter kunn miLI1 die BClllcrkungen , 
die er nach cigener Aktenkcllntnis ii be r J.andgraf Mori tz maeht, von dell 
spii.teren unterseheide n, bei denc n er a.uf ROllllllel angewiesen WM . Er 
meillt, Landgraf .Moritz h,Lbe im Sommer Ui2fi "da. cs nieht Zll handeln, 
sondcrn Grundsiitzc zu ve rtretcn gaIt, ei ne grol3a.rtige Fest igkeit bewahrt", 
und vorher sprieht er vo n des Landgmfell "altem Kampf gegen die Angst
l ichkeit und die Sparsamkeit seiner J.andstande" (I ll , 238 bezw. 325). 
feh ghlllhc, Ritter, der jedes Wort so so rgsam ahwagt, hatte diese Satze 
anders gefaBt, wcnn er das, was ieh hier und unter IV. u. IX. anflihre, 
gckannt hi.Ute . 

• 

• 



Bei tra.ge zur .Politik und KriegfLihrung Hessens usw. 27 

I, og ieruhg unl' der groBte Kummer aller ehrlichen, urteils-
1.l ll igen Men5chen in Hessen gewesen waren . Seine Feinde 
.'l i nci von 1627 ab sein eigener Sohn, sein eigenes 
1 . ;1.11 cl, die ih rn sei ne Rechte verk u m m ern wollte n. 
I )C\ S war urn so unschbner, als zahlreiehe hessisehe Familien, 
hC'sonclers des Adels und des Beamtentums (darunter auch 
die \Vitwe des Rentmeisters Peter Geyso) nach altem Her
k,ommen und spater unter stark em Zwang ihm erhebliehe 
S ummen geliehen hatten und in bittere Not geraten waren J weil 
Cr "seit Jahrzehnten" jede Zinszahlung unterlassen hatte 1). 

Verschiedene Momente sprechen dafiir, daB Landgraf 
Moritz sehon zu seinen Lebzeiten von manehen ihm naher 
stehenden Personen, z. B. der Gattin 2) unci den Geheirne n 
Raten fur einen :rY.[ann gehalten worden ist, den man fur 
seine Handlungen nicht ~ehr verantwortlich machen konnte. 
Ich will our einen Vorgang erwahnen: Bald nach dem 
Rucktritt d es Landgrafen Moritz wurde sein al1maehtiger 
Glinstling Wolfgang Glinther in den Anklagezustand ver
setzt unci nach langem ProzelD im Dezember 1628 hinge
ri chtet. IZommel sagt zu diesern Vorgang "unter dem Scheiu 
ciner unparteiischen Gereehtigkeit dem Fiskal, den Richtern 
un d den Schopfen eines heimliehen Tribunals uberliefert .... 
f-ie l GUnther unter dem Schwert des Nachrichters, als Opfer 
einer Partei, welehe die Erinnerung ihrer Sehuld mit dem 
Leben ihres Anklagers zu vertilgen wahnte" 3). Hie-rzu ist 
folgendes· zu sagen: Die Anklage wurde erhoben, das Urteil 
wurde bestatigt von Landgraf Wilhelm. Die Klarheit und 
Selbstandigkeit des Urteiles. das hohe Gerechtigkeitsgefiihl 
g egen Freund und Feind, die Gewissenhaftigkeit und tiefe 
innere Frommigkeit dieses Fursten werden im Laufe meiner 
Darstellung, besonders im zweiten Teil, so u b e r z e u g end 

I) "Scbulden" lInd die Beriehte del' Deputierten. Auch die Hand
worker, l{aufieute und Gastwirte warcn suit Juhrcn nicht uczahlt. Am 
~H. 5. 1680 seh reiLt Landgrai Wilhelm an di e Deputiertell "mir bricht 
11L oi n Herz, WILn ieh sehen und horen mul3, das viele creditorcs illr Herz 
soz lIsagen aus den Angcn giesseu, danlllter Wittiben und Waiscn, Jercn 
( ;obet durch die Wolken dringet, .... daB in meinelll N<tmen Leute von 
dew ihrigcn verdrungen werdcn (per sententium), da. ieh doeh selbst 
sd lllld daran bin, wicwohl nicht primario, da. ieh nicht die sehuldt ge
lIIacht, sondern sie ist uf mieh durch die Abschiedc verwiesen". 

~) Sic lebte seit 1625 in Rotenburg. Die Bemiihungen der hessischen 
(; oist.lichkeit, sie zur JW ckkehr in das Haus des Gatten zu bewegen, 
1I<III.on keinen Eriolg. (ROllltllei VII, S. 744.) 

~l) Dementsprechend heiJ3t cs in der AUg. deut schcn Biographic: 
" Am 1.2. 12. 1628 biiJ3te der tapfere ~Iann, ein hess. Strafford ... . fur 
:W illC Vertheidigung der monarchischclI Oowalt auf dClU Schaffot". 

• 
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hervortreten , daB es k e in e r weit e r en W o rt e be
d a rf. Der ProzeJil wurde geleitet von dem spateren Geh. 
Rat Dr. J oh. Antrecht ' ), und d ie Fuhrer "der b ornirten , 
lanclesverraterische n Ritterschaft in de m Kampfe gegen die 
la nclesherrliche Gewalt", die R ommel jeder N iedertraeht ig
k e it fUT fahig h alt, sin d dicselben NIanner, die wir als trcue, 
tUehtige Stiltzen des Land g rafen \o\'ilhelm nieht nur bei dem 
A ufbau cler vol1i g zusammenge9Tochencn Lanclcsverwaltun g. 
sondern aueh bei der kilhnen Erhebung des Jahres 1631 
wiedc rfinden. Andere M ome nte, die fUr die anormale geistige 
V eralllagung des Landgrafen Moritz sprechen, ubergehe ieh. 
Ein P sychiater. cler s ich eingchendcr mit diesem mcrk
wurdigen Herrscher bescha ftigt unci ein e Anzahl seine r 
Briefe liest. wird vicll eicht sagen, da~ e r van jeher in kra nk
harter Weise sein Ieh, seine Idee n, seine R echte in den 
Mittelpunkt all cs Geschehens gestellt hat, und daJil mi t den 
fortgesetzten sclbstverschuldeten Schwierigkeiten und l\liJ3-
erfolgen seines L ebens immcr mehr si ch die Eigenschaften 
ausgcbi ldet habc ll , die fOr hysterischc Vcran l agung 
typisch sind. 

Ein Drama von erschUtte rnder Tragik hat sich in den 
J ahren l622~27 in H essen abgespielt. In seinem Mitte1-
pU,nkt steht, von cincm in a llen scinen Tcile n tlichtigen, 
treuen Volke u nterstiltzt, der juge nclliehe Landgraf Wilhelm. 
Seine Haltun g in d icscn J ahren schwcrster seelischer K on
"ftiktc und auJ3e rlicher Bedrangnisse verrat sehon die 

1) Die AktclI dicscs Prozesscs si nu vc rschwll lluen, chcll so ciuc 
DCl1kschri ft, die del' lIans llIarscha ll OlJcrst ASIlIIIS v. Buulllbach U 11 r 
\" c rilllla ssll ng d er Gchoirncn I~ i i , t c nllt!!" di e p c r~ti l1li ch c n .Ei~ell · 
st haftclI IInd die GplllilLsvcrfassllug des l.alHlgrafplI ~il ol' il z ~Icich nach 
dcsscn Ahdankung \'Crflllltc. HOlllllle! hCIllC'l'k t VOIl ihl' (VI , S. 30 1 An
IlIcl'kllng 8, I ~ ll. J.7 ), da 15 BlIultlb,tch icdl'nfall s nicht geschrneichelt habe 
lIIal glll ubt, daB "die TatkriHtigkf'it ", . dcren Mangel Baumbach he)'vo l'
.g('hohcn hatie, " lIIllgcke hrt wi e hci C'rOlllwe ll dUl'ch die lell £'h tendc i\ late ri e 
s eilles Geistcs vCl"zchrt wurdc". Dr. 11 . Wolf IlIcldet ailS Kassel dcm 
I\ullig Gusta\' Adolf, ;t m 17. ;i. HiB:?, dell \'orgf'st('l'Il crfolgtc lI 'rod des 
" lIngliick selig£, 1l Landgrafc lI J lori lz" (I{. A. Stockholm), IInd <luffiil liger
wris{' Itli.1t i{Ollllll e] cs fiir niilig, heirn 'I'ode !I£'s I. alldgrafell 7.U Lelllcrkon. 
ll<1I.i pr illl \pollen ]{csi tz seil1('r \'CI'IlIl'lft geslor!/f'n sei (VII , 1·1l;). - Dell 
Dr . .loh . Alltre cilt , del' schon wii hr(' ll d de l' l{cf..:"iNll ng des L.uuigra fclI 
.\ loritz sell\\'( 'r!.! Bcs('hllldigung£'rl gf'g-e n dl'lI 1\. (rtl meniil"!!kIOr v. Grii.sebcc k 
e rholJ . h('zci('lmct i{OIlUlll'i K. I; H) al!:~ ,.Il<ll1shcs itzt'r". S. I;"QU Al1ul\' rk . 
. ,al s riinh\'ollcn .luri st" . Wir \\'onl (l ll ihll l/i;)[ an li t·r Spitz£' ties Jlililiir
g('ri(·htswt.'s (,J1 !'. ItiBH .li s hcss ischplI \'prtrf'tpr hC'i li c it! Hc ichs lwllzl cr 
O.\ (,ll slie rna Bud d£'1Il lIf' ilhrOllllcr BlI lldc wi£'d('rlind t' ll . Er hat ullzwcifl'l
h:11"1 !'P i IH' 1ll Viirst PIl IIncl \',lIl'rl andl' trCl1f' w('l"l\'o[l (' Di(' lI stp g-£' IC'i s l£' t. 



Bcit rage zm' Politik und KricgHih rung lI essens nsw. 

11<"Tschereigenscha ften, d ie S eg en bringende \Ve rdcn mu13te n. 
\\' ( '11 11 ihn cn aufbauendes Schaffen in fr iedHche n Zeiten be
... c" hieden war. 

E ine reizvolle. dankbare Aufgabe im Dienste g eschlcht
Iwhe r W a hrheit uncI Gcrechti gk eit harrt noch d er f orschung 
11I Id Fedor ei nes wirklichen H is torikers I). 

Die neueste Forschung. d ie durch reiches, g utgesich
Ic 'les T a tsachenmaterial wertvolle Arbeit l-l ofsom mers, bietet 
Ilnch ein besondcres In teresse dadu rch, da.f3 sie zeigt, wie 
sc hwierig man z. Zt. noch bei Betatigungen des Land 
g r:l fe n :Moritz den Di ngen a uf den Grull d k omme n 
1~, l1l n . J-Jofsomm er erken nt ganz richtig sei ne l1 politi
'when Unverstand , sein e U nen tschlossen hei t, U I]z uvcrlassig 
k l·it und Inkonseq ue nz (S. 94, 112,115). aber unverkennbar 
hl'reilet ihm die Frage nach den Beweggru nden Verlegen
Iwit. Ein Gesam tb ild von der P ersonlichkeit konnte er s i ch 
uwht machen, u nci cs ist durch aus erk la rli ch, daB er nach 
tlpr Verherrli chung des L andgra fe n d urch R 0 I11111el u nd die 
t\ IIg. deutsche Biograph ic zu uer A nsich t k om mt, Mori tz 
lI .lbe abgestoHen von den spi tzfind igen Zanke reie n der Theo
log(' n pianmaBig au f deren Beseit igu ng un d a uf einc U nion 
d! 'I" Lutheraner und R cformierten hin gearbeitct (S. 13- 17, 
1% - 19!J). D iesc Ansicht steht im W'iderspruch mit de m 
g, lI11Cn vVese n des L andgrafe n und zu der T atsache, daB 
"( 'inc von l-Iofso mmer g ut gcschilde rten J(ampfmethoden 
nicht nu r Gcwissensn ot. Leid und S orge, sondern au ch Zwie
~ pa lt und Stroit u nter Geistl ichcn und Laicn, wic voraus
/ tlsehe l~ war, au fs auJ3crste s teigerten, Autori t~i.t und P ieUit 
l id ' schadig te n. Unu von dem "milden landesfUrs tlichen 
I krz des L andgra fen, das ste ts .Mitleid mit der N ot seine I' 
I ' Iilcrtanen bekundet" h aben soll , zu reden. das geht wirk
IId l ni cht an. Charakteristisch fUr Landg r. Moritz ist gerade 
'.I·in a bsoluter Egoismus, sein e L ieblosig keit gegen jeder-
11101 1111 , seine H.a rte und Geha.ssig k eit gegen die Person en 

I) Ith 110be ausdriick licb hel'vo r, daB ieh lUl l" ci ncn klci nen Teil des 
'11· 111 1J 1U 1';l ngrc ichcn Aktcnmaleri a ls eingcschen lInd Ill ich llI it dcr Tiit ig-
1\1'1 1 dl'~ La ndgrufell 1tloritz auf dem GelJi ctc del' Wisse n scl~<\ ften IInl! 
h ll Il SI!', dC'1" Schllle und l\ irche nicht bcschliftigt Imbe. \V ie es sich mi t 
d",sl'!" ill dell hcssischen (; cschiehtsbiichcrn so hoch gepriescnell Wirkcn 
d l'~ l.: ll ldl-;" rafl'1l Moritz ,'erhll lten Iwt, ist noch festz Cl stelJ en, l ch glanbc, 
dld', ~ · s :uc rh hei diesem, ilh nlich wie bci seineI' "Wchl"haftmachung J es 
IH · ~l~ I .. : ~ ' III · 1I Vol kC' s" (s. u. VIII. ) si eh nicht UIll ei lle planmiil3ige , uufbaucnde 
'l' lll 1l;hit , slHl lie rn nUl" um die raseh wcehsclndcn l"decll cincs iml}ulsiven,. 
I II 11 111 ' 11 l'arli l' lI dcr Gclehrs!lmkeit schill erndcn Ftirsten halldclt . 
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, 

die ihm nicht zu Willen waren, und van denen er sich bew 
leidigt fUhlte ' ). 

Die Beweggriinde, od er richtiger die Antri~be zu den 
Handlungen des Landgrafen Moritz k tm nen erst klar und 
verstandlich werden, wenn die Geschichtsforschhng tiefer 
in seine ven der normalen so stark abweichenden Psyche 
eingedrun gen sein w ird. Ich glaube bei seiner Vergewal
tigung der Gewisse nsfreiheit oach deutlicher wie bei seinen 
a nderen unverstand lichen. unverniinftigen Handlungtm die 
Hybris zu erkennen, die zu dem klaglichen Ausgang dieses 
merkwurdigen Filrsten fUhrte 2). 

IV. Joh. Geyso a18 Ober stlcutllll.nt lIes Uerzog Bcrnhal'd \'on Weima.r 
im lIi ed c l·~iich s i scll·diilli sch en Kriegc 1625- 1628. 
I,llullgrlUlu Julil1ue lInd die Rotcllhllrgcr .(~u :u-f.. 

Geyso 1\ls Amtllllllll1 ill Eschwege 1629- 1631. 

Trostloser und verworrener als je war die Lage in dem 
ven seinem Flirsten verlassenen Hessen, als Geyso im Frlih
jahr 1624 dorthin zuruckkehrte. Sie bot keinerlei Aussicht 
fur sein F ortkommen, In welcher Weise er das Jahr 1624 
hinbrachte, ist nicht bekannt. Als im Fruhjahr 1625 der 
Konig Christian von Danemark, ahnlich wie Mansfeld ein 
W erk zeug der antispanischen Politik Englands, Frankreichs 
u nd der Niederlande, der in den letzten Ziigen liegenden 
Sac he der protestantischen Stande des nordlich en Deutsch
la nds sich a nnah m, da berief der 21 jahrige H erzog Bernhard 
von \Veimar, der spa tere Held des groJilen Krieges, den 
ehema ligen Rittmeister seines gefall enen Bruders zu sich, 
und Geyso ubernahm es auf des Herzogs Namen ein R e
giment Ktirassiere zu r ichten, fUr d~s Konig Christian d. d. 
Segeberg den 27,3. 1625 die Werbepatente erteilte und die 

I} Die l-Jerzenshii.rtigkeit des Landgrafen tritt in 1 fofsommers eigencr 
Arbeit (So 159 f. ) rccht scharf hervo r. DaB sie s i ch in cinzclncn Fiillcn 
bis zu abstoBendcr G·musamkeit s teigcrn konnte, s. Hommel VI , S. 6132, 
Brunncr S. 170. 

~) IIn Gegcnsatz zu anderen hess. Gcschichtsbiichern hat"F. Mlinscher 
in seiner "Geschichte von Hessen", MariJurg 1894, man che Charakter· 
fehler des Landgrafcn Moritz ri chtig gezeichnet (S. 3 L9 f.). Da' er ,tber 
von der damaligell Leistungsfahigkeit Hessens, von der " zweckmiLlSigcn 
Kriegsdienst-Ordn ung des Landgrafen" und vo n den " Ka-i serJ. F rcibri efen" 
sich unzutreffende VorstclJungen m<lcht, so glaubt er den Verfehlungen 
des Landgmfen gcgenliber, die unzureichendc Unterstutzung durch die 
Stande und die tadclnswerte l-Ia ltung der Ritterschaft stark betone 
zn mussen. 

• 
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\ 
I,auf- und Musterplatze in H olstein bestimmte 1). So Wlll'dl ' 
j oh. Geyso danischer Obristwachtmeister und der e igellt lid ... 
Reg imentsflihrer im heuti gen S inne. Der H erzog Berll li:lrd, 
del' "Eigentiimer" des Regiments, war zwar durchaus nichl 
bloB "sti ller Teilhaber", der sein Geld in ein Geschaft s tec kL,·, 
\Vie es in ahnlichen Fallen vorkam, aber er hielt si ch in d Oli 

J ahren 1625/26 nur zeitweise bei ihm auf '). D ie Personalien 
bemerken ausdrlicklich. daJ3 Geyso "das R egim ent in def 
Schlacht von Luchter (Lutter a . B. am 26. Au g. 1626), dabey 
Ihr F. Gn . si ch damals eben n ich t befunden, a ls O brister 
gefU hret und commandiret". Nach dieser un glUckl ichen 
Schlacht fuhrte Geyso das R egiment nach Mecklenburg , 
wahrend das Gros der danischen Armee nach der unteren 
E lbe zuruckwich (O pel Ill, S . 58). I m F ruhjahr und Sommer 
1627 gehorte es zu denjen igen T ruppen, die unter dem Mark
g rafen von Baden und H erzog Bemhard di e Alt mark und 
Mecklenburg als letzten P osten gegen , \Tallenstei nsche 
T ruppen verteidigten. A ls der Danenkonig durch T illy von 
der unteren Elbe b is uber die E ider zurUck gedran g t wurde, 
konnte I-Ierzog Bernhard sein e Truppen, darunter die 
lCUrassiere, vor drohender U mklamm erun g nur dadurch 
retten, da13 er sie im September 1627 von der Inse! P oel . 
bei Wismar zu Schiff nach dem sudlichen Schleswig brachte, 
ein e fur alle Zeiten denkwurdige U ntern ehmung ') . D as E in
g reifen des Danenkonigs war g escheitert , ganz Norddeutsch
land in die Gewalt von Tilly und W allenstein gelang t. 
H erzog Bernhard erbat am 17. Ok tober 1627 seine E nt
]assung, Geyso schied erst im nachsten F ruhjahr aus der 
danischen Armee aus 4) und kehrte \Vie gewohnlich nach 
Borken zurlick. . 

Hier war in zwischen die Abdankung des Land g r. Moritz 
erfolgt. D en Ausweg aus den Schwierigkeiten zu finqen, 
die die li g uistische Einlag erun g , der Erbscha ft~stre it mit 
Darmstadt, die Verschleuderun g des flirstlichen Vermogens, 
cine Schuldenlast von uber 2 Millionen Gulden und der 
w irtschaftliche Ruin des Landes g eschaffen hatten , war nun 

• 
I) B. Rose, "Herzog Bernhard der GroBe VO II Sachson-Weimar", 

Bd. T (Wei mar 1828), S. 117 f. , Ope} 11, S. 161 u. f. uud die Perso ll itlicn . . 
~ ) Hose I, S. 122. Dber den "Obcrst" und den "OIJorstlcutnant" 

dieser Zeit. Hitter H I, S. 555. G. Droysen, Zei tschrift fUr deutsche 
1( lIl lurgcsch ., N. F. 4 und V. Lowe, S. 23. 

:1) Opell1I, S.317- 328. Droysen, "Bern hard von Weimar", 1. S. St. 
.) Schriftl iche 1o.l itteil ung des Reichs-Arch. Kopcnhagcn VOlll 9. 8. 

1~ ){)() all Landrat C. v. Geyso. 

• 



Frnnz vo n Geyso 

Sache sein es 25 jahri gen S ohn es I). Der zuriicktretende Vater 
ha tte die Schwierigke iten fur ihn auBer durch die "Deputate" 
noch dadurch verm ehrt, d aB er unter volliger MifOachtung 
des von- Landgraf W ilhelm c1em 'Veisen (15G 7- J592) so 
hei13 verfochtenen Grun dsatzes der U ntei lbarkeit des Landes. 
die ungli..ickselige Einrichtung cler sog. "H.ote nburger Q uart" 
gesch affen hatte. Die rle:.rschaft und die Ein k unft e ei nes 
Viertels des Landes, d ie A mter R otenbu rg, Sontra , Esch
wege, \-\'itzenhausen und die Il crrsch aft Pl esse bei Gottin gen 
gingen auf die jung-eren Stiefbruder Wilhelms, die L and
g ra fen H ermann und E rnst, ilber ~) . Die wirkli che R egentin 
dieses, bis aut" die auswartige Vcrtretung, von H esscn-K assel 
un abhangigen Gebietes, war ihre Mutt'er J ulia ne aus dem 
l-Iause Nassau~Sicgcn, den grofoell O ran ic rn nahe verwandt. 
In klu ger Voraussicht des komm ende n· Un heils hattc sie es 
sch on seit J ahren versta nden, erhebliche Kapita lie n, n utzbare 
Rechte und Grundbcsitz fU r s ich in Sicherheit zu bringen 3). 
Nach Aufri chtung der Quart in den J ahre n 1627/28 gi ng sie 
tatkraftig und geschickt claran, die Verwaltung zu bcsscrn. 
d ie Einkunfte zu vermehren und tlicht ige Manner in ihren 

. Dienst zu ziehen. Den Dr. I-l ermann 'vVolf 4), den spateren 
a mbassadeur od er Lega ten Gusta v Adolfs, machte sie zu 
ihrem H..at und den vor kurzem zurli ckgekehrten J ohann 
Geyso zu ihrem A mtmann in Eschwege. I n seiner B e
stallung 5) vom 1. Aug. 1629 heii3t cs ,.der Ehrenveste und 

• 

I) I ~eri chjc del" Depllti{'rtcll. 
~) Brllllner, S. )'il:). Ohcr d ie ;\nfri cbe Zll diese l" ]J cssen so tier untl 

nuchh a.1tig sch1idigc ll dcn l\\aBnahmc is\ schwcr si ch zu Hul3 crn. Die 
Eifprs uc ht und ].Iillgnnst des ;dtcrndcn Fiirstcll , de l' s i ch sag-cll llIul.ltc, 
du li cr in bng-e r Hcg-ierllll g kcilll.' 1l cim:igen Erfo!g- gch;lbt, s i ch llir~(, lld s 
auIrichtige Anh1ingli chk c it lint! Achlllng I' rworlJCII itattc, gcgc n df"1l Soh n 
unt! :-.;r'lchJolgcr, in dcm das ga llzc Land d(~ l1 I{otter a.us !;{llgCII WirrnisscJl 
un t.! i\'litcII crhlickte, is t nuchwc i:>bar. Oh s ic d,-Ibei mitgcsp iclL hat, mng 
dahin gestollt soi n. Auch kallll seinl' ;\Icigu ng, ei ne I' artei gcgcn di e 
and c rc lIus)\lIspielcn, in <li oscm ]i"'a.llo die Gatti n gcgcn dell Sticfsolm , in 
],'r;lgc komlllen, 

!lJ Aktcn, " Person,ll icn del" Landgl";i.li n Juli:lI1c" , " Dona tio llclI 1.6W 
bis IG2l" . Sic gcuon Zcugnis \'011 del" maUl os l eichtfert igeJl Vers chl cnde~ 
mng des Hir don Bc gc nl C n ll otwcndigclI ]{csilzcs, au Berdcm aber <Jllch 
vo n cincm bei ciner F ii rsti n lInd Fra Ll scitcncn Geschiiftss inn und VOIl 

• 
fi nanz ic ll cn Beti~ti gllllge n , die c igena l"tig bcruhrcn z. B. wcnn sic den 
Stiindeo, illsbcsonde re der I{itterschaft erhebliche Summon gcgen gutc 
Prozcnte vorschieBt, die der Gattc illllen in harLn ii.ckigen VerJla ndlungclI 
abgcrnngcn hat. (S. l.lUch Hom mcl Vll , S. 713 u. untcll VL) 

~) Gcb. Ztl 1\] ilruurg 159H als Sohn des Leibmedicus Dr H Cl"Inann 
Wolf. (Sf.rieder XVJJ, 282.) 

,,) "Rotcnuurger Akten" , X. 



Beitrage zur P olitik und Kriegfiihrung /lessons li S \\' :n 

M:-t nn hafte. unser Heber Getreuer Joh. Geyso. O bri stwach t.
ttl cister hat als Amptmann zu Eschwege und Germerod c cJi C' 
Oberinspektion bemelter Oerter auszuiiben. d ie darin ge
~i'sse n en U nderthanen in gutem Schutz, Schirm und Befclch 
I. U hatten, s ic mit Vernunft und Bcschcidenheit zu regieren, 
de n Armen \Vie den Rcichen. die fjjrstl. Rechte zu wahren 
.. . . in Verschickun gen od er WOl U wir ihn sonst qualifiz ier t 
und geschickt wissen, gebrauch en una jederzeit gutwillig 
sich finden lassen" .... beziigl. der Gerichtsbarkeit 5011 es 
lI mit Germerode wie bisher gehalten. vcrbleibcn, in der Stadt 
Esch wege soll er , der Ambtmann mit Zuziehung unseres 
:-iehultheililen w oehentliehe Verhors tage halten, .... die Ver
horstage aber .auf dem Lande 'sol1en sowohl van ihm , dem 
Am btmann, a ls van dem Rentineistcr und Schultheil3en zu
.g leich gehalten werden". D as Bargehalt betru g 150 Gl d. 
l3etracht lich waren die Naturalbezuge. Da fehlte nichts, 
was ein g ro.f3er Landhaushalt mit Pferden und Vieh n otig 
hat ' ). Stroh, Kraut, Lein, Ruhen lieferten die landg ra flichen 
Meiereien zu Eschwege und Schwebda, Heu van fj Morgen 
Wiesen das Dorf Grebendorf, H olz vom MeiJ3n er sallten ihm, 
wie van A Iters h er iiblich. d ie Fuhrleute van Eschwege an
fa hren. Zehn Schwein e konnte der Amtmann zur Mast in 
die vVa lder schicke n, die Fischerei in der Werra und die 
Jagd - im }-\mt . ausiiben lISW. Bei dem Amtsantritt Geysos 
befa nd sieh Eschwege in Anhaltischer Pfandschaft. Land
g raf Moritz hatte sein em Schwiegersohn, dem Fiirsten Job. 
Casimir van Anhalt die gesamten Ei nnahmen aus Stadt und 
A mt Eschwege verpfandet, als er bei der Verhe iratu ng seiner 
Tochter Agnes im J ahre 1624 die versprochenen Ehegelder 
von 12000 Gld. nicht erleg-en k onnte. Diese Schuld, die 
clem Anhaltiner zum Nachteil Hessens sehon fiinf J ahre lang 
eine V erzinsung van 40- 50 % eingebracht hatte, w urde jetzt 
getilgt, das Amt Eschwege nehst Bilstein durch clen Amt
mann J oh. Geyso am 3. Febr. 1630 feierlich aus der An
haltischen Pfandschaft ge16st, die Beamte n und U ntertanen 
ihres dem Anhaltiner geleisteten Gelobnisses entbunden 2). 

1) Am 21. Juli lG28 hatte sich G. mit Ch ri stiane Krug, geb. 21. Sept. 
1(;07 zu Kassel, verheimtet. Ihr Vater Nicolaus, geb. 1575 zu Spangen~ . 
IIC rg, gest. 26. Marz 1.6+8 zu Kassel, war Professor der l\lathematik und 
I.ogik nnd uamals Rektor des Collegium Mauritiannm , das !G33 J~andes~ 
universiUit wurde an Stelle des verloren gegangenen Marburgs. (W. FaJken
li ci ner, "Die Annalen und l\Iatrikel der Universitat Cassel", Zeit~ 
<ohrilt 28, '1893.) 

:.I) Personalien der Landgralin Juli ane . 
Zeitschr. Bd. 03. 3 

• 
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Die Stellung Geysos wa r schon durch die unklaren Hoheit
verhaltnisse der Quart keine leichte j erschwert wurde sie 
durch den Landgrafen Moritz, der auBer in Melsungen auch 
in Eschwege lebte und auch nach seiner Abdankung nicht 
aufh6rte "Irrungen und Wirrungen" hervorzu rufen. In dem 
sog. Rotenburger Vertrag vom 26.8.1630 I), in dem Land
g raf Wilhelm und die Landgrafi n J uliane ihre Beziehungen 
zu einander regelten, heilOt es unter Nr. 14 "als sich auch 
vielmals begeben, dal3 von Landgraf Moritz des Landgrafen 
Wilhelm und der jungen Herrschaft Diener und Leutc in 
ihren amptsverrichtungen und bedienungen vielfach beun
ruhigt, perturbieret und molestieret, so wollen wir iiber die 
Versuche S r: vater lichen Gnaden, uns miteinander zu colli
dieren, uns gegenseitig lVliiteilung machen und sich ein 
Theil des anderen mit rath und that treulich annehmen". 

v. AlIgenH'illc I.age im .lahl'c 1629 utili di e AHJI:iherung Hessell~ 
all Gustln' Atlolf. 

Osterreich und Spanien, die si ch zur Aufrichtung eines 
habsburgischen lmperialism us und zur gemeinsameri Be
kampfung der K_etzerei zusammengefu nden, mit Kurfiirst 
Max von Baiern, dem Haupte der Liga, mit italienischen 
FUrsten und mit der 1<rone Polen verbUndet hatten, 
waren durch den Ausgang _des niedersachsisch -danischen 
Krieges zu einer Machtstellung gelangt, die die Existenz 
der evangelischen Reichsstande bedrohte und fur F rank
reich, die Niederlande und Schweden gefahrlich war. Fast 
das gesamte katholische Europa, Frankreich und Venedig 

. ausgenommen, stellte seine Soldner in den Dienst der kai
serlichen Politik. Spanicn gebot liber ein e Kette fester 
P latze, in Burgund, in den Alpen und am Rhein , es konnte 
seine Soldner von Mailand liber Tyrol und dUTch Deutsch
land gegen die Niederlande senden', und Wallenstein arbei
tete sehon an einem Plan, der die Ostsee zum Sttitzpunkt 
flir eine kaiserliche Seemacht machen so1lte. lm Innern 
des Reichs verfolgte der Kaiser planma13ig und rucksichts-
105 seine absolutistischen und konfessione1len Ziele. Die 
Evangelischen in Bohmen und in Oberosterreich waren zur 
Glaubenseinheit der romischen Kirche zurUckgebracht, der 
ErlaB des Restitutions-Ediktes im Marz 1629 sollte das 

I) I{otcnburgcr Akten, "Ul'ku lldcn" . La.lldgr. Moritz brachtc damnl s 
. seine 'rage mit al chymistischcn Versuchcn IInd kleinlichstclI Ziinkerc"icn 

hin. ("Lulldgr . .Moritz Corrcspondcnz lStiO--'- lU32".) 

, 
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\Vcrk krOnen . Es schlo13 die Reformierten von \.It·. I )td 
tlung des Augsburger Religionsfriedens aus und g-Cbol , d .d\ 
;\ll e seit jenem Frieden evangelisch gewordenen Slifle, \\ t. 
~ I" gdeburg, Halberstadt, Bremen, Lubeck, Meil3en, Brand, '" 
hu rg und v iele kleine Abteien und KIOster der r5mis c.: ll t· 1I 
Kirche wi eder ausgeliefert wurden I). Vergeblich w: ... 
Landgr. W il helm auf den einhelligen \.Vunsch seiner Stand,' 
und seiner Rate gleich nach seinem Regierungsantritt an 
d en kaiserlichen H of nach Prag gereist und hatte sicb be
muht. die besondere Fein dschaft, das RachegefUhl, das die 
aufreizenden Reden und Reisen, die Intriguen und K on
spirationen seines Vaters bei der katholischen Partei e rzeugt 
hatten, zu mildern. Das Restitutions-Edi kt machte das von 

• 
Landgr. Moritz gewaltsam reformi er te Hessen recht- und 
schutzlos. Das S chicksal der landfiuchtige n kurpfalzer Fa
Illilie und der meklenburgischen H erzoge stand der a lteren 
Lin ie des Hauses Brabant bevor. Oberhessen war unwieder
bringlich verloren, H ersfeld dem Kaisersohne Leopold Wil
helm zugesprochen; umgeben von Territori en, die zu "resti
luieren", deren lutherisch gewordenen U ntertanen der WiU
kil r der bischoflichen Landesherren ausgeliefert waren, wie 
soUte das kleine verarmte Filrstentum sich behaupten. Hes
sens weiterer Zerfall, seine Aufteilung als Dotation fur 
kaiser!. P rin zen, Feldherren od er Staatsmann er erschien un
aufhaltbar. Die fi nanzieUen Note des Landrafen \.Vilhe lm, 
die ihm durch die Abschiede auferlegten Verpflichtungen 
waren so drilckend, daI3 e r trotz aB er Einschrankungen und 
der treuesten U ntersWtzung durch Beamte und Stande nicht 
cinmal den U nterha lt fUr seinen eigenen bescheidenen H aus
halt und die Gehalter der Beamten aufbringen konnte und 
im Mai 1630 ernstlich daran dachte, die Regierung an die 
wohlhabende R otenburger Linie abzutreten '). Diese Lage 
macht es er klarl ich, daJ3 im Widerspruch zu dem der kass. 
Linie vorbehaltenen Recht der Gesamtvertretung nach 
auBen, der Gedan ke, durch eine auswartige Aktion die Ge
fah ren. die Hessen bedrohten, abzuwenden, von Rotenburg 
ausging. Im Fruhjahr 1630 sandte L andgrafin J uliane den 
Dr. W olf nach dem I-laag, urn die Unterstiitzung der Ge
nera lstaaten gegen die kaiserliche Vergewaltigung zu er-

,) 11. v. 'I'reitschko, "Gllstav AdoI!' unci Deulschlnnds Freihcit", 
hislor. pol it. Aufsatzc IV, Lcipzip; 18!)7. Hiezler V, S. 341 r. Hitter Ill , 
s. 420 f. Oersch, " Das Rcsti t.·Edikt in Hessen", Zeitschr. BD (lD07), Hl5 If. 

2) "W. v. Land- und Hofetats-Rcformationes", insbes. seine Schreibim 
Xabab urg, den 27. 4. 1627 IInd I<asscl , den 28. 5. IGSO. 

3' 
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!angen. S ie erk larte sich bereit, fU r de n Fa ll eines Krieges, 
def zwischen den Niedcrlanden und Schwede n ei ne rseits und 
dem j{aiser und Spanie n an dererseits bevorzustehen schien, 
2000 Man n z. F . u nd 500 Reiter zu s tellen, sobald nieder
landische T ruppen s ich auf H essen in B ewegung setze n 
wO rden 1). Ehrg eizige A bsichten der O ranierin, die l10ch 
mehr fach her vortreteo , und fur die Berufung G eysos, cler 
unter cler Dienst e suchende n S oldatesk a V erbi nd ung c n und 
R uf hatte, mitbestimm end gewcsE: 11 sein we rdc ll . 1hre I-Ioff
nu ng auf eine P olitik und auf ein kriegerisches V org ehen 
de r Nicderlander . d ie de n Evang elischen im Reich H .. ettung 

.... bri ng-en k6nnten, envies si eh jedoch, wie D r. W olf bald er
kennen m u13te, bei d en kohl rech nende n Generalstaaten a ls 
t r ug er isch. D ag cgcn h atte D ietr ich von Falkenberg , der 
ehemalige hess. l-Iofjunker, der si ch als Abgesanc1ter Gustav 
Ad olfs im F riihjahr 1630 in den Nieder landen befa nd, dem 
Dr. W olf vertrauliche Mittei lungen ober ei n bevorst ehendes 
E ing reifen sein es J{ Oni gs g emacht und zu einer Annahe
rung an ihn g era ten 2), aber a usdr iicklich d abei betont, d aB 
nur ein g emcinsames Vorgehen cler R otcnbu rger und cler 
Casseler .Li nie fOr den ]{ Oni g in Bctracht ko mmen konntc. 
Dr. W olf befurwortctc nach seiner H. .. Ock k ehr d en gemein
sa men A nschl ui3 beider H essen a n Schweden "), u nd die 
Lanclgrann J ulianc bcauftragte ih n .. l1un mehr, den L andgraf 
vVilhelm ins G ehcimnis zu zichen. Dies fUh rte, nachdem 
inzw ischen Gustav Adolf mit 15000 Mann an cle r pommer
schen KUste g elandet war , zu clem er wahnten R otenburg er 
Vertrag vom 26. August I) und zu r Sendung des D r. vVolf 
Ober Lubeck zum I(Onige nach Stralsu ncl. Im Dezember 
k ehrte cl ieser , gan z beg eister t von cler heldenhafte n un d 
liebenswu rdi gen PersOnl ichkeit Gustav A dolfs 5) mit ei nem 
am ] 1. November in Stralsund aufgesetz ten Biindnise nt·· 

.. wurf G) zu ruck . Der I{ Oni g versprach in diesem, daf3 er die 
beiden vom U ntcrg ang bedrohten bess. Furstenbauser be
schutzen, auch im Falle des Sieges "g rat ificiren und satis-

I) W. Struck, "Das Bli udnis Wi lhelms \' on Weimllr mit Gusht\' Adolf". 
Stmlsund 18~5 . S. 24. NicdcrHilld. Truppen hielten zu diescr Zeit Wesel, 
Rees lin t! Soest besetzt. 

:) Wittich , "D. v. F;~lkc llbe rg", S. 19, 801 u. Struck, S. 25 f. 
3} "Schweden 1630", Dr. Wolf an Juliane, Kassel, 12. 6. 1630. 
' ) Struck, Anh. S. 111. 
t.) "Akten de .. J~andg r. Jul iane", Dr. Wolf, KasseJ, den 12. 12. 1630. 

Die eingehcnde Schildcrung des Konigs ist hochst wcrtvoll . (Rommol ~ 
Bd. Vl1l , S. 101, Anlll ~rk . 120.) 

6} Struck, Anh. S. X. 
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[acirep" wollte. H ingegen sollten sie verhindern, \1 :11,\ .1, '1" 
Feind 'sich der festen Platze Hessens bemachtigtc Ul ld . d :~ 
Lauf- un d l\1usterplatze fur W erbun gen a usnutztc I). '1. 11 
diesem Beh ufe soll te H essen in Verbindungen rnit "andl' i'( '1I 
pressirten und wohleffectionirten Standen", in erster Lill i(' 
mit den I-I.erzogen Wilhelm und Bernhard von Wcimar 
"einen justum exercitum von etwa 10 000 Mann" formicrcl1. 
Ober diesen geschichtl ich beruhmten E ntwurf zu einem 
13lindnis, dem ersten, das Gustav Adolf e inem deutschen 
Flirsten an bot, fan den vom ';1.- _3. Dezember Verhandlungen 
in Rotenburg statt, denen eine gr613ere Bedeutung zu-
kommt '). ' -

VI. Uie Uoteuburgel' KOllfe .. e ll ~ r01ll 21.- 23. Dey.cmher 1630. 

Landgraf Wilhelm war personlich mit dem Geh. Rat 
Nikolaus Sixtin us erschienen, Juliane hielt sich kIug im 
H intergrunde und Ji eJil die VerhandJu nge n durch den A mt
mann Major J oh . Geyso und den H ofmeister von Seekirch, 
e inen aus Bohmen vertriebenen Edelrnann, fOhren 3). Dr. W olf, 
cler kurz vor der Konferenz in den Dienst des Landgrafen 
getreten war, vertrat den Biindnisentwurf. Die iibrigen An
wesenden erkannten jedoch sehr richtig, da.f3, so wie die 
Lage Ende 1630 war, das Risiko und die Leistungen allein 
.auf Seite H essens lagen, wahrend die Zusicherungen und 
Verpflichtungen des Kcmigs noch auf ganz unsicheren Grund~ 
lagen ruhten. Am 22. wurde erwogen, erstens ob dem 
Herzog Wilhelm von W eimar durch den Major Geyso und 
dem I-Ierzog von Wiirttemberg Eroffnungen zu machen, rat
Hch sei; zweitens \Vie sich im geeigneten Zeitpunkt die Auf
stellung 'von 2 Regimentern z. Pf. und 6000 Mann z. F., 
die Bescha.:ffung von Gewehren, Munition, ~.chanzzeug und 
an deren Materialien ins W erk setzen lieJ3en. Uber den ersten 
P unkt k am es noch zu k einer Klarheit. Geyso sagte, er 

• 

' ) Zu den "vesten Ha.usorn", l.I ie dem Feinl.le a ls Lauf- und Muster
pHitze fUr anzllwerbenue Soldncr dienen. konnten, rechnet e der Konig 
"PleB, Freden-Waldt, HaBun gen, Spange uberg, Wanfrieden". 

:.I) Hommel erwiihnt sic nur bciill,ufig , S. t02, ohne hervorzuhebcn, 
<.laB hier die E ntsehcidung iiber das Bnndnisangebot GII~tav Adolfs fi el 
Seine Darstell ung der Vo rgiinge, die zur Anniiherung an Schweden fUhrten 
{Bd. VIII , S. 80-104), ist verworren. Struck bringt Klarheit auch beziigl. 
dur h ess. Poli tik. Die Konfcrenz vo n Hotenburg bcriihrt e r kurz , S. 37. 

1I) .,Schwcden lGaO". nas zicm lich mangelhafte, vo m OberschulthciB 
Wassc rhuhn gefii hrte Protokoll ist ein Durcheinandcr der verschiedenen 
I?ragen, wie sic wahrscheinlich hin- and herberedet worden sind. 
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musse uber Dr. Wolfs weitlaufige Relation erst reiflicher 
nachdenken. Bei der zweiten Frage wurden von den mili
tariscben Sacbverstandigen Geyso und Seekirch 90000 tlr. 
fUr erforderlich erachtet. LandgrafvVilhelm holfte, "die Frau 
Mutter werde die H a.lfte bei die Hand bringen, man mOsse 
sich bei diesem wichti gen Werk im Anfang etwas wehe tun", 
Am 23., nachdem der Frau Mutter uber die 'gestrige Be
sprechung referi ert worden war, g in g Landgraf Wilhelm 
zu ihr allein ins Gemach. Sie vertrat die - durchaus rich
tige ~ Ansicht, dall Dr. W olf dem K bnig gegenuber zu weit 
gegangen sei, sie wollte auch nicht die H alfte cler erforder
lichen Geldmittel hergeben unci nur mit den ~ummen be
zahlen, die sie den Stand en geliehen hatte, also unbar. Land
g raf Wilhelm tibergab sodann dem Amtrnann Geyso einen 
chiffrierten Brief fOr Herzog Wilhelm. Sixtinus riet zur 
Vorsicht. Das Verhaltnis Geysos ulld Seekirchs, als Roten
burgische Diener, zu Landg raf '¥i1helm wurde dahin prazi
siert, daB "sie beide ohne eidliche Legitimation, auf die von 
ihllen gethane Handgelobung der Verschwiegellheit w r Sache 
gebraucht" werden sollten. Der Amtmann Geyso und nachst 
ihm der Hofmeister gaben ihr U rteil uber die militarische 
Lage und uber die fUr eine Erhebung nbtigen Mittel "an 
Geld, Volk, Gewehr, Munition und derg1." ab. Beide kamen 
zu folgendem SchluJ3, "fur einen Aufstand in .H essen sei es· 
noch nicht an der Zeit .. .. Weil zu hoffen, es werde Kur
sachsen noch 10sgehen und zu den W affen greifen, so soUte 
man, ehe man Verbindliches mit Schweden tractire, in genere· 
und ohne Andeutung der schwedischen Sac he, Kursachsen 
um R ath und Hillf mit "eweglicher Zugemilthfuhrung der 
augenscheinlichen Gefahr all e r evangelischen Stande inkraft 
der Erbverbruderung ersuchen. W enn alsdann dasselbige 
sich behUlflich erklare, gehe man desto sicherer, wo nicht,. 
so hatte man s ich hernach gegen das Kurhaus Sachsen 50-

viel desto mehr . ... (unleserlich. wahrscheinlich "in Acht zu 
nehmenU

) , doch musse der I{onig notwendig beantwortet 
werden". La n d gra f W i the lm tra u t e d en Sac h se n 
nicht, es seien d o rt "viel gefahrliche Leute be
die net, die die vorgeschlagene SChickung milldeuten und 
der filrstlich hess. H errschaft U ngelegenheiten bereiten 
m6chten". Durch den Amtmann Geyso sollte man sich mit 
dem Herzog Wilhelm von Weimar und danach mit dem 
Herzog von Wiirttemberg und konsequenter mit dem Schwa-· 
bischen und Frankischen Kreis vorsichtig versUindigen. Land
graf Wilhelm und Landgraf Hermann, der jetzt zurn ersten 
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Mal erwiihnte a lteste Sohn Julianens, entschieden dahin , Dr. 
"Volf sollte an den Konig sehreiben, sie k onnten "vcr si ch 
ohnverm 5genshalber keine Armatur richten, wollten ab er 
doeh die Conjunktion mit anderen Sta.nden soviel der Gefahr 
halber moglich ten tiren, damit Ihre A1ajestaf nicht vor den 
Kopf gestoMen, sondern in guter Affection erhalten wtirde". 

Diese Konferenz, tiber deren Verlauf bisher so gut wie 
niehts bekannt war, ist von g ro.0er Bedeutung. Auf ihr sind 
die Richtlinien fUr das Verha lten H essens bis zu m offenen 
A nschlu lil an Gustav Adolf im Juli 1631 festgelegt worden. 
Der Schwedenkonig wurde als der einzig mogliche Retter 
:lUS der Bedrangnis H essens erkannt. Man wollte trotz der 
ErschOpfung der Mittel, trotz der Tillyschen E inlagerung, 
zur geeigneten Zeit zu den Waffen greifen. ab er bis dahin 
wallte man k altes Blut und Vorsicht bewahren. sich be
sanders vor der fortgesetzt van Darmstadt und Mainz ge
Ohten Spionage hilten. Der I{onig sol1te ei nstweile n "bei 
gutem Hum or", die Feinde in Unkenntnis der hessischen 
A bsichten gehah en werden. Diese Beschlusse zeigen eioe 
du rehaus zutreffende Beurteilung der politische n und stra
tegischen Verhaltnisse: das G ros des schwedischen Heeres 
befand sich im Winter 1630131 noch ostlich der Oder und 
nordli ch der Warthe. Die beiden machtigste n protestantischen 
vii rsten , die KurfUrsten v an Brandenburg und Saehsen ver
hielten si ch durchaus ablehnend gegen Gustav Adolf und 
erschwerten sein weiteres Vordrin gen zum Schutze des von 
TiIly hart bedrangten Magdeburgs '). Auch ein so gen ialer 
Feldherr, wie jener es war, konnte si ch va n den Fesseln der 
da maligell J{riegfuhrung nicht frei machen. Nu r soweit, als 
er sich aufbestimmte, durch feste Pl a t ze gesicherte Land
striche ("Quartiere") sttitzen und durch dere n geordnete 
"Contributionen·' die Existenz sein es durch Zulauf deutscher· 
:-;6jdner si ch rasch verm ehrenden Heeres sicher gestellt hatte, 
verm ochte er vorzurUeken und die Abschnitte der O der, 
Warthe, H avel uod Elbe zu gewinnen, die damals als 
s trategische Barrieren und als Verkehrs- (Transport·) Linien 
ven ungleich hoherer Bedeutung waren als im Zeitalter d er 
Br iick en, Chausseen und Eisenbahnen. Es war ein Gliick 
fli r Hessen, d a£ man hier diese Verhaltnisse zutreffend beur
Lcille, dalil nicht so leichtfertige und unsachversta ndige Manner 
das Heft in Handen hatten, wie in Magdehurg der furs t-

I) Wittich, S. 507 f. Ritter, S. 475 f. R. Koser, "Gcschichte der 
hl:lndenbnrg. Politik bis 1648". Berl in 1913. S. 436 f. 

• 
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liche Administrator Christian Wilhelm und sein Ratgeber 
Stalmann, die den Brand im Erzbistum vorzeitig e ntfacht 
hatten 1). Bemerkenswert ist bei der Rotenburger ](onferenz, 
daf3 wir von den drei Manoern , die di e vertrautesten Rat
geber des hessisch en Regentenhauses in den beiden nachsten 
Jahrzehnten waren, hier bereits zwei vorfincie!1. den Geh.-Rat 
Nic. Sixtinus und den spateren General1eutnant Joh. Geyso. 
AIs dritter kommt im Sommer 1632 H a ns H e nrich von 
Giinderode 2) hil1 zu, dessen Bedeutung, - wahrscheinlich . weil 
er spater den Titel H ofmarschall fuhrte - bisher we ni g ge
wiirdigt ist. Die Klarheit, Entschiedenheit und Konsequenz 
der P olilik, die LandgrafWilhelm 1630131 einschlllg und seine 
Gattin A malie Elisabeth als ein Vermachtnis in seinem Geiste 
fortsetzte, offenbart sich sehon auf3erlich dUTch ihr uner
schiitterliches Festhalten an den drei Man nern, Sixtinus. 
Geyso und Giinderode. 

V ber die Ausfuhrung des Auftrages, der dem Amtmanu 
Geyso auf der Rotenburger J{onferenz erteilt worden war, 
ist nichts bekannt. A nfang J an ua r befand er sich gemeinsam 
mit den Vertrauten der vVei marschen Herz6ge, d em Rat 
H ausner und dem O berstleutnant Berghofer, eine m bekannten 
Parteiganger, in I{assel. Aus ihren Miheilungen entnahm 
Geyso '), dal3 Kursachsen noch nicht recht fort wollte, dall 
es mit dem K aiser eine Zusammenkunft fur den 3. Februar 
zu \Vege gebracht, urn uber den R eligionsfri eden und die 
geistlichen Guter zu verhandeln. Altenburg, Weimar, Cobllrg 
und Eisenach drangten aber Kursachsen, si ch zum beste n 
ihrer arm en Untertanen und d es evangelischen Wesens zu 
resol vieren. Es sei darauf von Sachsen eine Zusammenkunft 
vorgeschlagen. Geyso glaubte nicht, dall sich Herzog Wil
helm von Kursachsen absondern wiirde und dieses w olle 
"ungern von Schweden dependiren, und d li r f te u b e r 
dies e Resolution, wie allzeit geschehen. einer 
mit dem and ern zu Grunde gehen". Weiter erfuhr 
Geyso in Kassel, dal3 Landgraf Wilhelm beabsichtige , den 
Dr. W olf nach Bremen oder Hamburg zu schicken, urn mit 

• 

I) Wittich, S. 501 f. 
~) Ober Gunderode s. ll. XVr. NicoilLtlS Sixtinus, geb. 1535 Zll 1\1ar

Imrg, als Sohn eines Professo rs der Medizin , hatte in Marhllrg und Basel 
stlldiert, si ch cinige Zeit in den Niede rlanden, ill Frankreich und England 
aillgehalten , war erst Advok'lt in Kassel, seit 1614 Reg.-Rat, und seit 
1627 Geh.-Rat des Landgr. Wilhelm. (Strieder.) 

') " Scbweu.cll 1681- 39", Geyso an die Landgr. Juliane, Kassel, den 
3 1. u . 4. I. 1631. 
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(lcm Schwedischen Rat Salvius zu communiciren. Uber die 
( ;eldmittel, von denen in H .. otenburg geredet, mochte der 
I.an dgraf eine bestimmte Erklarung haben 1) . 

• 

7 • . LCil,zigcl' lionrcllt, die ltUst.uug'(m ill He~ i:le ll Hllt1 di<" Hn.ltuug' 
des -LaJHigmfen im t' l'iihjahl' '1631. 

D ie Spannung, die in Kassel im Winter 1630,31 . 
hcrrschte, mu JO g ro.t3 gewesen sein. Der Umstand, daB 
I.a ndgraf Moritz den IZaiser und das ICammergericht zu m 
Schutz seiner "R.echte" angerufen hatte, bot dem e rsteren 
willkommene Gelegenheit zur Einmischung. Auf Betreiben 
des Land g rafen Moritz drohte er die Exekution durch seine 
T ruppen a n, wenn die ruckstandigen 20000 tlr. Alimente 
nicht in drei Monaten bezah lt wurden. U nd aus '¥aldeck 
wurde vertraulich mitgeteilt, daJ3 Graf Johann von Nassau 
den K aiserl. Auftrag habe, K assel mit 10 ono Mann zu 
block ieren 2). . 

Die Spannung lie13 vorubergehend nach . Die Mittei
,lul1 gen Geysos bestatigten sich. K.ursachsen, das mit dem 
J(aiser verhandelt hatte, berief die evangelische n S tande fur 

• 

I) .Juli'U1e giht, i{otenbllrg , dCII 5. 1. lUS l , die charakte ri sti schp 
/\ntwo rt: Ehe sie sich Zll Geldzah lungen verpflichte , wollo s ie abwa rten , 
was Landg r. Wilhelm Zll del' VOIl ihr verla ngten AlJtretnng vou AtlIt Illld 
Schlo13 Friedcwald erkHiren wiirde. 

~) Goyso an La ndg r . .Juli;lIIc, Kassel, 3. 11.4. 1. Die "Conten t irllng" 
111:S Landgr. Moritz wurdc al s Ptli cht und Ehrensiwhe clllpfundcn. Am 

. 17. 2. WBl schrcibcn Stutthaltcr, t\anzl cr und RiLtc an ihn: Dil, ;L\lS dc m 
ausgesogcnen Lantl c ni chts herausz lluckommen ist. hat Landgr. Wil helm 
IIcfohlen , daB " die schuldige Summc vo n 23317 Gld. uI KaufnHllllls I n
It'ressc ufgc llomlllcn u. E. F. On, abgostattet" wc rde. Sie hahen s ich ;tlle 
Miihe gege lJcn, aher nicht JOO Gld . zusa rnmcngl\ brach t. Allf Anweisllng 
des Landgr. Wilhelm aus Leipzig sollen 'I'ranks tcuer IInu Ei nnahrnon aus 
Sooden, die da.mal s die weselltlichsten Eiunahmeq uell en W<lrou, dcm Vater 
\,l~ rschricben werden, (La ndg r, .Moritz !(orrespolldcnz 1{)31~S2.) Unte r 
I I0 lll 8. 3. Jl-i31 sch reibt die Regierllng an <tIle Beamtcn ' und Biirgenneister: 
1.111" Cont.entirun g rhr I", Gn. He rm Vattern sind in eins tchender Frank
rllrter Fa,sten-Mcssc 26000 Old. zu entri ch ten und keino rl ei Mittel vor
handen. Die Heg ierung weiB, welche Schwicrigkeit d ie Blirgermeister 
!talien, das Geld von den BUrgern zusammcllzubrillgcn, so sollon die 
lI ea.mten s ic hie rbei llnterstlitzen uud da.s "Menschen-M_oglichste th UIl, daB 
Ilie 26000 Gld . bi s ZU lU 14. Marz bezahlt werdcn" , (Geh.-Rats-Korrespon
d" l!z lG27~1637.) Und die vielgesch miihte Ritterschi.tft, vertretell von 
~I c l chior v. Lchrbach, Gorg Riedescl und Geo rg von Jl ertinghausen , 
hnrgtc zlIr Kontentio rung des Landg r. Mori tz unter dcm 2S. 3 . ll-i30 von 
dcm General wachtmeister O. Fr. VOil Schonberg 4000 tlr. , di e di o Soh ne 
li nt! Ellke l erst im Jahre 1I-i55, nach Ve rkauf so manchcn alten Familien
\~ Iltcs, an die Schonbergschen Erben zuriickzuzahlen im Stande wa ren . 
(h :l llfunger Akten 1(;25--1649.) 

• 

• 
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Anfalig Februar naeh Leipzig. Landgraf Wilhelm verli eJ3 
Ende Januar mit groJ3em Gefolge sein e Residenz I) und 
nahm bis gegen den 10. April a n dem Konvent tei l. lj:r 
erkannte bald, daB von Sachsen entschlossenes I-Iandeln 
nicht zu erwarten war, daI3 sein Kurfurst es nicbt roit dem 
Kaiser verderben ,. ihn dUTch das Gewicht des K_onvents 
nUT gefilgiger fUr seine partikularistischen ZieIe (Anerken
nun g des Besitzes der Bisttimer Meissen, IV[erse burg. Naum
burg und E r werb der Lausitz) machen wollte ' ). 

Landgraf Wilhelm kniipfte in Leipzig nahe Beziehungen 
mit Bernhard von \Veimar an und setzte sein e geheimen 
Verhandlungen mit Gustav Adolf fort "), der in der Gegend 
von COstri n stehend, soeben zu Barwalde i. Nm. den S ub
sidienvertrag mit Frankreich abgescblossen hatte. Der Land
g raf kehrte gegen den 12. Apri l naeh Kassel zuruek. Der 
AbsehluJ3 von Vertragen mit Weimar , am 22. April in 
K assel, a m 23. Apri l in Spangenberg und die gemeinsam 
gefiihrten Verhandlungen mit Gustav Adolf') beweisen, daJ3 
der L andgraf entschlossen war, die W affen zu erg reifen . 
Sofort nach seiner Ruckkehr setzten die militarischen Vor
bereitungen ein. Der in Leipzig gefaJ3te BesehluJ3, sieh 
kreisweise in die Defensionsverfassung zti setzen, benutzte 
der Langra f zur Verschleierung sei ner Absichten 5), denn 

' ) " Schwedcn 1631 - 39". Eill "Futte rzettel" vom ji. 2 . 1G31 fiihr!. 
"71 Persollcll 56 P fc rd e cwf. Darunter Nic. Six till ll S. 

') Strnck, S. 04 f. 
3) "Schweden 1631.- 39". ](ollzep t einer 1nstrukt io n fiir einen nicht. . 

gennnnten Abges<ludten an Gustm' AdoH. Leipzig, dell 5. 4. l63J. 
Struck , S. 75 u. 10:2. 

4) Struck , S. 105 f. . 
r, ) Kr.-A . H;31 , J[I. Landg raf all di e KOllllllandeure del' li gui stischell 

'rruppen, den Oberst Tond inclli in Gudensberg II ntl den Obcl"st Salis in 
Gcrstnngcn d. tl. l<as8el, den 10 .'4. 16fn. Er jugte sic kcincswcges ZII 

diesel" Zeit, wie Droysell n. v. W. I, S. 44 sagt, iibcr die Grcnze : das 
gcschah erst im August (s. tlntOIl I X.). E r kan ll an ch keinenfall s so 
stolze Worte ge rcdet habcn, wie Droysc n sic IIl1fiihrt, 80ndern er bcwahrle 
noch 3 Monate hl llg di e in seiner Lage rJnrchaus gebotene vorsichtigc, 
klug abwartendellaHung. Droyscn ist durch Romm el, Bd. VIII , S. 111. f. 
und das The;ltrum Enropiilllll irregeleitot. Die Durs t,ellung, di e Hommel 
von don Vo rgiingen zwischen F'cbrua r lInd Juli gibt (S. lOG-145) is t nicht 
nul' ve rwo rrCII , sO ltdem in der Zcitfolge IInd allch in oinze lncn Tatsachen 
un richtig. Er IiiBt z. B. die eigentl ichen Rli stllngen erst n:lch AbschluB 
des Vert.rages VOlt Wc rb en, im August beginnen, den Landg raJ ;~ber schon 
vorher, al so zu einer Ze it, in der er antler wenigen F estllngskompagni cn 
noch g:~r keine 'J'ruppen hatto, als eincn Ma.nn del' groBelt Gcste er~ 
scheillen, del' er n i 0 III a l s gewesen ist. Erst durch Struck ist Klarheit 
geschaffen . Ich crgiinzc dessen Darstcllnng nur durch die E inzelheiten 
d er Vorgangc in Hessen. 
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VH.-I!l uhg fehIte es in Hessen noch an dem zur Kriegfiih-
111 11 g- Notwendigsten, an Soldaten, Geld und L<riegsmaterial. 

Die Rtistungen leitete in dem zu Kassel gehorenden 
! 11 ' l)ict H erzog Bernhard, in der Quart d essen ehemaliger 
I.' "g imentsfUhrer Joh. Geyso. Am 27. April fand in Kassel 
Ilt ll cr der Leitung des Herzogs eine Sitzung statt 1), an der 
I iI )c rst Curt Henrich von Uffeln, Oberstleutn. Ludwig Hei
d .- ieh v. Calenberg, Oberstleutn. Franz Elgar von Dalwigk 
IllId l:t.einhard Scheffer teilnahmen. Es wurde beschlossen: 

\) Zum Unterhalt filr das ankommende Kriegsvolk bis 
1 11 1' JVIusterung solI von den Untertanen die Kontribution 
till 'T h die Beamten erhoben w erden. 

2) In jedem der 8 Quartiere soll einer vom Adel zum 
1,.I.nd kommissarius ernannt werde n. 

3) Wie die Truppen auf die A.mter zu verteilen sind. 
4) Vlas geschehen soll, wenn die K.aiserlichen die 'Ver~ 

hungen storen. 
Gerechnet wurde mit der Aufstellung von: 

10 Komp. im Kasselschen Gebiet 
5 " "Rotenburgschen Gebiet 
1 " zu Ziegenhain 
[) " soli en aus Thliringen kommen 

Sa. ~l Komp. ,t 200 Kapfe = 4200 Mann 
und 11 " zu Plerd it 81 K a pfe 100 Pferde. 

Aus der "BereGhnung ftir den wochentlichen U nterhalt'~ 
l'I"sehen wir genau die Zusammensetzung eines Regiments
',Labes, einer Komp. z. F. und einer I<omp. z. Pf., sowie die 
I \czLige flir jede Charge 2), aus einer Aufstellung, die die 
II OSS. Regierung am 30. April den Land~skommjssarien liber
~; (\ nde t, wieviel die einzelnen Stadte, An~ter, Vogteien, die 
.Idcligen Familien mit ihren Hintersassen wochentlich an 
( :cld aulbringen sollten 3), und wie der Geschaftsgang in den 

I) Kr.-A. LGB1. Ill. Protoko ll , Ka.ssel, den 27. 4: l ti3 L 
~) Di e BezUge sind nicht goring, z. B. fiir den Obcrstleutnant 16 tlr., 

111 '11 Rittlllcister 12 tlr. , Hauptnwnn 8 tlr. woci)en tlich . hum Hegiments
ullil )o gehoren: Oberstleutn. , Major, Qua.rtier- , Provi a.nt-, Wagen-.M.eister, 
~ ("h lllth ei!3 , Sekrcta rius, Feldprediger, ProfoJ3, Stockmcister, Scharfrichter 
IIlId Wnnctarzt. Die letzte ren beiden erhalten gleichvicl: 2 tJr., Feld
IH'l'd iger 3 tl r., Schultheill 4 tlr. 

~~) Kr.-A. Ill. Das Verzeicbnis ist filr d ie Ortsgeschichte wertvol1 
IllI d gestattet interessante V crglciche. Es sol len z. H. wochentlich abl iefern: 

Stadt IInd Amt Kasse l nebst Vogtcicn und Adeligcn .. 9811/~ tlr. 
ll ombeJg mit den adeligen FamiJien HcBberg, Falkenberg, 

Lehrbach, Wallenstein . . . 665 tlr. 
Borkcn, L6wensteiner Grulld, Gericht Jeshcrg nebst den 

adeligen Familien Dalwigk, Baumbach, Linsillgcll u. Dd 324 tlr. 

• 
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acht hess. Q uartieren g edacht wa r. V om Adel unterstiitzten 
den Landgrafen bei den Vorbereitungen zur hess. Erhebung: 
Christian und H ermann ven der Malsburg, Asmus und Burk
hard ven Baumbach, Me1chior von Lehrbach, Friedr. ven 
W eitershausen, Christ. Wilh. von Diede, J oh. Berndt und 
Otto Reinhard von D alwig k. Kommandant ven . 
Auch die oben genannten Ofiiziere, die Uffeln, 
Dalwig k geborten zur hess. Ritterschaft. AlIes 
die nicht fur di e ven Rommel mit Vorliebe angefuhrte 
verraterische Gesinnung des Adels sprechen. Das, was 
Scheffer in der Sitzung am 27. 4. vorausgesagt hatte, t rat 
jedoch bald ein. Die U ntertanen waren garni cht 
bares Geld zu zahl en. Naturalien, Brot, B ier, Fleisch, 

. traten an seine Stelle. Gewaltig waren die 
das Notige herbeizuschaffen, die Reibun gen bei einem W 
bei dem alIe V orbedingungen in Hessen fehlten . Die 
der Untertanen und Beamten sind ehcnso erklarlich. \Vie 
Beschwerden der die l{ompag nien formierenden H auptleute 
Auch andere V ersucbe, in Hesse n Bargeld zu erbalten, en 
k einen oder nur gerin gen E rfolg. Am 3. Mai beschied H 
Bernhard die WolIenhandler zu sicb und gab ihn en au 
4- 6000 tlr . zu ihrem und des Vaterla ndes Besten zusammen
zubri ngen. da s ie leichter wie andere Untertanen durch ihren 
H andel zu Geld gelangen k Onnten. Sie erklarten . s ie 
hierzu auJ3erstande: 1) weil die fremden ](autleute auf 
im vorigen Jahre in Brabant liegen gebliebene W olle ht 
vorsehieI3en wollten , 2) w eil vor wenig J ahren dem 
soviel tausend Schafe genommen wax en, und die 
ihnen keinen Kredit halten konnten, 3) weil sie die 
sehan wiederholt gegen Kontributi on lOsen mui3ten 
allerhand Brandscha tzung erlitten batten 2). Ein Aufruf, 
der L andg raf unter dem 25. 5 . an "die Ad eligen und 
getreue U ntertanen" riehtete 3), ihm in etwas beispringen 
Geld vorschiel3en zu wollen, kan n, bei dem, was wir 
ihrer g rol3en Geldarmut wissen, auch wohl nur 
E rfolg gehabt haben: G ustav Adolf hatte dem 
zwar ', 16 000 tlr . und spater 40000 tlr. fU r d en Fall 
offenen Anschlusses an ihn in Aussicht gestellt 4). Aber 

1) Sic bihlcn den 11auptinhult UN Kricgsaktcn des .Jahres 
S. auch "Kammcr-A rchiv 34-, GCllcralin". 

2) [h.-A. LG3 l. Ill. "Hiesige u. ufm J~aJld beschriebene 
handler an den Lanugr.". Kasscl, 5. Mai 163i. 

') Kr.-A. lUS!. IV. 
~ ) Gustav Auolf im Fcldlagcr bei Potsdam, 15. 5.163 l. (Struck,A nh.Nr. 
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1111 sclbs t an chronischer Geldnot. E rst nach wiederholtem 
l\ 1 .. hn cn bei des K onigs Sekretaren und Legaten und auch 
1 ~ I' i ihm selbst, kam es dahin, daJ3 aus den franzosischen 
'i llbsicl ien c1urch Ver mittl ung- c1es J oachim de Wi ckefort in 
i\ IIlsterdam, das Geld im Mai 1632 bezahlt werden sollte. 
11:$ scheint dann ab er immer noch einige Zeit gedauert zu 
II" ben, bis Bastian de Neufville in F rankfurt a. M. eine so 
).; rol3e Summe ,.beisammen'· hatte I). Nur in Frankfurt, wohin 
-. ieh der Landgraf zu einer Versammlung der evangelisehen 
Sltinde des rheini5ehen I{reises begab~ gelang es ihm , 
;!fi 000 tlr . zu erhalten, wahrscheinlich von "guten vornehmen 
I . ute n, red lichen P atriotenU

, von denen er in diesen Zeiten 
tll chrfach spricht. D e r Oberst T a ndinelli hattc hiervon vVinc1 
hekommen und liel3 auf den L a ndgrafen fahndcn . Herzog
Ilcrnharrl, der ihn flir die 10- 12 Tage sein er Abwesenheit 
vcrtra t, warnte ihn, und der L and g raf k am a uch gliicklich 
du rch ~). Diese 26 (XX) tlr. sind im weselltlichcll, soweit 
lIlCille Beobachtungen reiche n, d ie ganze Sum me, mit der 
die hess. Erhebung fi nallziert worden ist. 

VIII. Ul1$. Weh l'wcscu Y.. 'l. ti es 30 j ii hrigCll J\l'i cges. Un Il'l't lllll 
I'PZiig'l. 11 (1 1' Mo rit 1. ia lli sche ll ,, It<'g illl c u1 (' r '' . HaS wp i15 c .H(·g imont! 

se ine J~ lTi chtUII g' 1IIII'dl .Io h. UCy80 nnll seill c J<:igC ll lU·t. 

Es entspricht nicht den Tatsachen, wenn H .. ommel, van 
Sodenstern 3) und die popula ren hess. Geschichtsbllcher sagen, 
daJ3 die militarischen Einrichtungen. die La ndg raf l\10ritz 
gcschaffen habe, fur die hess. Erhebung c1es J ahres 1631 
von g ro13er Bedeutung, gewis5erma.13en ihr Fundament, ge
\Vcsen waren. D ie vielgepriesenen mar itzianischen Be
~ lrebungen, ein nationales Heer zu schaffen, sind unfruchtbar 
}~cblieben - wie schon die Tatsache beweist, daJ3 er in 
kritischen Zeiten nichts eili geres zu tun hatte, als Soldner
Kcgimenter in Dienst zu nehmen, und sie mu.f3ten unfrucht 4 

t) "Schweden 1I.i31- 32". Dr. Wolf a n den Landgr. "assel, den 
11 Okt. lG31. Landgr. an den SekreULr Grub lJe, Kassel , den G. Febr. 
1!; ~ ):J und an Wickefott, l(asse l, den 28. Mai 1632. 

2) " Sl.lchsen, Ernestinische I.inie '1'. Gt , W08- LGtiO". T,undgr. all 
1l {' rzog Bernhuni , i.{assel, den 30. April IInd Herzog Bernhard an den 
l.ar1tI~ r. , I<a!;sel, den 9. ~'l a.i. Uber die Enttu.lI schungen, d ie ihm in Frank. 
Ittrt die Stande des Rhein. Kreises lJereiteten, S. Struck, S. 128 f. 

:I) Rommcl VU, S. 140 f. A. von Sodenstern, " Diu Anfti.ngc des 
!ltl ·1H'lHlen Hee res in der Landg r. Hcsscn". Kc:tsse l l Sli7. Auch die 
nfti 1.iclle " Stu mm- und Raugli stc des kurf. · hess. Armeecorps" , S. 3-5, 
vl·dl'ilct zu dieser irrigen Annahme . 

• 

, 
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bar bl eiben , weil a lle rcalen Vorbedingungen fur sie fehlten: 
Die Zei. en der auf de r uralten La ndfolge- und Lehn spflicht 
beruhenden Untertane nheere waren vorbei, seitdem aus 
kurzen Fehden in nahegelegenen Gebieten la ngdauernde , 
weitausholende Kriege geworden wa ren, seitdem Muskete 
und F euerm orser die langen SpieJile, Sch\Vert und Streitaxt 
verdrall gt und die S tadte sich roit schUtzenden Wallen, 
Graben und Mau ern um g eben ha tten. Die Zeit fur ein 
s tehendes H eer auf national~r G rundlage brach abeT erst 
an, als das Geldwesen das Ubergew icht uber die Natura l
wirtschaft erlangte, a ls eine zentralisierte La ndesverwaltung, 
e in geordnetes Steuer- und Finanzwesen dem Landesherrn 
die regelma~igen Mittel lUT Unterhaltung eines Heeres 
Hefern k onnte. In der Zwischenzeit war das S61dnertum 
rnit alien seine n Mangeln die allein mogliche Form des 
Heer wesens 1). D es Landgrafen l\1oritz Theorien s ind nichts 
a nderes, a ls der Ve rslIch, Abgestorbenes zu neuem Leben 
zu erwecken. Geschwind, R om mel, Sodenstern u. a. habe n 
anschein end die "Musterrollen", die LandgrClf Moritz au f
stellen lieS, und die Namen, die er fur d ie zu bildenden 
Regim en ter nach den Stromen des L andes erfund en ha tte. 
als voll gilltige Beweise fu r dere n Existenz angesehen. Sie 
ubersahe n, \Vie wenig von de n Ideen nnd Grundsatzen, von 
den eingehenden Vorschriften und Reglements des Land
g rafe n wirklich Gestalt gewonne n hat '). Die real en Grund· 

I) Eigcllc Erfahrungcn hattcn schon L,1I1ugraf Philipl> zu cl i c s c r 
Erkcllntnis gebracht, s. sei n Tes tament von If>()2, Nr. 28, fCl'nor Gg. Paetc!. 
" Die Org'Hli satiou dcs hoss. II ceres unte r l ,a ndgraf PhilipJ>", S. 2V t , 23 L f. 
und V. " owe, S. L- ,I. 

2) Die 1.7GD god l"ll ck tell "A bhandlllllgen" vom hess. " Kriegsstaatc" 
des Prof. .Ioh. Ami!". Il ofmeister crwiilillcn den A u ss c h 11 11 des Landgr. 
:.Morit.z nul' gUllz kurz, S. 317. Dagcgell fi ndet si ch im I<ricgsarehiv dcs 
General s tabcs ill Berlin l Verl.. 1, NI". 88) der Elltwurf ZlI e iller " hcss. 
Jdil itur-Ceschichte". El' ist ,lOf Befehl des Landgrafen Wilhclm JX. \' 011 
dem I\riegs rat Geschwind , also von eincm Verwaltungsbeamten, \'crfuBt, 
im .Ia.hre 17S!J <t em La ll tl~ rare ll i.ibe rreiehl und zu r G r u 11 cl I ag e f ii r 
die offizi e lle ku rhcss. Stamlll- unl! Ran gliste gemlLe ht. 
FijI' d ie Bewertung del' Gesc hwi ndschell Ar lje itell wird es ge niigen, we llll 
ieh :lnfiihre, daB de l' Enl.wurf zwei hess. Hegimentcr bei Lutter 11. B. 
ki.impfen IHUt. [Ill .J ah re IIi2U gab cs aber wed er hess. Hegimenter, lI och 
hal Landgra f ) loritz 0 f f (' 11 am Kriege tcilgenomlllen . Ocr Kricgsrat 
Gcsehwind ist cs mithin . der, soweit meille Kenntllis rcicht; den Land
grafell ~ I oritz , diesen llllverhesserlichen Verschwellder, diese ll grol3en Ideo· 
logeu, dcm 'l'atk rart und die I{Ullst del' l\1ell schcllbe ha ndl uu g vo ll ig fehl tcll , 
z\U n Sc ll OJlfer des hcs~. li ce res gemHcht hat. HOlllmcl vc rrll.t seine Bc
friedigullg, daB das b e SO li de r e militiiri sehc 'Genic des L:uldgrafcn in 
seincm vollon Umfullge el's!. vo n Ib m erkal1 ut ist. (Bd. VI , S. 71<1 Anmerk.) 
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LI;.,:pn, e in Offizierkorps und Cadres flir die Ausbildun g einer 
I\ [iliz. zu schaffen , h at er nie mals versucht, fur ihre U nter
IH ing ung. A usrustung, Bewaffnu ng und V erpflegung trotz 
d, 'r "La ndrettungssteuern" nicht gesorg t. Gena u wie b ei 
'II'i ll en U nionsb estrebungen, so b lieb es auch i n dieser Sach e 
I ,, ·i W orte n, Zank und Streit. Alle die groJlartigen Pla ne 
'Idzte n sich nicht in T aten urn, sic reduzierte n s i ch auf 
1\ 1 usterungen und U bungen, die die R entm.eiste r und 
Sr hulthei13en Sonntags nach des K irche abhalten sollten . 
\,V~S bei ihnen h erausgek omme n ist, k ann nicht zweifel
h,lft sein. 

Die militarischen Betatig un gen des Landg ra fen Moritz 
Ilictcn eine g ute Gelegenheit, -ihn in seiner gaozen Eigenart 
k(~nnen zu lern en . S eine 145 Folioseiten umfassende Denk
:1\ hrift liber die A ufstellun g ein es nationalen Heeres 1) be
Il ,mdelt unter fortgesetzten Hinweisen auf d ie Prophet en 
II' remias und I--I osea, das Buch der Chronika un d der Richter , 
",,[ Livius, P olybius, Thucydides, V egetius, den K aiser L eo 
Illl d M achia velli ebenso eingehend, wie unn otig . g a nz nach 
J'rt eines Primaneraufsatzes 1) das H onesturn , 2) das U tile 
,,,,d fallt auch 'im 3. A bschnitt, der si ch in die U nterabtei
Itlngen a) sum tus necessarii (Geldpunkt) und b) b onus ordo 
(Org an isation) mi t weitere n je 4- 5 U.nter-U nterabteilungen 
}; liedert, imrn er wieder in den unertraglichen doziere nde n 
I'on zurlick. Die pr a k t i s c h e n Gesichtspunkte d agegen 

.,ind mehr als ob erflachlich und genial beha ndelt . . S ie ver
I.llc n eine g roJ?e U nk enntnis od er Nichtbeachtung d er L e
i>('nsbedingun gen des Bauerns tandes und der Leistun g sfahi g 
I,oit des La ndes ' ). Es gehOrt nicht viel milita rische E rfah
I'l ll1g und S achkenntn is dazu, urn erkenn en zu k on nen , da f3 
(11'r V erfasser dieser D enkschrift, die R ommel so a uf3er
(I rdentlich imponiert hat , k ein Organisator , sonde rn ein h ochst 

1'01 erblickt in Moritz cincn Vo rl iiufer Scharnh orsts. (Bd. VI, S. 711.) 
1I01111l1C I. Bd . VII , S. 535 fiihrt z. il. bci den Kricgsvorhcrcitungcn des 
,Iulllf':; 1G22 u nt e r UCIll St ri c h dicse " Rcgime nte r" , das " Iahn ische, 

1'I1\\';il mische, diclllelstrollli sche; werra ischc" an. Di.l13 cs sich nich t ill]) 

\1 111{li t' he Hcgim cntc r, sondern uu r U IlI sog. "AusschuLl" gehandelt ha,t, 
,I 11 11111 lIn<lusgcbildetcs , schlecht bcwaffn ctes, bci der Fcldarbeit nicht 
hUl~( ' Z I! entbehrcndes L;.IIldvol k, geht schon darall s hervor, uaB I ~ommel 
.1 11f d c r s e l b e n S e itc i m Tcxt. von def "gallZcll mit geworbencll 
1'11'1'1)\'11 vermischtCIl Landmili z" spri cht. Die bcs tilll lll te Allgabe ROlll mcJs 
1,11111' 1" dcm Shield hat auch Hitter 111 , S. 238 i rre gefiih rt. 

') Abgcuru ckt, Ro mmel Vl , 723 f. 
2) HOlllmel V1I , M , 394 Anmcrk. Lllndgr. Ludwig V,OI1 ~Iu rbllrg und 

dil l I"I lr liche Oberst \Videma rktcr ma.ch tcn schon auI diescn PUllkt auf. 
Ilh ll lu-I ;1 Ill. 

• 
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unkl arer Theoretiker gewesen ist. :\ hnliche umfangreiche 
Instruktionen und Reg-Iements des Landgrafen aus den 
Jahren 11300 und WO! finden sieh in den H ess. Landes-Ord
nun gen I, S. 475 f. Sie sinc1 eine Wiec1eqzabe der Ansieh
ten der Militartheoretiker dieser Zeit, z. B. W allhause ns, lln d 
pallten fur die ,Ausbildung und die Ubunge n ei ner Mil iz 
(AusschuJd) recht wenig. Von einer personiicben, aufbauen
den, erziehenden, kontrolli erenden Tatigkeit des L andgrafen 
habe ich nichts zu e ntdecken vermocht 1). Innerlich ul1wahr 
wie die van ihm hc rruhre nden Bezeichnun gcn Landrettun gs
steuern uncI Verbesserungspunkte s ind allch seine Re g i
m e n t er von de r Lahn, Diemel usw. l'v1usterrollen und Re
gimcntsnamen machen aus jungem La nc1 volk n och k eine 
Soldaten. Da die offizielle K urhess. Stamm- und Rangliste 
aber mit diesen lVloritzianischen R eg im cntcrn beginnt, so 
wird ihnen in alien hess. Geschichtsbuchern und in den 
nach 1866 verfa f! ten bczgl. preullischen R egim e ntsgeschich
te n ein e Bedeutung beigelegt, die ihncn ganz und gar nicht 
zukom m t. Selbst wcnn ma n von der T a tsache absieht. daB 
Landgr. l\ [oritl cin e durch und dUTCh unsoldatische Natu r 
war , daB ihm allc Eigcnschaften fehlten, wc1che flir die D urch
fUhrun g ei ner Hccresschopfung notwendig sind, so wa re 
seinen Bestrebu ogen doch der Erfulg versagt geblicben. 
W o auch imm er a hnliche V crsuche in diesen Zeite n untc r
no m men si nd, z. B. von H.c rzog M."x van Baiern, diesem 
vortrefflichen H aushalter und tatkraftigen, zahen Rege nten, 
sic sind' gescheitert 2). 

Die milita rische Leis~ungsfahigkeit ei nes 
Macht eines Fursten beruhte in diesen Zeiten 
auf guten Finanze n, \Vomoglich auf einem bereitgehaltenen 
I{ricgsschatz 3). auf einigen fest en Platze n mit gefUllten 
hausern und Magazine n . Wer Geld, Festunge n , W 
Munition und Brotkorn besaS, k onnte in wenigen 
Armeen aus der Erde stampfen. Nach dicsen 
punkten b atte L a ndgraf Wilhelm IV" der Weise, 
sein Land zu schiitzen und zu starken gesucht, 
Zicgenhain zu starken Fest~ngen ausgebaut, Zeughauser un 

I) Rommel VI , S. 476 f. Das cinz igc, was Rommcl ubcr cinc 
sonlichc, praktisch milit. ncti~tigllng des Lltlldgrafcn zu hcrichtcn 
ist, daB l .. andgraf Moritz Lustgefechtc vcranstaltcte, bei denen zur 
gotzung seincr Landwehr RingeIJ'enncn statLfandcn und vcrkJeidcte 
madchcn erschienen. 

' } Ritt.r If , S. 217. 
' } Ritt. r n, S. 48'2. 

, , 
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i\ \agazine errichtet und mit allem Notigen gefllllt, die Lan
desverwaltung und das Finanzwesen s traff geordnet und 
~ 'i nen l<riegsschatz, der in Ziegenhain gut verwahrt wurde • 
. ,"gesammelt. Landgraf Moritz h atte a ll e diese 
Vo rbereitungen au f den g r oI3en Ents c heidu ngs
J\a mpf verfall e n l assen . ruiniert o d e r vorzeitig 
vc r ge u d e t I). Die liguistische ~inlagerung. die darm
:.Uiclt ischen Entschadigungsforderungen und die Einrichtung 
df' f Quart vollendeten diesen tiefen Niedergang H essens. 
I) ic s a ll es muJ3 in Betracht gczogen werden, 
\\c n n man die Entschliisse des La n dgra fen Wil
he lm V., die Leistungen def ihm nabestehenden 
l\ 1 ~i n n e r und die Unterstutzung, die s ie 16 31 im 
I. a nd e fand en, ri c hti g e in sc hat zen wil l. 

Es ist. b ewundernswert, daB es unter de n geschilderte n 
V('rha.itnissen g elang. in kaum 3 NIonate n 4 Infanterie- und 
I Reiterregime nter zu formieren und soweit zu brin gen, daJ3 

11 1;1.11 sic gegen den Feind fUhren konnte. Es waren: 
1) das Leibregt. z. F., auch "grUnes R egt." ge nannt, unter 

Oberst J oh. v. Uffeln, 
2) das blau -weille R egt. z. F. unter Oberst Cur t Henrich 

v. Uffeln . 
3) das wei.l3e Regt. z. F. unter Oberstleutn. Joh. Geyso, 
4) das Regt. des Oberstleutn. Otto Reinhard v. Dalwigk 

(spater d as "neue rote" genannt), 
Il ud a n Reiterei 

clas Leibregt. z. PI. unter Oberstleutn. R ostien und di e 
Regimenter der Obersten Franz E lgar von D alwigk 
und der Oberstleutn. Curt v. Dalwigk und v. Scekirch. 

1III'I'zu kamen im Mai und Juni Il och das "rote ,Regt. z. F.", 
d ,'. Il crzog Bernhard dureh den Oberstleutn. Riese in Thu-
1 1I1 ~~' ( ' n a nwerben lief3, die Reiter des Oberstle utn. Berg ho fe r 
' IIII)~C F rei-K.omp, z. F. und z. PE u nter den Hauptleuten 

I\ ll,jsenbug und v, L ersner und den Rittmeistcrn v. Cat en 
I II I ): und v. Haxthausen und die "drag ons" (Dragoner be
, " ', ' IIC Infanterie) des Oberstleutn . Seharrkopf ') . 

') SiC' li e die S. 18 erwahnten Hcrichte "dcr Deputirten· '. 
' I "Xl" hwcdcll 163l-32" fol. 174- 176. Eine Aufstcllung des Dr. Wolf, 

'!l1 1 ,It '1 U{'"l. l'icilnung " levee und Rechenschaft, um sie beim Konige und 
li, ·. , I. 1,:111 ... 1(, .. "1. 11 "erwenden", gibt s ichere Auskllnft uber die in den Jahren 
1t ,,1 1 I.' \' 11111 L;tIldgraf Wilhelm errichtcten und "on auswiLrts hcrange. 
" I" ' 11 "11 '1' IIlPP4'nt IJ ite , lInd was ailS ihnen bis zum Hcrbst 1632 gowordcn 

" :: 1' \ 'I, ,'i ~ t , da !3 dic nach' dCIl Orund lagen Geschwinds aufges tell te 
" Ill 1.11" .Slallllll . 11 . Ilangliste" durchaus unzuycrULss ig ist. 

1' I" , 11,1. 1':1. • 4 

• 
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In der Quart seheinen die reicheren Mittel der Land
grafin J uliane die Rustu ngen erleiehtert zu haben. Sehon 
am 15. April, also 2- 3 Tage naeh seiner Ruekkehr aus 
Leipzig, gab L andgraf Wilhelm der L andgrafin J uliane auf 
das, was ihr Rat und Amtmann J ohann Geyso mundlich 
ihm vorgetragen hatte, folgende Erklarung ab: "Die zur 
B eforderung der bevorhabenden allgemein en evangelischen 
defension vorgeschlagene Volkshilfe hatte er gern verllom 
men, nehm e diesel be mit Dank an , und wie er aus b edach
tigen Ursachen den g etanen Vorschlag mit den Eintausend 
M usquetieren var den erspriefal ichste n achten tate, also wollte 
er auch nicht zweifeln. man wurde dere n Unterhaltung halber 
skh freundlich zu vergleiche n wissen I) .... Bei Anordnung 
der Landcontribution solle vermittels t g6ttlicher G nade e ine 
solehe billiehmal3ige Gle iehheit gehalten werden, .. 
si ch mit Fugen niemand zu beschweren habe .... 
Dberlassung von 1000 Musketen bliebe es so, wie 
graf Wilhelm sieh miindlieh dem Ambtmann Geisen 
uber erklart habe und Ihre F. Gn. wollte ns dem 
R otenberg isehen Abgefertigten zur begehrten Antwort 
Gnaden nicht "verhalten , dem sie gnadig \vahl 
sind." 

Dieses Sehreiben ') ist die alteste Urkunde, die 
Nachricht gibt va n einem in der hess. H 
riihmlichst bekannten Truppen teil , dem spateren 
regiment, bei seiner Errichtung, schwedischem 
falgend, nach der Farbe seiner F eldzeichen "das wei13e 
giment" genannt. Die Stellung Geysos a ls Amtmann 
Eschwege kam seiner F ormierung zu statten i sie 
manchen jungen Burschen der Quart zum Diensteintritt 
anlal3t habe n '). Die O ffizi ere, in erster Linie die 
leute fUr die zu '"richtenden" K ompagnien, die Geyso "an 

1) Hior ist am Ham]c vaIn tundgrafcll Wilholm eigenhandig 
geftigt: ,.doch· daB noeh etwa. eine Frei-Komp. zu RoB dazlI Illochte 
richtcL werden, maBen mlindlich dem Oberst Geisen geredet worden" . 

2) "Schwedcn 1631- 39", Kassol, den .15. April 1631.. 
3) \Vir werden noch Ofter horen , daB ne ben den iiL lichen 

im Notfall "junges Land vo lk" auf Grund der no ch im Vol 
wllrzelndon ural tell " Landfo lge-Pflicht" , und nicht illfolge der 
von Landgr. Moritz erfundenen all ge!!le inen \vchrpflicht, eingestellt "U C( 

Einem Schreiben des .. Landcommi ss;Hius" flir Stad t und Amt 
Christian v. d. Ma.i sbllrgs d. d. Niedcrc]slIngen, den 17. 5. 1631 (Kr. 
1()31, HI ) liegt die "Holle" fUr eine I{omp<lgnie bei. Nach diese r 
von 83 Soldaten (" Kn echten") : 80 AusHinder, 53 Hessen, meist allS 
und Niedermeiser, Listingen, Geismar, Grebenstein , Calden, Westuffeln. 
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I rand hatte", warert zu einem g uten Teil ebenfalls geborene 
11 €'ssen. Sie, die Motz. !(rug, Gleim usw. mit ihrer Klientel 
bildeten den Kern des Regiments und gaben ihm einen 
nationalen Cbarakter, der sich wahrend des ga}1Zen I{rieges 
erhielt - eine seltene E rscheinung in diesen wilden Zeiten 1). 
J oh, Geyso, der ein zige von den hoheren Offizieren des J ahres 
1 ()3 t, der in hess. Diensten den ganzen I{rieg uberdauerte, 
blieb auch bei seiner imm er u mfang reicher sich gestalten den 
Tilt igkei t doch der r nhaber od er Chef, der P atron des Re
g-iments, der vornehmlich fU r seine K omplettierung, fur die 
Beserzung der I<.apitans- und Leutnantsstellen zu sorgen, 
der die Interessen des R egi ments nach jec1er Richtung h in 
zu vertreten hatte und auch dauernd Einnahmen, z. B. a ls 
Chef der Leibkom pagnie, aus der Regimentswirtschaft bezog, 
Scin wachsendes Ansehen kam dem Regiment, fur das immer 
mehr die Bezeichnung "Regiment Geyso" iiblich wurde, zu
g ute und gab ihm einen starken Ruckhalt. Es geha rt zu 
den zwei oder drei R egim entern, die sich durch alle W echsel
f:il le des Krieges mit voller Sicherheit verfolgen lassen, Die 
nndem in d en J ahren 1631 und 1632 gebildeten hess, R e
g imenter verloren ihre J(ommandeure, die Uffeln, Dalwig k 
il11 Laufe der nachsten J ahre, Auslander traten an ihre Stelle, 
ganze R .. egimenter wurden zu freroden Armeen verschlagen, 
,mdere lasten si ch auf, ein aus fremden Diensten heran ge
w gener Soldnerf(ihrer wie J acq ues Mercier aus Mompel-

I) Ein 1I11datiertes .. Alteste Rangl istc" iibcrschricbencs SchriftstHck 
111 1 St.·A . Marburg, gibt dell Bestand dcr Stabsoffiz . u. Hau ptleute .,des 
\\\· iUell Hegt: · wic folgt ;Ul: 

Obcrs tl cll hl. l\Iotz , " bis cr 
Obcrstwchtrn . G!ei lfJ 
l(apiUin POJlpcnhausen, 

,. Barthcl , 

" .. 
, , 

" 
" 
" 
" 

Rhcn. 
Krug, Georg, 
v . Nordcck. 
Mildcner, 
Dank , 
Dcr jiinge rc Krug, 
v. Hiedcsel, 

16·1G dti s schwa rze Hegt. crhiclt" 

VOIl 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

1(;37- 45 
l637 - 4li 
l mJG- 45 
lli37 --19 
lli43 - 46 
llil13-
lG37- 46 
lli4ij - 48 (Hans Ludwig) 
1640- 46, 

\ 11 .. ·\ Nalllc ll , die in Hesscll vielfach ·vorkommcll. die beiden Krug sind 
\. du ',dll'inlich \'erwti lldte VOIl Geysos Frail . - Die .,Stamm- u. Rangliste 
,It , hlllfiir~tl. Iless. Armeccorps \'om 16. ,l ahrhundert bis 18Gti" mtlcht 

III H 1I1 '~ lii rH I(' r 11. ersten J.{ olllmandeur des weil3en Regts. den Oberst 'l'ilo 
\ 1I 11 "dlj, v. Us lar, del' erst illl Herbst Ui3l in hoss. Dicnstc trat Ilnd in 

d' lto 111 11 1. I'o rh er besctztcn Stift ~'u lda dic " b\;~ucn " Hegimentcr aufstelltc. 
[hi \ H;!H , V. Usla r an La udgr. Fulda, don 4. 11., 7. 11.) 

4' 

• 
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gard I), \Vie der Flamlander de Groat, der Franzose St. Andre,. 
dcr Dane van Alefeldt brachten ihre Regimenter oder T eile 
von so1chen mit. l\1it ihren FOhrern oder mit dem Gewinn 
od er Verlust. g uter Q uartiere k ommen und vergehen der
a rti ge Regim enter. Als die hess. Armee, die, \Vie wir noch 
sehe n werden, bei ein er Starke van 15-20000 Mann dem 
klcine n Lande zeitweise die Bedeutun g einer Gro~macbt 
verschafft hatte, in den J ahre n 164() /50 aufgelost wurde, da 
blieben nUT vom weiBen Reg im en t drei Kompagnien als 
Festungsbesatzung von Kassel und Ziegenhain bestehen, in 
Rlicksicht auf d en Generalleutnant, dem neben sei nen 
andcren Stellungen a uch das lebensHing li che K ommand 
i.i ber die F estung J{assel ubertragen war. 22 J ahre nach 
dem Tode Geysos, im Jahre 1683, g ing aus ihnen das 
garderegirnent hervor , als Kern der von d a ab aufkommcn
den stehenden Armee Hessens. Sie machen somit 
n.ch den fur die preulil. H eeresgeschichte gultigen Grund
satzen, das Fusilie rregiment v. Gersdorff (K u rhess.) Nr . 80 
Zll einem der altesten , an Traditione n rcichsten des deutsche n 
Heeres ' ) . 

. Das eigentumHche Dienstverhaltn is Geysos, das ihn 
g leichzeitig zu einem U ntergeb enen des Landgrafen 
helm und der La ndgrafin Juliane machte, blieb 
noeh bestehen. Als Gustav Adol f auf der Hohe 
Ansehens im Spatherbst 1631 verla ngte '), d alil das 
R egiment und das R eiterregiment, das in di eser Zeit 
Seekirch in der Quart aufg.estellt wurde, "einzig und allein 
zu des Konigs Kriegsdienst und zur Beforderung der 
meincn W ohlfahrt angesehen" und demgem ~lB Geysos 
giment nochmal gemustert und in ·Eid genOl:nmen und 
ebenso demnachst mit dem Seekirchschen verfahren w erden 
sollte , da machte Juliane fur sich und ihren S ohn H erm an n 
geltend, sie habe "das R egim en t Musquetirer ohne Be
schwcrung des L a ndes aus eigenen l\IIitteln durch ihren 
Oberstleutn. Geysen werben und ohne Ihr Liebden, Landgr 
Wilhelms Zuziehung mustern lassen' \ es sei die Abrede 
schehen, da.B cs "unser R egi ment sein und genannt 
un s mit gewissen respekt und pflichten obligi ret seio, 

• 
' ) Popular in Hesson uuter den Namen "I(1cinor Jakob". 
~) M. von Dithful'th , "Das lwrh css. Leibgarde.Rcgiment". 

1882. S. 1- 2. Fr. v. Lettow~Vorbeck, Geschichte des Fiis.·gegts. v. 
dOfff (I(urhcssischcs) NI'. 80. Marbul'g 1913. S. 8. 

3) .. Hotenb. Aktcn" . Landgrafin JuJiane an GUSt..LV Adolf in 
furt n. M. , d. d. Knsse l, den 12. Dcz. 1631. 
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\'t III I hr Liebden" directive dependiren saUte". Die Land
~~ 1 . 11111 und ihr Sohn baten, der K onig moge es bei der 
~,j'~'w hchen en Musterung und Vereidigu ng bewenden lassen . 
111t'/\ ll t\Vort des K:onigs ist uns nicht bekan nt. Seine Ab
, I j Il L, die militarischen K.rafte seiner V erblindeten in starkere 
\ I'h ttngigkeit zu bringen, konnte sich nicht durchsetzen 1). 
\ lH'r auch der Unterschied zwischen rotE'nburgischen und 

I oIssclschen T ruppen, verschwand trotz weiterer Bern lihungen 
tit ' l" Landgrafi n, ihn aufrecht zu erhalten, allmahlich ganz 
\ (HI sclbst. Die 1vlacht der Tatsachen, d ie Gewalt der E r
(1~:l1isse war zu g roI3. DaB Geyso unter solchen Verha.lt
Ili:-;scn nicht nur das Vertrauen d~r kasselschen Regenten, 

1I IIdc r11 auch dE;r rotenburgi schen dauernd genoRt, ist be
Ilwrkcnswert. Seine' Personalien beri chten in "Obereinstim
Illung rn it verschiedenen T a tsachen, da13 ,,lhr F. G n . Land
i: "d' H ermann ihn bis zu I hrem Tode geliebet". 

1\. lHe ]~ l'h ebl1ng Hessens ilU ;fuli 1631. Der " Lautl ps l'etTat " d c l' 
11 .· .. :-:. Hill el'sch:t ft. La ud; r • .l\lorHz ~ lI ch t Siche rh ci1i uud Hill"e bei T ill )" . 

Di n HcdclI t.ullg der h css . l~ rh ehnll g fUr KOlli g Gns1:l\' Atl0lf. 

Die R ustungen in I-lessen konnten natii rl ich nicht ge
II Pi l11 llnd un verctachtig bleiben . Merkwilrdig rasch li ef das 
(o(' ri."l ch t von ei nern bevorstehenden A ufstand durch die 
I .. II,cle '). Es hat auf den Verlauf der graBen Operationen 
"'IIon starken E infi ufD ausgeUbt 3): A m 24. Mai, 14 T age 
II •• ch cler E roberung Magdeburgs, brach T illy mi t dem Gras 
tl t' r A r rnee auf, urn den hess. Aufstand im K eime zu u nter
d l·uc ken. Dern K onig Gllstav Adolf gelang es infolgedessen, 
dl\' Elbe bei T angermunde zu ilberschreiten, bei W erben 
,1 111 ZusarnrnenfluB der Havel und Elbe einen starken Bruck en
I o pr anzulegen u nd sich dadu rch die Freiheit fu r Operation en 
11 11 mittleren Deutschland zu verschaffen. Der l(urflirst von 
I '.r.lodcnburg offnete jetzt den Schweden die Tore von 
" 1I ..., lrin und S pandau und Joh . Georg van S achsen mu13te 

I) H. Koser, 434 f.. 448 f. M. Ritter, Ill, 494 f. Wclchc Folgell cs 
11)01 1.' d;d1 der deu tsche Pa.rliklllari smll s sich mit den auf Zus<llllmcnfa,ssu llg 
tI"l hl:iflp geri chtetell Bestrebungcn e ines ,li s Politi lwf ll11d Strategcll 
,· 1"11' 11 ~ r()I.)Ull 11annes nicht abwfinocn vc rrnoc htc, uill\ Ct den wesellt· 
111 ·1. 11 1. ' 11 1lIlla,lt, des 2. Tcils di csos Allfi:llltzcs. 

"j ~ Ir lll'k , S. 128. 
'I Hill,',· Il l. S. 492 f. Wiltich, S. 672 I., 688 I. Struck, S. 133. 

I1 11 111 Iwit·h. "Gestaltcn aus Wallcnsteins Lage r", I und JI , " Ald ringcr" . 
I l. .Ioh. jlerode" , S . 47 I. Direkt a usgesprochcn winl di es van kcinem 

,lil ,' I \ LlI()l"CII . lch zic he di e Fo lgc rungen aus den 'I'atsRchen. 
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notgedrungen Farbe b ekennen und sich den S chweden 
anschlie~en. Lahmend wirktcn diese Ereignisse au f die 
MaL3nahmen TilIy's; sie veranl alDten ihn, sein auf H esse n 
vormarschierendes Hee r zweimal ostlich und westlich vo n 
Miih lhausen still liegen zu lassen und Mitte J uli mit dem 
Gros ](ehrt zu machen. 

Durch cinen Vorsto13 sein er Vortruppen auf ·Esch
wege suchte TilIy sein e Absichten zu verschleiern und 
die hess. Riistunge n zu stOren. G eyso war gen 6tigt, mit 
seinen noch in der Formierung begriffenen Truppe n hinter 
die Werra zuruckzugehen I). Die Tillyschen Vortruppe n 
hausten etwa 2 W ochen la ng iibel in der vVerragegend und 
an der hess.-thuring. Grenze . Das Landvolk floh mit dem 
Vieh und der wertvollsten H abe in die Stadte und Walder. 
Die Adeligen dieser Gegend, die Boineburg, Baumbach, 
Eschwege, l{eudell. Tratt, Riedesel. suchten roit Frauen und 
Kindern Schutz in Rotenburg, wo "die alte Furstin benebeo 
der jungen Herrsch aft sow ohl schriftlicbe als lebendige 
salvam guardiam ausgewirket" 2). Ihre H a user waren aus
geplundert, "der Hof Wildeck, das Trottische H aus Bellers
dorf (Bellers), R onshausen, Wittero (W eiterrode ') und andere 
ganz verwustet, Vieh, Pferd und alles hinweggenornmen". 
Aber auch "Ihr furst\. G naden geworbenes Volk hatte, wo 
es logirt, rnit zerschlagen und hinwegnehrnen libel gehaust, 
besonders bei Ewald J osten v. Baurnbach, da Rittmeister 
L a ngenau gelegen und in der Trotten zu S olz H allsern" . . . . 
Die A nwesenden von der Ritterschaft befilrchteten, da.13 sie 
auch urn d ie liebe Frucht und den Segen Gottes, den sie im 
Feld vor Augen sahen, k omme n wurden. "Dam it sie nicht 
ganz an den Bettelstab kamen", wu J3ten sie "kein anderes 
Mitte! zu finden, als g leich dem Sachsen-Eisenachischen 
Adel salvam guardiam zu nehmen, aber nicht ohne g nadige 
Vorbewu13t und Zulassung" des Landgrafen. Der Bescheid, 
den sie unter dem 27. Juni erbaten, und 2 Tage spater durch 
de n Obrist Burkhard v. Baumbach erhielten, ging dahin, 
da.f3 der Landgraf "ihnen k eineswegs wehren od er he i.f3en 
w ollte, salvam g uardiam von den Tillyschen anzunehmen", 
das stellte er ganz ihrem eigenen Belieben und Ermessen 
anheim. Diese Antwort genugte aber den betr. Mannern 

I) Kr.~A . 1631, IV. Blirgermeister u. Rat \T. Eschwege, 19. 6. 1631, 
an den Landgr. Theatrum E uropaeum, Bd. 11 , S. 412 f. . 

2) Kr.~A. 1631, n. "Die ahnwesendte von der Hitte rschaft" an den 
Laudgr., Rotenburg, den 27. 6. Hi3 l. Oucrst v. Baumbach, Kasscl , den 
29. 6. Riedesel, Rotenuurg, den 2. 7. 1631. 
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lIoch nicht, sie wuBten, da0 der Landgraf sich Tilly gegen
IL hcr 110ch imm er auf den Boden des L eipziger Schlusses 
'({(' lite und deswegen "anderes zu antworten Bedenkens wohl
H"ha bt haben m6ge". Ihre LoyaliUlt gege nuber dem Landes
II (' rrn g in g soweit, da0 sie durch den Erbmarschall V olprecht 
I\'iedesel beim Kanzler Lersner an fragten, was woh1 Ihr 
Iilrst1. Gnaden willens sein moge . Lersner antwor~ete hierauf 
,un 5. Juli , der Landgraf sei verritten , er konne ihnen keinen 
nlihere n Bescheid erteilen. Das ist der ganze V organg, der 
LLllter volli ger Verkennung des Wesens der Schutzbriefe zu 
de ll schweren Anklagen wider die hess. Ritterschaft gefiihrt 
li:lt, die si ch in unseren b ess. Geschichtsbuchern fi nden 1). 

Ei n anderer Vorgang, der in diese J unitage voll hochster 
Spannung fallt, zeigt noch mal recht . augenfallig die ganze 
Illnere Un\va.hrheit des Lebens, Strebens und Kampfens des 
I.andgr . Mori tz. Als naeh der Erober ung Magdeburgs sieh 
II ; IS U n wetter iiber H essen zusammenzog, g ing er diesem 
- ganz so wie im J abre 1623 - bei Zeiten a us dem Wege. 
Der g ro.0e Unterschied war aber d er, da0 er jetzt nicht bei 
den F eind en des Kaisers, sondern bei den Liguisten, bei 
ri ll y, Sehutz und Beistand suehte . Er begab s i ch naeh dem 

slarken main zischen 'iVaffenplatz_ Erfurt und versicherte von 
dor t briefli eh seh on am o. J uni dem Grafen Tilly, dall er 
.,von de n gefahrlichen Absichte n seines Sohn es nicht das 
gcr ingste gewullt ha tte", und bat urn Tillys Sebutz. K urz 
darauf, in d en Tagen, da Landgraf Wilhelm den Otto v. d. 
~ I a l sburg- und den Burgermeister Dr. H . Jungmann dem 
(; rafe n Tilly naeh Miihlhausen entgegsnsandte, damit sie 
ihn unter alien moglichen V orwa nd en van der U nverfa ng
li chkeit seiner Rustunge n iiberzeugen salIten, und der Land
grof Zeit gew6nne ' ), g in g ein Begleiter des Landgrafen 
Moritz, Egidius Julian, mit folgender , Erfurt, den 13. 6. da
licrte n Instruktian ab: E. J. soil zuerst sagen, wie ihn "Sr. 

I) Rom mel fal3t diesen VOI'gang (Bd. VHI , S. 120) folgenderma6en 
I. U ~ :Hll rn en : ., Die RiUersehaft. eigenmaehtig zu Roten burg versamme lt, 
11t ·l lte dem Erbmarsehall vo r, da. di e lebendige WRehe des Landgmfen 
illHCIl mehr Gefahr al s Schutz gewUhre, miisse man es vorziehen .... 
'l'illys Sehutzbriefe anzunehmen" . In der hierzu gemu.ehtcn Ful3note gla.uht 
jf'l l lllllei , duB die " damal ige Stimlllung des Landvolkes gcgc ll d ie Hitter
rwllafC ' derurtig gcwesen ' sei, daB Landgmf Wilhelm ei ne Ve rfiigung zum 
~·l!- l lIlt · Z ocr adeligen Hanser er i;.Lssen llIuLltc. Es Imndelt sich in dieser 
\ l· rrii fiung ab er nicht um das hess. Landvolk, dumuls irnmer " die Unter-
1l1I 1l.! 1l ; genall llt, sondern um das ~IVo lk ", namlich das " Kri egsvolk", die 
/lur dl~S Gcriicht von Werbungen in Hessen anziehenden SOIdner. 

'} Struck, S. l33. 
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Excellenz hahe fav or erfreut und obligi ret, und \Vie .wir . .. 
solche willfahrige Bezeugung oach aui3erstem vermogen 
verdi enen, hiermit erbietig war e n" . ... er habe wcdcr 
den K_asseIschen noch den Rotenburgischen, weder 
Herrn !loch Knecht die gerin gste communication. E r 
van neuem urn Schutz fur seine Residcnz Eschwege 
seine Besitzungen in cler Quart, diesen hinwiederum 
dienen , urn seine Exzellenz, .. .. soU ten sic ihn 
willig und bereit £lnden . )\hnlich lautet eine 
flir seinen Rat und Leibmedicus Dr. Bauerm eister 
furt, den 20. 6 . 1631, in der er fl ehentlich bittet, zu 
da.0 er unter sein es "rebellischen Sohnes Hermann und 
a lte ren regierenden Vergehen nicht ungerecht zu Icicle n 
habe" I). 

Mit diesen Ercignissen, cler Annaherung Gustav 
dem Kehrtmachen · des Tillyschen Hauptheeres und 
Einfall seiner Vortruppen in Hessen, war der Zeitpunkt 
k omm en, der im Deze mber 1630 in R otcnburg a ls der 
scheidende erkannt war. Der Land g ra f k onnte die 
klug bewahrt und stets betonte defensive H altung 
die Maske fallen lassen . Am 10. JuJi , ni cht a m 
wie Rommel angibt, li e13 er seinen Entschl uI3 zum 
von den I<anzeln verk unden, und a m 26. J uli brach er, 
ohne g ro.f3e personliche Gefahrdun g au f, urn in W erben 
12. August mit Gustav Adolf den geschichtl ich so beriihmt. 
Bund nisvertrag abzuschlieI3en . In den Tagen vom 15. 
20. August vertrieb Herzog Bernhard mit einem Teil 
neugebildeten h ess. H.egim enter die K aiser lichen aus ' 
Sti ften Hersfeld und Fulda 2), und in d er Nacht 
30. August setzte sich der erst tags vorher von 
und Dresden zu riickgekehrte Landgraf Wilhelm durch 

. . 
1) !:Cr .. A. 1GB!, "I, in di e si ch unverkCllllba.r " vc rirrt" haben . 

mel VII , S. 746 erwi.ihnt nnr, daU L'Lndgr. Moritz urn di ese Zeit in 
gewcsen se i. Diesel' Vo rgllng fiihrt besondel1; drastisch ai e !rrUimer 
AugeJl , die die \'crherrli chung dcs Landgr. ~l o r i tz , ,, ~einer 
lichen Festigkeit" , seines "stolzen Silllles" durch Romlll el UI 

deutsehe Biographic, soga r bei e incm besonders sorgsam cll I 
hervorgerufcn nabcn. Wittich , S. GU5, bczci ehnet bei E intritt lI essens 
de ll grollen Kampf den J, ;tn dgr. Wilhelm <lI s dell " eehten Soh ll 
Vl.ltcrs , jenes hochbeguLten, r uh igcll , delll I{:li ser :Ul S l)e rsonl ' 
dy nust ischcl1 Griindell noeh uesondo rs feindlich ge~ i llll tc n , d urch 
k ii h n e Hul tu ng ueka.lln ten Land gr;d e ll hi or itz" . ... 
Wilhelm " durch des Vaters Erml.lhnungcll selbst zu ull crsch rockenem 
gehen ermlll1 tc rt" usw. 

~ ) Kr.-A. I GS l , V. Amtmann v. Peterswald an die hess. 
lIers reld . den 18. Aug. 1G3 1. 

-------- ,--------------------------------------... 



Beitdige zur Politik lllld KricgfUhrung HCSSCII S USW. --O( 

Ld l in den Besitz des mit Wall und Mauern umgebenen 
Illa inzischen Fritzlar, das, ebenso wie die Amoneburg, ein 
I )orn im Fleische Hessens war. Eine neue Gefahr naherte 
·, jeh indessen dem hess. Lan'de, kaiserliche Heeresteile unter 
( ,ra f Fugger und Aldringer, die auf dem italienischell 
Kriegsschauplatz durch den FriedensschlutD mit Fr?-nkreich 
Ilnd V e nedig freigeworden waren, waren auf fless en diri
g iert. als die Ereig nisse de n Grafen Tilly genotigt hatten, 
I)(' i Muhlhausen Kehrt zu machen. Sie drangen· jetzt, als 
d ie g roBe Entscheidung, die in der Leipziger Ebene fallen 
sol1 te, heranruckte, von Thuringen nach H essen vor. Truppen 
lIn ter Geyso war fen die Vortruppen Fuggers. elf I(omp., 
•• 111 4. Sept., also 3 T age vor der Schlacht von Breitenfeld, 
,IUS Rotenburg hina us und trieben sie uber Breitenbach z11-
nick 1). Der von Fritzlar anruckende Landgraf errang bei 
I{acha, Mitte September, einen hlibschen Erfolg , ' lllufOte aber 
Ilmkehren, da Tilly mit dem geschlag-enen Heer nicht auf 
I ~ a i e rn direkt, sondern VOllig unerwartet iiber das Eichsfeld 
I.uruckging, die Weser am 23. Se pt. b ei HOx ter uberschritt, 
Verstarkungen aus den mUllsterschen Garnisonen ·heranzog 
und sich nun erst nach SOden, auf Bessen wendete '!), Nach 
dam Werbener Vert rage und nach einer kurz danach in 
I\randenburg abgegebenen Erklarung ") hatte der Konig; 
dor a m 17. Sept. vor Erfurt erschien, Hessen zu Hilfe eilen 
IllDssen. Dr. H. Wolf, der die ihm in Werben angebotene 
"Raths- unci. Residentenstelle bei der Konigl. Armada in Hessen 
ul1 d anderen Oberlanden" (d. d. Leipzig, den 20. 8.1631) an
g cnommen hate, wollte jetzt zum K onige eiten, konnte aber, 
1 rotzde m BerghOfer mit 200 Reitern bei ihm war, nur bis 
IZcck erode kommen und berichtete von da uber die ri.i.hm
li chen Taten des Landgrafen und die G efahren, die Hessen 
von Tilly so unerwartet drohten. D er Konig war am 23. Sept. 
ill E rfurt noch gesonnen, auf I-Iessen zu marschieren und 
I ) r , Wolf schrieb: "Ganz Hessen erwartet Ew. Kg!. Majestat 
I l lit Jubiliren". Vier Tage spater hatte der I{6nig jedoch 
·ll·irle Absicht geandert und begriindele dies damit, da/J sein 
'l lI ('curs wahrscheinlich Hessen zum Kriegsscha uplatz ge-

') Thcatrum Europ. IT, S. 452. Rotenburge r Akten , Herichtc des 
1, .1 , 1{ ll cnunus, Sontra, den 4. September IG31 und des G. Bauermeister, 
( 'II'Hl t·l , Il cn 4·. u. 13. Scpt. 

·Il It A. StQ ckholm, Dr. Wolf an dcn Konig, Reckcrodc. uen 
" S"l lI,. lG3 1.. 

") I3randenburg. den 17. S. l!:i32 (Struck, Anhang Nr. 22). 
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roacht und ganz ruiniert haben wurde I). Diese Besorgnis 
war g e wiB nicht un berechtigt ; noch siche rer aber ist, daB 
die g ro13e Gunst de r L age, die die unerwar tete Ruck zugs
rich tung T illys dem K on ig e bot, bei einem Vorm arsch aut 
B essen nicht ausg enutzt ware. Fur den g ro.3en R ealpoli
tik er und Stra tegen konnte nach B reitenfeld nur der Vor
marsch in die kaiser lichen E rblande ode r in das Herz 
Deutschla nds, nach dem unteren Mai n, in F rage komme n 2) . 
Herzog Bernhard, der im Juli kurze Zeit beim K onige in 
W erb en g ewesen \var , ver lie13 jetzt, Ende September , e nd
g iilt ig H essen , urn eine d er HauptstGtzen Gustav Adolfs zu 
werden 3) , und sch were W ochen brache n iiber das un g liick
li che Land h erein. Fuggersche Truppen zog-en seng e nd u'nd 
b r enn end liber Gerstungen-E schweg e (22. S ept.) -Allendorf
M elsun gen-H ersfeld, T illysche Heeresteile liber W arburg 
F ritzlar (I . Okt. ) -H omberg. Am 7. Oktob er vere inig ten 
sich die beide n Heerh au fen bei Fulda und rtickten tiber 
Asch aifenburg nach der T aubergegend. Die hess . T ruppen 
hatten in diesen Wochen den S chutz der beide n H a upt
festun g e n und der klein en feste n Platze aufsuchen musse n. D ie 
beiden L eibregim enter und "die Geisischen ] 000 Musketirer" 
k onnte n ab er va n Kassel , das S achsische rote R egt. und U slars 
Reiter von Ziegenhain aus dem l~ eind e manche n Abbruch t un 4), 

Unverkennbar ist , \Vie sta rk a uch jetzt w ieder d ie 
h essische E rhebun g zu den E rfolgen Guslav Adolfs b ei
getrage n hat. Si e hat die T ruppen des G rafen F ugger un d 
A ldringers von der Entscheidung, d ie am 7. S ept. bei B rei
tenfeld fiel, ferngehalten. N ach Hallwichs Ansicht haben 
"die w idersprechen den ordres u . contreordres , die beide Gene
rale in den vorherg ehenden W ochen vom Kaiser , vom K ur
ftirst en Max und von Tilly erhielten, in aller erster L inie 

I) R. A. Stockholm, Dr. Wolf an den l<i.in ig. Beckerode, den 22. H .. 
Kassel, den 29. n. St. -A. I\farburg .. ,Schweden 1Ii3 1~-32" . Gustav Adolf 
an den Landgrafen. Erfurt. den 2~. 9., 1Imcna.u , den 27. 9. 

~) f-titter Ill. 8. 502. D roysen 11, S. 425 f. 
8) " Schweden 1631- 39" . Herzog Bernhard a n den L.wdg r. Kassel, 

den 2!l. Sept. lG~2. Er iiberl ie6 sein " rotes Regt." dem Landg r. gegen 
eine EntschUdigu ng. (2400 tlr. Hi r die 6 Komp. den tscher Landsknechte, 
120 t lr. fUr die () i"u.hnlc in, 45 t lr. fUr 12 Spiele. ]m Somme r 1632 er
reichtc Hcrzog WiJhelm di e Riickkchr des Hegt. in weima ri sche Dienstc. 
Das Regt. des Oberst Otto Reinh . v. Da lwigk erscheint nunmeh r unter 
dem Namen "rotes" od er " fl cues rotes Regt.". 

"') " Schweden 1631- 32" . 1andg raf an den schwcdischen Genera.l 
.Baudissi n in Sch mal kal den , d. d. Kassel , den 2n. Sept. 163 l : ,,\Vir li egcn 
dem Feind alle 'rage in den eysen, seindt jedesmal aim etzl ichen Orteu 
se"Jbst dabei u. t un ihm llach Vermogen Abbruch" . 
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die Katastrophe verschuldet. die nun mit elerne nta rer Gewalt 
11(' rei nbrach" I), A uch die Rtickzllgsrichtung Till ys, der g roJ3e 
lJ n1\veg, den er machte. urn Bayern zu erreichen. k On ncn 
n U T durch sein Bestreben, H essen und die hessischen R u
stu ngen zu r uiniere n, E rkHlrung finden. Sie haben df'n 
Koni~ nach dern Breitenfelder SielZe fUr 3- 4 W ochen vcn 
.!l len Rticksichten auf den Feind befreit. In raschem, einem 
rrill m phzuge gleichende n Marsch konnte er Thuringen un d 
I' ranken mit den stark en Festungen E r fu rt (17. Sept.) und 
Wlirzbu rg (S. Okt.) in sein e Gewalt bringen und im [-Jerzen 
Dcutschlands, in den reichen Landstrichen am unteren .Main 
un d mittleren Rhein , einen Sttitzpu nkt fUr weiterc Opera 
lion en, die "sedern belli" gewin nen, seinen "rheinischen 'Staat" 
.Iufrichte n. 

x. IIcss isl'.hc ErohOl'ulIg'en ill Wcstf:ll cu lIlld all tl c r Wescr • 
. 

Nach dem Abzuge Tillys trat an Landgraf 'Vilhelm un d 
sein H eer diejenige Aufgabc heran, die allS den damaligen 
Inili tariscben und poli t ischen Verh altnissen sich er gebend, 
\v~lh r end d e r ga n ze n Daue r des Kri eges zum 
Ic itenden Gedanken fur die hess. Kriegfuhrung 
w u r de: die Ma chtstellun g, die Bayern und mit ihm di e 
Liga am Mittelrhein, in Westfalen und in Niedersachsen in 
den Zeiten der Gegenreformation gewonnen hatte, mu13te 
gebrochen, die reichen Hi lfsmittel der rheinisch-westfalische n 
l ~isti1mer ll1uJ3ten der liguistischen I{ ri egfUhrun g entzogen, 
hierdurch . H essen und andere evangelische Stande, wie W a l
deck, Lippe. die nassauer, die wetterauischen Gra fe n, das 
I. wische n 'vVeser und Leine liegende b raunschweig ische Ge
biet geschOtz t. d ie ruckwarti gen Verbindungen der Schweden 
/.U r Ktiste (auf Hamburg, Ltibeck, Wi sm\' r, Rostock) gesichert 
werden. Die starke Stellun g der Liga irn Nor,dwesten be
ruhte darauf, daJ3 die Wittelsbacher von KOln aus nach und 
nach als sog. Adrninistratore n ihre H errschaft auch auf die 
Stifte Hildeshei m, Paderborn, M tinster, Osnabruck, Luttich 
ausgedehnt h atten und der ihnen verschwagerte Pfalzgraf 
Wolfgang Wilhelm, der Erbe von Julich und Berg, lUm 
Katholizismus tibergetreten war 2). LiRuistische Truppenteil e 
(Garnisonen ) sta nden in den festen Bischofssitzen. und die 
I'estungen Minden, Hameln, Nienburg, W olfenbuttel, Duder

:-, tadt, G6ttingen, Mtinden, Warburg befanden sich Zll dieser 

I) Hallwich J I, "A id ringer", S. 48- 52. 
'I Ri.zler, Bd. V, S. 282 f. 
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Zei t in den H a nd en cler Li guisten. Dieser Aufgabe Hessens 
gibt die Ernennung des Landgrafen zu m Generaldirektor 
fUr das nordwestliche D eutschland oder a ls "der in den 
Rheinischen l~reisen und O berlanden bestcllte General" 
Ausdruck 1). Kretzschmar ') halt S truck s A uffassung- von 
cler Stcllung des L a ndgrafen nicht fUr zutreffend und be
zeichnet ihn als "schwedischen Ge neral, de n der K on ig \Vie 
irgend ei nen andern, mit seinen Truppen beordern konnte 
wohin er wollte". Wie die Stellun g gedacht war, geht aus 
§ 7 und 9 des Vcrtrags von W erbe n hervor . D er K On ig 
ha t in diesen Zciten eine straffere Zusammenfassung aller 
militarischen Kr~i.fte cler Evangelische n angestrcbt. (S.oben 
S. 53 · Anmerk. 1.) Das an die B efehle des K o nig-s ge
bundene Genera lat des Landgrafen fli r das nordwestliche 
Deutschland konnte sich nicht ausbilden, weil die Zentrali
sationsbestrebungen des l{onigs scheiterte n, und die Ver
ha ltnisse ihn wiederholt ve ra nlai3ten, hess. Truppen zu 
Zweck e n zu verwenden , die sich, wie wir sehe n werden, mit 
den Aufgaben dieses Gene ralats nicht vereinigen l ie.f3en. Es 
wurde illusorisch. und dadu rch tra t in d em Verhaltnis des 
] .a ndg rafen zum I(o nige wieder die Eigenschaft des Flirsten 
und Landesherrn in den Vordergrund. Der K tjni g gab ihm 
keine bestimmten Befehl e, er suchte ihm stets klar zu machen , 
worau f es jedesmal ankam, wo die Hauptentscheidung lag. 
zu der mogli chst a lle Krafte zusammenzufassen waren. Die 
E insicht des L a ndgrafen, seine Rucksichtnahme auf "das 
allgern eine cvangeli sche W esc n" la13 t ihn in cler Regel den 
Direktiven des K onigs foIgen, so schwer di es seine und 
seines L andes unm ittelbarcn Interesse n auch schadigt . Fur 
Herzog Georg, den Begrunder des Hauses H a nnover, ist 
dagegen nie etwas an dcrcs at§ sei n unmittelbarer. p erson
licher Vorteil in Frage gekomme n. Er, der 1625- 1628 
unter W a llenstein gegen die Evangelischc n gckampft ha lte, 
schloB mit dem s iegreichen Schv.'cdenkonig-e A nfang Oktober 
in Wurzburg einen B lind nisvcrtrag . Dic PAi chten gegen seine 
Bundesgenossen, b esonders gegcn L anc1gra f Wi lhelm, ver-

I) Kr.-A. 163 l , v, s. lI ie " Accorde" lIIit ~liinden , Hoxtc r lISW. NllCh 
ROllllllci VII I, S. 13 l ist die " Bc!:i IOLllung" fUr Lanllg r. Wilhc lm "0111 !(iiuige 
in Altbra nden llLlrg a m 17. August, also 5 Tage na.ch Ahschlu 13 lies Wcr
ben er Vcrtragcs, ausgcfcrtigt. 

11) Joh. Krctschmar, " Gusta" Adolfs PHinc und Ziclc in Dcutschl:md 
und die Ilcrzoge vo n Bra.ull schwcig unci Liillcburg" (Qucllcn lln ll Dar
stellllllgcn zlIr Geschichtc Nicdcrsachscns 17, Hannover 190..1), S. 16. 
Struck, S. 1.49 . 

• 
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Ictzte er ebenso rucksichtslos wie kUfzsichtig, selbst in der 
.I.) tellung eines gut bezahlten schwedischen Generals, die er 
im Dezember 1632 von Oxenstierna annahm. (Teil 11 meines 
A ufsatzes.) Das war der ganze Unterschied. Hierzu kam 
noch, daJ3 die verwickelte Politik dieser Zeiten und die 
Landesverwaltung den Landgrafen stark in Anspruch nahmen. 
In Werben hat"te er sehon den I{onig urn Uberlassung eines 
Lilchtigen Generals gebeten. Als Herzog Bernhard die 
hessische Armee verlieB und der General Teufel, der in 
Frage stand, bei Breitenfeld gefallen war, bat er durch Dr 
·W olf den Konig urn den General Gustav Horn. Diese Bitte 
macht der Menschenkenntnis des Landgrafen alle Ehre. 
A ber der l(bnig war nicht geneigt, sich van Horn, der 
s ich als einer der tiichtigsten Heerfuhrer und achtbarsten 
Charaktere dieser Zeiten erwies, zu trennen. So blieb dem 
mit Geschaften all er Art tiberhauften Landgrafen nichts 
Ubrig, als selbst die militarische Ftihrung in gro13en und 
kleinen Dingen zu ubernehmen und sich zeihveise vertreten 
xu lassen, was viele Unzutraglichkeiten zur Folge hatte. Dr. 
\Volf schreibt in dern Brief aus Reckerode, den 22. 9., "Als 
cinem ehemaligen Diener steht es mir zwar nicht zu, S. F. Gn. 
zu ruhmen, ab er Ew. Kgl. Majestat werden von alten Offizieren 
clas Lob S. F. Gn. horen, \Vie sie si ch taglich in der Fuhrung 
verbessern". Es \vird bald hervortreten, daM diese Worte 
keine Redensarten waren. Entschlossenheit, IZlarheit und 
U msicht wurden Landgraf Wilhelm zu einem HeerfGhrer 
ersten Ranges gemacht haben, wemn er sich ausschlie101ich 
dem Heerwesen hatte widmen kbnnen und die \vidrigen 
U mstande, gegen die er zu kampfen hatte, nicht gar zu gro.t3 

, .. 
gewesen waren. 

Strategisch richtig waren unzweifelhaft die Gesichts
punkte des Kbnigs, und hatten alle evangelischen Ftirsten so 
gehandelt wie der Landgraf, so wurden si ch weit giinstigere 
Aussichten fOr ihre militarischen Erfolge ergeben haben. 
Nach rneiner Meinung fallt Kretzschrnar die Stellung . des 
Landgrafen so auf, wie sie gedacht war, Struck S. 149 so: 
\Vie sie sich in Wirklichkeit gestaltete. 

Die Notwendigkeit, gegen die benachbarten geistlichen 
und andere noch van den Liguisten besetzten Gebiete vor
zugehen, war fur den Landgrafen irn Herbst 1631 von Woche 
i'. U Woche dringender geworden, weil seine Truppen in dem 
:.Irmen verwusteten Hessen bittere Not litten. "Erweiterung 
tier Quartiere" war da das einzige Mittel, urn Truppen 
"bastant" zu erhalten, ihrem "Auseinanderlaufen" vorzu-
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beugen. GUllstige Existenzbedingungen fUr das eill'ene Heer 
zu erlangen, sie dem Gegner zu "ruiniren" war der Kernpunkt 
der damaligen Strategie. Der K arnpf, die Schlacht, hatte 
nur soweit Si nn und Berechti gung, als sie diesen Zwecken 
diente. Bei cler Verteilung der Quartiere fU r die ein zeln en 
H eeresabteilu ngen durch den jetzt von de n Fiirsten und 
Herrn Nord- und Mitteldeutschlands umdrangten Konig, 
waren dem Landgrafen die Stifte Fulda, Hersfeld, ICorvey, 
Paderborn, MUnster, Osnabr iick und die Gralschaften Wal
deck, Lippe, Gru benhagen und die vVelterau zugewiesen I). 
Kaurn war Tilly aul3er Reichweite, da fUhrte der Landgraf 
seine in und bei Kassel liegenden H .. egim enter nordwartsj 
Mlinden (6. 10.) , Volkrnarsen (12. 10.), Paderborn (16. 10.) 
und das hartnackig verteidigte W arburg (23. 10.) wurden 
erobert. Eine andere Truppenabteilung setzte si ch am 
21. O ktober nach Berennen und Beschiel3en in den Besitz 
des als vVeserpaB w ichtig-en Hoxters und der westlich ge
~egenen kleine n Stadte, \Vie Brakel, S alzkotten, Geseke. 
Die Gebiete von der Weser und der hess. Grenze bis . etwa 
zur tinie Steinheim-Lippstadt-Meschede- \iVinterberg wurden 
auf die Regimenter vertei lt und die Vorbereitungen fur eine 
geregelte K ontribution getroffen ' ). Der La ndgraf erklarte 
gleich nach der Einnahme von Paderborn in ein em Aufruf 
an die westfalischen Stande, daJ3 er das Brandschatzen. 
B rennen, PIUndern, Schanden der Aldringerschen und 
Fuggerschen Truppen nicht vergelten. sondern in den katho
lischen L andern gute O rdnung halten wolle. Er forderte, 
dal3 der Kolnische E rbdrost Frd. v. Filrstenberg mit den 
Abgesandten der Amter und Stadte bin nen 8 Tagen si ch 
ein fande, urn mit seinen Komrnissaren O tto von der Mals
burg und Oberstleutnant Ludwig H eiden reich v. Calenberg 
gemeinsam die U nterbringung und die U nterhaltung der 

I} "Schweden IG3 t- 32", GlIst,tV Adolf. Wiirzb urg, den 7. Okt. 
Auch Dr. Wolf war UIII diese ZciL beim l\onige in W ii rzburg lIud lJerichtcte : 
Der· l(onig k<l nn den Fc]ullIarscilali lIorn Ili cht cnl lJchrell . Das Ei chsfeld 
h:Lt er se]ust <lI s Quarticr fiir seine Kav,dlcric notig E inen VorschuB 
auf die versprochcncll ,10 UUU t.lr. kann 'er nicht gcwiihren : er lcidet 
untcr Geldnwngcl. Nur dell Obcrsileutnant Zollikofor mit einigell 
kn cchten ga.b Gustuv Ad olf al s Artill eri c-Komm:tndcur fUr die hess ische 
Arrn ee ab, - nicht Z lI deren Vortei l, wie sich bald ze igte. S. auch DroY$cn 
" G. Adol!", 11 , S. 4 ~9 r. llitter Ill , S. 5U4 f. 

~ ) It A. Stockholm, Dr. Wolf an dCII Konig, I\assei , dell Hi. 10. lG3t. 
"Schweden IG3 l - 02, Landgraf all den KOllig, Volkmarsen, den 
Padcrbofll , 16. 10. lGa l. Kr.-A. LGtll, V u. 'I' 1 L623, Ordrc an 
Warburg, den 20. LO. Hi3 l. 
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'!'ruppcn zu regeln ' ). D em Kurfurs t Georg- vVilhelm von 
Hrandenburg stellte er vor, daM es im Interesse der Stadte 
Lippstadt, Soest, Bielefeld und H erford Jage, wen n er sie, 
unter Verzioht auf jede K ontribution, besetzte, da d ies sonst 
der Feind tun wurde . D er K urfu rst ging jedoch auf dies 
Ansinn en nicht ein und ber ief s i ch auf die Neutralitat, die 
er nach langen Verhandlungen fUr seine ]Olichschen Lande 
c rlan gt ha tte '). 

In ahnlicher \Veise \Vie bei dieser erstell E roberun g, 
tritt a uch in spateren F~i.llen bei dem Lanclgrafen und seinen 
hessischen Befehlshabern d as Bestreben her vor, durch ver
s tandi ge I-leranziehung def Amtsleute, Burgermeister und 
der V ertre ter cler Rittersch aft die K ontribution zu regeln 
und die Q uartiere zu sch one n, dem Interesse der Soldateska 
ebenso wie dem der Ei nwohner moglichst gerech t zu werden . 

Xl. Joh. Gcyso im Somm cJ" llIHl Hfrbs.t 16 '1 uutl 1S1' iu e Tlit igkcit 
als Gcncml(IUartic l'luc is tc r. 

Die Akten enth alte n, a u13er dem Gesagten , so gut wie 
nichts uher die T atigkeit Geysos in dieser Zeit. Das spricht 
cl.fur, daJl er sich meist in der Nahe des Land g ra fe n be
fu nden, und dieser ihn auch damals so verwendet hat, wie 
es allmahlich imm er deutlicher in die E rscheinung tritt. 
Die Personalien berichten zusammenfassend uber die J ahre 
1631- 36 "da dann 1. F. G n. um e rfahrene tapfere Kriegsleut 
si ch beworben, und nachdem ihr des verstorbenen in vorigen 
J{riegen erlangte Experientz nicht unbekannt gewesen, haben 
sie bei dero anrichtenden Armee ihn nicht allein zum G e
neralq ua rtiermeister bestellt, sondern auch das wei13e R egi
ment, so in 1000 Mann bestanden, richten und als Oberst
leutn . dasselbe kommandieren lassen, in welchen seine n 
Char gen er denen zu Anfang vorfallenden Krieg sactionen 
a llezeit mit beigewohnt, bis bald hernach 1. Fr. G n. solch 
Regiment uff zwolf K ompagnieen verstarken lassen und 
demselben ihn auch als Oberster vorgestellet, auch mit g uten 
Belieben der Furst!. Rotenburgischen jungen Herrschaft ihn 
in dero alleinige Dienste und neben obiger Charge zu dero 
l{riegsrat uft' und angenommen, ihme auch das Goubernement 

I) I(r.-A. 1G31, Ill. La ndgraf an die westf. Stti.ndc, Paderborn , den 
18. 10. !Ga l. 

2) Kr.-A. IG31, lH. Landgraf an den KuriUrsten VOIl llrandenburg, 
I-'aderborn, (j en 18. 10. 1631. Antwort des Kurfilrsten, Coin a.. d. S}lfeC, 
den 18. It. 1631. 
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liber diese V estung Kassel uffgetragen und dasselbige Zeit 
seines L ebens zu behalten ibm in Gnaden zugesagt. bey 
welch en Bedienun gen 1. F. Gnaden sic h seine r sowoh l 
in taglich vorfa ll en d e n . Kriegshandlltngen, als 
sonsten in einnehmung guter Ratschlage j ede r
ze it nOtzlich gcb ra uc het. Allermal3en er nicht all ein 
bei dem Zug- im R heingau gewesen, sondern auch bei cler 
im Jahr I G33 bei Oldendorff a n der \ Veser vargegangenen 
Feldschlacht und den in Westfalen und sanderlich dem Stift 
M ilnster vorgegangcllen Actionen, welche alle. wie auch die 
Helagerungen. so er in ve.rschiedencn Orten a usgestanden. 
zu erzahlen "all zu weitHiufig falle n wurde", Die aus der 
schwedischen Armee entl ehnte Bezcichnung' Generalquarti er
meister burgerte sich in H essen nicht ein I). Dem miliUiri
schen Range Geysos, Oberst, Genera lwachtm eister, Genera l
leutn. wird spat er in der Regel die Bezeichnung "Kriegsrat. 
Geheimer Kriegsrat, Geheimer Rat" hinzugefugt. Er ist der 
ver traute Ratgeber des La ndg ra fen. a ls welcher er schon 
auf der R otenburger IZonferenz erscbien, geblieben, und 
wurde von diesem und in gleicher vVeise auch unter der 
Regie rung der Landgrafin Amalie E lisabeth, ganz nach Be
darf mit Aufgaben betraut, wie sie mit dem Aufkommen 
stehender H eere fU r den Generalstabschef, den Kriegs
minister und den Gencraladj utanten si ch ausbi ldetcn und 
scharfer abgrenzten 2). Bei dieser Tatigkeit Geysos wurde 
es anscheinend so einger ichtet, daB das wei~e R egiment 
moglichst in seincr Nahe blieb. Ging dies nicht, dann ver
trat ihn als Regimentskommandeur sein Oberstleutnant. 
Als solche treue GehOlfen erscheine n van 1631-1633 der 
Oberstleutn. Kru g, van 1633- 1646 der Oberstleutn . J a h. 
Christ. Motz. Die l\Hi.nn er, die b ei de n Rustungen und den 
e rsten Feldzligen dem Landgrafen in hoheren Stellungen 
w ertvalle Dienste leisteten, die Dffeln, Dalwigk, Calenberg, 
gehorten dem Ritterstande an . Als Nacbkommen der Man
ner, die bei dem Aufgebot des FOrsten diesem ihre L ehns
leute oder als Amtsleute andere Teile des H eerba nnes zu
zufiihren gewohnt waren, waren sie schon von H aus aus ein e 

I) Teh fand sic nur einmal auf S. 51 der "Wil helmshoher Aktcn" 
T I I G23- 32. 

~) Die so charaktcris iertc SteJlung llnd 'l'lltigkcit Gcysos crgibt sich 
aus meiner wcitercn Darste llung. UntoI' den im i{ricgsllrchiv des Gencral. 
stabcs in Berlin ucfindliehcll hessischcn Aktcn fand lch cin ige Sciten 
eines von J~andgr. Wilhclm V. cigcnhlllldig gesehricbeucn "Joumals" , 
fortgesetzt den Obcrst Geyscn erwllhnt. 
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\ , I O ffiziere . In militar ischen Befehlshaberstellen k omm en 
,1 " schon unter L and graf Moritz bei sein en A usschu13ver
, !I ~ 11 n und sei nen S old neranw€'rbungen vor . Die festen 
l ' l.lt zc des Landes waren ihnen a nvertraut und Musterun gen 
d, .. , Landvolkes hielten sie a b, gaoz ah nlich wie schon unter 
I dllcl g raf P hilipp die sog. "D iener von H a us aus". W as 
dwsc A rt mili tarischer T at igk eit unte r Landg raf Moritz zu 
IH,deuten hatte, ,"vissen wir. Wirklich e Kriegser fa hrun g kan n 
Ut' ihnen nicht verschaff't haben, u nd u l1 wahrscheinlich ist 
" 'I, da B einer der so eng mit dem h essisch en Lande v er
lV.t('hse nen Ma nner sich lang'ere Zeit im A uslande a ufge
lI ,tiLc n ha t. Bekannt ist di eS' nur van Motz und de m im 
u,khstcn J ahr erscheinenden Gunderode, sowie von Nik. 
', ' X' linus 1) . Das Besondcre bei Geyso war , daM er 14 J ah re 
1,'Il g' La nd u nd L eute vom Armelm eer bis zur Dli na, von 
I ll>crelsall bis nach Jutland k enn en gelern t, dall er zu fuh
t ,'uden l\Il a nnern in Th iiringen, Niedersachsen und in der 

• 
') D ic folgenden Angllben nber die in d iescn Zciten bcsonders 

1. " 'l'o rlrctenden Offizierc ve rdankc ieh im wesentl ichen ciner giitigcn 
\l lti('i lll llg des R en n Siegel in l(assc1. 

I. Ourt llcinrich von Uffe ln. 1615 l{omm ,Lndcur dcrfiirstl. Lcih/!: llrdc, 
16 18 Kommaodant in l\larburg, 162G in Kasse l, -j- 2li . 4. HiSS. 

') . .I ohaun VOIl Uffe ln aus IllIlll cnllllu sen. Hi21 I( olllmnnd ,w t von 
I~ h einfel s , crbittet 1(;36 seinen Abschied, 1640 Oberamtrn a nn an 
der Dicmcl. 

:t Fran z EIg".r v. Da.lwigk auf Ho£. 1620/21 Kap itltn bei cincr gc~ 
worb cnen Kii rass ierkom pagnie in Hessen. Zwischen lG22/2t; beim 
AusschuB u. d . Schwalm. 1633 Cl' gcht als Gcne ralmajor au. t Ok ~ 
tober 1650. 

L Curt V. Dalwigk <lUS Dillich , Vottcr von Nr. 3 und Brnd er vo n NI'. 5. 
1620 E ins pitnncr bei Kli rll ssieren in Hesscll. lG27 Ober~~wacht~ 
meiste r in diinischcn Diensten. 27. 1 1. l6 'Mo be i dem Uberfa ll 
vo r Hersfeld schwer vcrwundet, -r ,J anuar l li35 in FuldlL. 

G. Otto Reinhardt V. Dalwigk. 1622j23 bei den Kri egsvorbereitungcn 
,li s Major. Von 1626 ab Kommand a nt vo n Ziegenhai n, t do rt 
am 1.5. W. 1635. 

/i . Ludwi g Heidenrcich v. Calenberg. 1.6 19 u. 1622/23 RittmeistCl 
hCI eine r gewor bcncn Komp. in Hcssen . 
.Ioh. Christ ian Motz, geb . 1L 3. Hie» in Witzcnhausen. 1624 
Fiihnrich im Regt. des Obcrst Melanucr, im Dicnst tie r Rcpuhlik 
Vcnedlg. 1626 KapiULnl cutn ant, s cheitle t 1681 aus venezian ischem 
Dienst a us ll nd wird Hau ptmann im weillen Regt. ltirlS Oberst.. 
l(Jutnant. 16JG Obelst des sch wa.rzc n Rcgts. UiLl2 Oberamtmanll 
; IU de r D iemel. 1666 Kommalldant VOll I{assel. t S. 2 . 16tlS. 
Nn ch Zeitullgsnachrichtcn wurdc ihm vo r einigen l ahren i n sei ne r 
V:lterstadt ein Den knl<d erri chtet. Nuch kommen von ihm wurden 
1780 geadelt. Vg!. H . v. Petersdorff, Friedrich von Motz (Berlin 
ID 13), Bd. I, 5 fr. 
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schwedischen Armee Beziehungen hatte. Das machte ihn 
wertvoll fUr den Landgrafen und begrundete seine Ver
trauensstellun g zu ihm und seinen groJ3en Einftu13 auf die 
hessische KriegfUhrung. 

Xll. Der Zllg ill <len Rhcingil.ll. 

Geyso befand sieh Ende Oktober mit seinem Regiment 
und 5 Komp. des Leibregiments z. Pf. im , udwestliehen Teil 
des Operationsgebietes. Das Felsennest Stadtberge (Mars
berg), das wahrend des ganzen Krieges von grol3er Bedeu
tung war, und Geseke sollte er mit Gewalt nehmen und 
dann sein e Truppen in das zum Stift K Oln gehorige Sauer
land in Winterquartiere legen, gute Ordnung und gute Kund
schaft halten, damit ihm nichts passiere. Auch das rote Re
giment wurde zu diesem Zweck an den 
und friedlieh communicierten Rat des Oberstleutn . 

• 
gewiesen I). Da erschien plOtzlich, vom Landgrafen 
der Kriegskommissar H orn ') bei Geyso und berichtete ;;> 

F orderun gen des K oni gs, die die Lage fu r H essen 
veranderten und in K assel die g ro8te Bestiirzung 
gerufen hatten. Der K onig hatte zu dieser Zeit die 
Tillys noch in bedrohlicher Nahe in seiner Flanke, in 
franken zwisehen Tauber und Main; g leiehwohl wollte er 
Spanier noeh vor Eintritt des Winters aus Mainz und 
Mittelrhein vertreiben, urn dadurch seinen S taat am 
und Main fest zu stabiliren. Durch Dr. \V olf verlangte 
nun vom Landgrafen, dal3 die hessischen Reg irnenter 
sChleunigst in die Gegend von Frankfurt a. M. 
wlirden 3). Die Konsolidierung, ja die ganze Existenz 
unter Hunger, Entbehrungen und K a mpfen gebildeten 
sischen Regirnenter wurde in F rage gestellt, das 
Land den Streifen und Pliinderungen der noch in 
festen Pliitzen der Stifte sitzenden Feinde 
wenn man in K assel dieser Forderung des 
kam. D r. Wolf war in diesem Falle \Vie auch spat er 
lieh bemiiht, hessische und schwedische J nteressen in 
einstimmung zu bringen. Er stellte dem K 6nig vor, 

I) T I lG23-163B, Ol'dre des General v. Uslar fiir Gcyso, 
den 23. 10. Hi3 1.. Sic ist chHraktcristisch fiir Uslars, Befehlsgebung. 

2) 'J'] 1623-1(;33, Kreditiv des Landgrafen nir .lI orn , Kassel, 
2G. 10. 163 1. Ober Hom s. F. Hosenfeld , Zcitschr. 1917 , S. un. 

9) R. A. Stock holm, Dr. Wolf an den J( uni~ , J(assel , den 16. 10. 
Der vora llgegangcllc Auftrag dcs l( unigs bcfindct sich nicht in den 
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!loch vor dem Feste die hessische Armee nach Malsburgs 
Versieherung auf 20000 Mann gebraeht werden k onne, die 
Stifte Miinster und Osnabriick zur Kontribution s ic h schon 
herei t erkla rt hatten I). Aber der Konig verstand es, in 
hoftic hster Form die Notwendigkeit seiner Forderung so 
gel tend zu maehen, daJO der Landgraf ihr naeh Mogli ehkeit 
g'crecht werden wollte und die Ansicht des Oberstleutn. 
(~ eyso zu wissen wo.nschte. Am 5. und 11. Nov. fanden 
im l{asseler SchloI3, "lm neuen Gemach", Beratungen iiber 
die Lage statt. U nter dem Varsitz des Landgrafen nahmen 
.", ihnen Teil: Oberst Franz Elgar v. Dalwigk, die Oberst
Icutn. Jah. Geyso und van Calenberg, die Regierungsrate 
IZeinhard Seheffer und Dr. Antreeht, sowie der Herr L egat. 
li s wurde e rortert, wie die festen Platze H bxter. Warburg, 
J\ ledebach und das Stift Fulda zu schutzen seien. Man war 
der Ansicht, daB zum Schutz von l{assel und Miinden ent
weder das Geysosehe oder das rote (ehem. H erzog Bern
hardsche) Regiment zuruckbleiben musse, sonst kame alles 
jns W anken. K assel habe solche Mangel, daJO es mit 
liOOO Mann in 6 T agen zu nehmen seL Zum Komman
" anten wurde F. E. v. Dalwigk b estimm t '). Unter taglieb en 
(; ~feehten mit den Truppen des General Grafen Gransfeld, 
den Tilly als "Gouverneu r des W eserstroms" zuriick gelassen 
Ila tte, zogen die hessischen Truppen aus dem Stift Pader
" orn ab. Die Reiterregim enter des Oberst F. E. v . Dal
wigk, des Oberstleutn . Seekireh und des O berstleutn. J aeques 
~ J ercier, der vor kurzem mit seinem Regiment in hessische 
Ilienste getreten war ' ), sallte das platte Land und die Grenzen 
Kc hOtzen. Hoxter blieb mit 2 Kompagnien, ICassel mit dem 
I(egi ment des Oberst Jah. v. Uffeln beset,t. In diesen 
I' ,' gen bot aueh die Rittersehaft freiwillig, ihrer Lehns
pflicht gemaJO. ihre Dienste an. Der Landgraf hielt ihren 
IZcite rdienst aber nicht fU r lweck maJ3ig. Darauf erbot sie 
·, jeh, ein Regiment von 8 Kamp. zu 125 Pferden au f ihre 
I, osten anzuwerben und hier fii r 5000 tlr. zusammenzu-

I) RA. StockllOim , Dr. Wolf an den I\.Unig, Kassel, oen 8. 11. und 
I ~ ~ . [L. 1G3 l. 

~ ) R. A. Stockholm, Dr. Wolf an den KOllig, Kassel , dell 15. 11. und 
H: l l. 1681. 

:1) "Schweden 1631- 32", Dr. Wolf an den Landgrafcn, KasseJ, den 
It ;. 11. llfi) l , pmes. Frankfurt, den 'J l. 1I . 1G31: ObersticlItnant Jacques 
\I"r" ic r oder le peti t Jacqllcs, welcher IInter der "KolligJ. Maj . zu Ditne
Il lit lt·k so renOlllllliert WM, ist ange1a.ngt. Er hat sein Regt. in den Nieder-
11,11\[('1\ komplettiert und bringt Bride vom schwed. Gesantl tell Camcrarills 
II !HI von S i ~xtinus . 
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bringen ') . . Zur Verteidig ung K assels sollte ein 
herangezogen w erden. D och ist a nschein end nur der 
b erger unter dem A mtm ann Fritz von W eiters in 
gender Verfassun g gewese n u nd in K assel ein getroffen. 
Alle a nderen Truppen , darunter auch das noch 
bla ue R egt. z. F . des General v on Uslar . fuhrte der 
g ra f dem K onig personlich w . A m 14. Nov. errcichte 
Kirchhain, a m 17. Lollar, zwischen d em 20. und 23. 
tig te er sich der R eichsstadt F r iedberg und ihrer mit k ai
serlichen Truppen besetzten BUTg-. Nach einer dUTch 
Erscheinen Tillys a m mittleren Main ve ra nlaBten Di version 
auf I-Ia na u eroberten die H essen die a n den H an 
Taunus li egenden festen P Hltze Cronberg, F alk ens tein , 
b erg. D as starkere K onigstein , vom w eillen R egt. 
r ech t cingeschlossen, ergab si ch erst Mitte Dezember, 
rend die iibr igen hess. R egimenter d ie Spanier a us 
h eim (2. 12.), H ochheim , E ltville (E lfeld) und B in gen 
trieben und hierdurch u nd durch Eroberun g der R 
sch anze krafti g zum F a ll der wichtigen Festung 
(13. 12) beitrugen 2). 

Indess gestaltete n siGh trot z Or. W olfs rastlosen 
miihun gen "die a rm atur zu versUirken", d ie Verhaltnisse 
nordlichen H essen imm er b edenkl icher . Die R eiter Dalwi 
Seekirchs unh Me rciers tate n ihr moglichstes und 
nur schri ttweise vc r d en Gronsfeld ischen und T ondinell ischen 
Truppen zuruck Dr. W olf lobt besonders den O bers tleutn. 
~Iercier als stets ta tig und u nverd rossen, auch sei e r 
sonste n inter milites rara avis ist , ob ne Geiz und 'Ri 
nutzigk eit". Freim otig stellt W olf de m Konig die 
seiner Anordnun g vor und tief beklagt er d en Befehl 
K oni gs, durch den das Land des Land g rafe n Georg von 
D a rmstadt der K ontribution der Niederhessen \vieder en 
zogen wurde 3). Als nun vollends in der zweiten 
des D ezember es sich b estatig te'), daJ3 der K aiser und 

• 
I) It. A. Stockhol m, Ur. WoU an den l{on ig , I{assel, dOll 2lI. ll .u.30. l . Il ' l. 
') "Schweden 16U1- 92", La ndgntf an den l{ onig, Ki rchha.i n, 

14. H ., Loll ar, den 17. 11., Cronberg, den 25. U ., Hochst, den 30. 
Woldt (?) , den 4. 12., Eltv ille, den 17. 12. 16B 1. 

' ) R. A. Stockholm, Dr. Wolf an den Ko nig, Kassel, 30. i t. 
l. 12. l6St. Ober d ie geschickte Anniiherung des Landgr. 
Konig und di e Rii cksicht , di e dieser und Oxenstierna au f ihn, den 
sohn des Kurfii rsten vo n Sachsen, und a.uf seine f riedel1'ven ni ttelnde ' .. 
keit n.thmen, s. Droysen "G. Ad." 11, S. 453, 497 f. u. Hitter Ill , 

4) G. Droysen, " Das AuItreten P appenheims in 
Zeitschr. flir preuB. Gesch., Bd. 8 und " Der Krieg in 

• 
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ligll istischen Stande dem Feldmarschall Gr. P appenheim, 
d CI11 durch kiihne Ini tiative, listvolle Anschlage und die 
Schl1 elligk~it seiner Bewegu ngen bek annten und gefiirchteten 
' lcg ner, das Oberkommando im Nordwesten des Reichs iiber-
I r<l gen habe, schien K assel, auf dem, wie es in diesen Zeiten 
Ill chrfach heii3t, "des Landgrafen und des Landes g anzes 
"sse lI nd estat beruht", aufs sta rkste bedroht. Die Spannung, 
.:C'gen w elchen seiner Gegner sich P a ppenheim wenden 
wii rde, war g roB '). Dber die Hil fsmittel des Erzstiftes Koln, . 
oI"r Stifte Munster und Osnabruck verfUgend und an der 
\Veser sich auf die F estun g en H a meln und Minden stiitzend, 
II{mnte er sieh au~er auf H essen noeh gegen den General 
Itl,ner wenden, der mit ca, 12 000 Mann die zur Ostsee 
1.lufenden schwedischen V erbindun gen an der mittleren Elbe 
1 11 sichern ha tte. B aners Ouartier war das S tift H alberstadt -un d seine nachste Aufgabe die R iickerot>erung von Magde-
IIlI r g . Zwischen ihm und dem L andg rafen h atte H erzog 
lVi lhelm v on W eimar auf dem E ichsfeld und in Thiiringen 
' hlartier und K omm ando . E r sowohl wie B aner hatten 
ll. 'benher die Au fgabe, nOtigenfalls den Kurfurs ten va n 
",Ichsen gegen kaiserliche Streitkra fte, die in Bohmen stan-
1I" n, l U unterstfltzen, oder richtiger g esag t, den unzuver
I;Is::. igen, zu geheim en V erhandlungen mit W allenstein stets 
~ : t ' n eigten Bundesgenossen, u nter dem notigen Druck zu 
h i1 l CIl . D as E rzstift Bremen und den Besitz der nntere n 
l ' II )C, also die auf H amburg, Lubeck und Wisrnar laufenden 
Illck wartigen Ve rbin dun gen G ustav Adolfs sicherte del' 
I , :I nkliche Feldmarschall T ott mit ca . 10000 Mann, wahrend 
11, ·rl.0J? Georg von Lu neburg lwischen V erden und Celle 
1111 Begr iff war, sich ein H eer lU bilden, dessen "Conser
\' l!- rll ng" der Grundgedanke seines Handelns war und blieb. 
Ill,· Q uartiere wa ren nicht scharf abgegrenzt, die S treitig-
1 " 1I ~·1l iiber das den einzelnen H eeren zukomme nde A us-
11"" Lungsgebiet h a rten nicht auf2). 

1"'1" , Bd. 9, geben ei nen guten Dberbl ick. Bezligl ich de l' hess ischen 
\ , Il. illtll isse W,ll' e r Imf Rommel angewiesen, was manche Unrichtigkei t 
,d,llI d . Das g leiche gilt fiil J . Heilllli1ll ll, )(riegsgeschichte von B,Lyern '· . 
lid 11 S. 3SO f , 

') " Schweden 163 1- 32" , Dr. Wolf an den Landgrafen , I{assel, den 
I I tH

., 17. 12, llIul 25. L2. Mcldullgen nber den ge fU rchteten P1Lppcnheim 
1'11 11 "11 IlIll die Jahrcswendc von alien Seiten. Zutreffcnd beri chtete E ck-
1",,1 ' :l'yso, Amtmann der Herrschaft Plesse bei Gottingen , del' j iingerc 
Itll " I" 1 des Oberst leutna nts . I{, A. Stockholm, Dr. Wolf an den J{onig. 
I , 11 ,1, de ll 26. 12. 163 L und 7. L 1632. 

' I I) "OYSOII "G. Ad." H, S. 429 f . Ritter IiI, S. 505. 
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XlII. nio Opcratiouen. des JJandgrafcn goegen Papl}cnheim in tI en 
Monatcll Januar- Mlirz 1632 I) 

Kurz vor Weihnachten brach der Landgraf mit 
Reiterabteilungen, die er im Rheingau bei sich hatte, auf. 
V on groBer Tatkraft zeugt .ein persOnliches Verhalten in 
diesen Wintermonate n. Am 23. Dezem ber war er in 
berg, am 25. in L oBar. Dber Marburg marschieren ,erschien 
er plotzlich vor V olkmarsen , nahm dieses und 
W a rburg. Am 30. ist er bereits in K assel und bittet 
I{onig dringend, ihm sein FugYolk zuriickzuschicken, 
er "dem Feinde besse r unter die Augen g ehen mbge. 
neugeworbene Reiterei und ander Yolk sei noch 
und des Werkes nicht gewohnt" ') . 

Den Oberbefehl tiber die zurtickgelassenen Truppe 
fiihrte der zum Generalm ajor ernannte Uslar. Auch 
de n der IConig in guter Erinnerung behalte n hatte, w ar 
Rheingau verbliebe n S). anscheinend we niger in sein er 
sehaft als K omm andeur des weiJ3en R egts ., de nn als 
mittler zwischen Sehweden und Hessen und als Stutze Ill r 
U slar, der sich nur sehwer bei den hess. 
durchzusetzen verstand. Der Bitte des L andgrafen, ihm 
FuJilvolk zurtickzuschi cken, entsprach der Konig nicht. 
rneinte, Pappenheim, der von Hameln aus sieh des W 
passes bei HOxter bemachtigt hatte und dort Truppen 
den liguistisehen Garnisonen der Stifte zusarnmenzog, tir, 
pieh zuerst anf Baner werfen, urn Magdeburg , das vor 
Dbergabe stand, zu retten. In der Auffassung, daJil es 
Magdeburgs zu einer Sehlaeht kommen wll rde, wollte 
Konig, daJil moglichst viele von den im . 
D eutschland stehenden Truppen si ch aut die mittlere 
hin in Bewegung setzten ' ). E r selbst fGhrte persOnlich 
hess. Regimenter des Oberst Curt Henrich v. Uffeln, 
Oberstleutn. Geyso und Riese und schwedische 
tiber Frankfurt-Hanau vor. Am 14. 1. bei Gelnhausen 
fubr er jedoch, da/3 der unberechenbare Pappenheim 

I) Rei Hommei, Bd. VIIT, S. 186- 194, unkla,r u. mehrfach i 
~) "Schweden Hili1- S2", Landgraf an den KUnig. Friedberg, 

20, 12., Lollar, 25. 12., i<assci, BO, 12. 16~1. W<~rullrg ergab si ch 
(i. 1. 1632 dem Oberstieutn , Merc ier (Kr. ·A. W32, lJ1 ). 

3) Kr..A , 1632, 1. Prinz .l\loritz an seinen Vater. Frankfurt a. 
den 24. 12. 1632. 

4) .,Schweden 1681- 32", Gustav Adolf an den Landgrafen. 
den 8. 1. 1632. Die Antwort des Landgrafen, Kassel. den 12. 1. 
ist HiI' scin Verhiiltn is zum Konige bczcichnend. 
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'Wolffenbiittel- Gardelegen wieder K ehrt in Richtung auf 
I fameln gemacht habe. Er sandte nun wenigstens die stark 
).!eschwachten hess. R egimenter dem Landgrafen zu, der den 
\IVeisun gen des K onigs entsprechend seine Truppen Uber 
Witzenhausen (19.1.) nach dem Eichsfeld gefiihrt hatte. Gustav 
A dolf begab sich nach Frankfurt a. M. zuruck. Wichtige V er 
hall dlun gen und Plane uber die Organisation eines starken 
cvangelischen Staates beschaftigten ihn I). Fur Land g raf 
Wilhelm wurde die U rkunde uber die sag. donation der 
Abteien Fulda und Corvey und der Stifte Pad er born und 
Munster ausgefer tigt '). Auch die Absicht Gustav Adolfs, 
cla lil der Landgraf eine A rt Oberbefehl auf dem nordwest
lichen lCriegstheater haben soilte, kommt wieder zum Aus
druck in einem Memorial vam 28. Januar il), in dem der 
K onig Verhaltungsma13regeln fUr alle mog lichen Falle gab. 
Oa es aber nach den Anschauungen der Zeit und nach Lage 
der·Verhaltnisse untunlich war, die Generale Baner und Tott 
ll nd noch weniger die H erzbge Georg van LUneburg und 
\rV ilhelm von Weimar dem Landgrafen zu unterstellen, ein 
cinheitl iches H andeln ihrer Einsicht, ihrem guten Willen uber
lassen blieb, so ergab sich aus der A bsicht des Konigs fUr 
den Landgrafen nur eine aufreibende Tatigkeit, VerdruID und 
Mililerfolg. Wahrend der K onig si ch anschick te, mit dem 
beg inn enden F r i.ihjahr in k i.ihn er Offensive vom Main und 
Neckar her die Donaulinie zu gewinn en und den Feind im 
Sitze seiner Macht, zuerst in B ayern und weiter in Osterreich 
zu treffen (Ritter rIT. S.530), wandte sich LandgrafWilhelm 
vom . Eichsfeld wieder der Weser zu. Duderstadt und Got
Li ngen fielen Ende F ebruar in seinen Besitz, ob von hess. 
oder weimarischen Truppen erobert, ist zweifelhaft. Die 
Erichsburg und H6xter wurden besetzt, die Grafschaft Lippe 
und das Stift Paderborn flir die hess. Kontribution zuri.ick
g-ewonn en und das Gros der Truppen zwischen H 6xter
Dassel-Uslar bereit g estellt. ner Landgraf bemuhte sich 
f"ortgesetzt, die verschiedenen Heeresteile zu einheitlichem 
I-Iandeln gegen Pappenheim zusammenzufassen. Er fand 

I) Hitter I ll , S. 508 f. , Kretzschmar, S. 168 f. , Droysen Jr, S. 469 f. 
I1 l1d s. untel" XIX. 

~) ,.Schwedcn 1631- 32" . Gustav Adolf an den Lanugr., Frankfurt, 
':...."H. 2. 1032. Landg r., KasseJ, 3. 3. 1632. Das Bistum MUnster nUl" fiir 
.leu Fall , daB Oberhessen bei Darmstadt belasseu wiirdc. 

~) Schwcdcn 1631- 32\ Gustav Adolf an den Landgr. Frankfurt, 
d/ · 11 23. 1. und 29 . 1. 1632. Nach Droysen abgedruckt im .,Arkiv T, 
Nr. 4l1". das ich nicht bcnutzen konntc. 

• 
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aber weder bei B aner noeh bei Tott und Herzog Georg das 
erforde rliche Entgegenk om men. D as Interesse des "Allge
meine n evangelischen W esens" war unverken nbar cler leitende 
Gedanko seines Handelns. Eigennutz und Eitelkeit lagen 
ihm so fern, da B er wiederholt de m Kanzler Oxenstierna 
erklarte, er wolle gern sei ne Truppen einem schwedischen 
General unterstellen, wenn dadurch die fur den Erfolg not
wendige Einheit des H andelns erreicht wurde 1). Sein Eifer. 
Entseheidendes fur die Festigung der militariscben Stellung 
der Evangelischen im nordwestlichen Deutschland zu tun, 
wurde vOllig lahmgelegt, als der Ktlnig Anfang Februar 
ihm mitteilte, er habe Baner und H erzog Wilhelm a nba lte n 
mussen, w eil der vom K a iser zurlickberufene Walle nstein im 
Winte r ein starkes H eer in B tlhmen aufgestellt habe und der 
Kurflirst von S achsen dadurch stark bedroht seL D er L a nd
graf moge sieh mit Tolt, H erzog Georg u nd dem von 
Baner zurtiekgelassenen Lars K agge in Verbindung setzen '). 
Pappenheim, dem der Abzug Baners und H erzog Wilhelms 
auf SChleusingen nicht lange verborg-en blieb, wandte sich 
gegen den tatigsten und gefahrlichsten seiner Gegner. den 
Landgrafen. Er tibersehritt die W eser bei Hameln, tiberfiel 
blitzartig am 5. 3. nordJieh H oxter die Dragoner Kagges 
und rieb sie fast auf. Der Landgraf befand sich zu dieser 
Zeit in dringenden Geschaften in Kassel. General Uslar, 
der das Kommand o ftihrte, lieS sieh dureh das plotzliehe 
Erscheinen Pappenheims derartig in Schrecken setzen, da~ 
er das wichtige Hoxter ohne weiteres aufgab, die Geschutze 
in die \Veser \Verfe n lielil , fi uehtartig tiber Gottingen auf 
Mtinden abzog und die \Vi ehtigen Platze Einbeck und W ar
burg dem Gegner tiberliell'). Der tibereilte Rtickzug hatte 
eine starke AuA osu ng der Truppen zur Folge. Quartiere, 
in dellen sie sich erholen und ihre Verluste ersetzen konnten, 
waren jetzt die Hauptsaehe. E s gelang dem Landgra fen 
zwar, die Truppen im Waldeek sche n, in der Gegend von 
Frankenberg und trotz des k onigl iehen Verbots und des 
Protestes des Landgrafen Georg aueh in Oberhessen unter-

I) .,Rikskanslcren A. Oxcnstierna.s Skriftcr och Brefvcxl ing" . Bd. IL 
S. 83l- 344 (Stockholm tSV5). llriC'fe des Lalldgr. vom 2B. 3 .. 24. 3.. 
6.4., 7. 4. , LO.4. Hi. 4. lli32. Auch die vo ll igc E rschopfung H essens gcht 
iibcrzcugcnd allS ihucn bcrvo r. 

:I) "Schwcden 163t- 32", Landgra f all <l CIl j(onig, Uslar, dcn 29. 1. 
nnd dcsSCIl Antwort, .Mainz, 3. 2. 1632 und ohnc D.thllll , pr. ](llssel, den 5. 2. 

') "Schweden lG3t- 32", Landgraf an den I(on ig, Kassel, den 1. 3. 
lllld S. 3. , uud an Dr. Wolf, Kassel , 16. 3. ulld 22. 3. 1632. S. allch 
Chemnitz T, S. 336 f. 

• 

• 
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l ubringen. Gegen seine Absicht, die Quartiere noch weiter 
nach "Vesten , in die zurn Stilt gehorenden Gebiete irn Sauer
land auszudehnen, erhoben aber die K ornmandeure Einwen· 
dungen. Sie verlangten, der L andgra! solle versichern, d all 
sie dart einen Monat Sold gewi~ haben k onnten und vom 
I·'einde nicht g leicb wieder aufgejagt wurden '). Das konnte 
pr nach den gemachten Erfahrungen natlirlich nicht. Bitter 
bcklagte er si ch bei Dr. W olf, der si ch beirn K o nige b efand '). 
Durch Baner und H erzog Georg werde er ,,!loch urn Ehre 
lI nd re nomm e" gebracht. "Teh bekomme als ordre, bald 
diesem bald jenem zu secundi ren, wer secundirt mich aber .... 
ieh suche auf der W elt ja nichts anderes, als treulich zu 
dicnen und mit ei nem e hrlichen Namen zu sterben". Mit 
I' iller Anspielung auf den Darmstadter Vetter erinnert e r, 
da13 er treuere Dienste gctan habe "als andere, di e mich 
gern wendig gemacht hatten nnd itzo die liebsten seien". 
I\uch dall Eifersucht das Handeln Baners bestimmt habe, 
laBt er durchblicken '). Urn den Konig vollends zu uber
Icugen, daB es mit dieser Art I{riegfUhrn ng und mit sein er 
Klicksichtnahmc auf den Landgrafen Georg und den Erzbischof 
von KOln nkht so weiter gehen konne, sanate er Anfang 
April den Oberst v. R ostien, der frOh er in schwedische n 
I)iensten gestanden hatte, zurn Konige ' ). Dieser sollte ge-

l) I{r.~A. 1632, Ill. Gencral Uslilr ,Ltl den Landgmfen, Volkmil rscll , 
d"1I 25. H., Kirchh,~in , den 9. 4. L (j; ~2. Lalltlgr. Georg tLU La ndgr. Wilhellll , 
j :i OUC Il , den 2. 4. ,1632. Dureh Fortnahlllc dc r VO Il ligui slisehcll 'l' ruPPcll 
111'ge tzten Amoneburg wu rd e dic Einlagcnlllg in Obe rh essell vo rbereit.ot 
\'1' I W2B-32. Landgr. an Oborst F . E . v. Da lwigk, Kassel , 14. 2. lGiJ2). 
111 ' 1' I\onig tadcllc ictzte rc sella rf, MClllmingcn, den 26. 5. 1G~2 ("Schwcden 
U;:H- B2" ). Landg r. an Oxcllsticrna , Kasscl , den 10. 4 . und 22. 4 . Die 
Uri('fo an Oxenstierna lillll en sich , wenn nichts ulldc rcs bemerkt, in der 
nlll' itlintcn gedruc),tcll I\orresponucnz, Hu . 11. 

~ ) " Schwcden 1.6l!l- R2" . La ndgr. Kassel , den 22. 3. IGa2. Krctz
" lullar, S. 68 f. 

~ ) Del' ll a.uptgrull d wird jcdoch ill del' be i " eonjunetionen" hervor
Il dcnd cn Erseheillllllg Zll snehcn SCill , daB jcdcr TruPPcllfiihrcr bestrcbt 
\\111'. die eigencn 'l' luppen allf Kos tc ll de r andercn Zlt schoncn. Soi{hLten 
111111 Ge ld sind in di esen Lc itcn gl c ich bedeutcnd . "Tra.vailliren unci 
,\Iuqwzircn" de l' 'l' rupp cn sind Oeldvcrltl stc flir den Kricgsherrn unci die 
lI !llIllnandeuro, die stots Gcld ill den Truppcn s tecken hatton. 

") "Sehwcdoll Jj ifH- 32" . Eigell hillldigcr Entwurf des Mcrnoriales 
11 11 Bostien , 1{,Lssel , dcn 9.4. 1G32. Die Schonung dor gci stiieheJl Fijrstoll~ 
jl ill l/' r am Rh ei n wur cinc Fordcrung Frankreichs, 7,11 del' Gn sta,v Adolf 
1111 r Prtrage von Biirwalde sieh vorplliehtct hattc . Allf Landgraf Georg 
lI ,d ll ll t'r weitgchende Hii cksieht, weil er die Bcziehungen des Landgrafcn 

111 11 Kai ser und seillc friedcll svermiltelndcn l'endcllzcn zc ilweise gebrauch en 
1,11 111111' . Auch war er dcr Schwiegersohu des Kurfnrstcn von Sachsoll und 
d "1 St:hwage r dcs Hcrzogs Gcorg VOIl JAi neburg. 
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treulich referieren, w as seine Truppen seit dem Abzuge vo,m 
Rhein Tag fUr T ag geleistet h atten und warum es jhm t1lcht 
gelun gen sei, "die W eser wieder ganzlich zu reinigen". Da
dureh, daf3 der K Ollig die kolnisehen Lande in Wcstfalen fur 
ne utral erkla rt und de m V etter Georg sal vam guardiam ge
geben habe, sei die Lage fOr ihn jetzt so schwierig . W enn 
die Truppen 5ich wi eder erholt hatten, wolle er wieder ha n
deln. Es musse durchaus verhind ert werden. daJ3 Pappe n
heim seine Truppen zwischen Weser und Rhein auf eine 
noeh grOf3erc Stark~ brin ge. D er K Onig . der in dieser Zeit 
vom Lech auf Miinchen ve rging, antwortete ') wie immer mit 
verbindliehen fur den Landgrafen sehm eiehelhafte n W e n
dunge n. versicherte ihm von neuem "WiT werden uns VQn 

k ein em UnglUck verm Ogen lassen, die H and von E uer 
Liebden abzuzieben". A ber sein Rat lief doeh seblief3 lieb 
dara uf hinaus, der Landg raf moge sein Fu.Bvalk in die 
Festungen legen und mit der R eiterei zu m R eichskanzle r 
Oxenstier na zieh en, der des K Olligs rhcinische n Staat gegen 
die Spanier zu behau pten hatte 'J. Dort werde si cb Quartier 
und Ullterh alt fUr seine T ruppe n finden. 

A ueb die ernellte B itte urn Oberlassung des Feldrnar
seballs B orn gewahrte der K Onig nieht. D er Landgraf hatte 
s ie v a n neuem gestell t , weil der Ubereilte Ruckzug van 
B Oxter Uslars Anseh e n sta rk geschadig t hatte. Die Kom
mandeure. varnehmlich der Oberst R ostien und der O berst
leutn. Zollikofer, der anscheinend als A rtilleriek ommandeur 
einen g rof3en Spezia listendtinkel ha tte, wollte n k eine Befehle 

I) "Schweden lGH l - ;12" . Gu sta v Adolf, Wolzach (Wollnzach), den 
25. 4. 16;32. (Romlllc l VIII , S. WO, Anmork. 253.) I{ ustien blieb lange 
.tU S, Cl' e rschcint crst wi eder im August vor Nii rnbcrg. Al s Korntnandcur 
des Lci brcgiments 1.. jlf. vcrtrat illn der Ma jor .LlI dwig Geyso , del' jilngs te 
Brllder J ohanns. 

2) Zeitwe ise wurtlen di e Spani e r von dcm mit Frankreich im 
liegenden Hcrzog va n Loth ringen IllltcrsHitzt. Erstcrc ha.tten zu dieser 
Zeit Koblcn~ , E hrenbreitenstcin (llamals Hcrm iLUJl ste in gcn;lIlnt) u. Philipps
burg bei Spcicr al s s tarkc Briickcnkopfc, sowic T rie r, !loch illl Hesi tz. 
l lll Luufc des Sommers vertrieben die Frunzoscn d ie Spanie r 'IUS 

und Hermau nstein unu sctzten sich dort fest im Einverstiindnis mit dem 
Erzbischof von Trier. Die raschen Erfolge des ve rbiindetell Schwedon· 
kiinigs ginge n ihnen ZII weit IInd beunruhigten s ie . (Hitler III, S. 5 19 f. 
Niiheres iiber diese Politik s. unter XIX .) D ie Richel ieusche I)olitik wol 
wohl den hllbsb urgisch·splll\ischen Jmperiali slll lls ve rni chten, 
deutsche Rcich du rch de n Gcgensat.z der cvange lischen und 
Rcichsstiinde schw<lch e rhaltc n. D ie besondcren Schii tzli nge des 
evall gclischen verbiindetcn Frankreichs warclI uaher die 
Fii rstentli mer . 



BeitrRge zur Pol itik und Kriegflihrung 1·lessens usw. 75 

mehr von ihm annehm en. Ersterer hatte ihm ins Gesicht 
gesagt ,,\Venn er (Uslar) vom Feinde sahe und horte, so 
stU nde und traume ,er und ware k eine resolution van ihm" 
zu b ekommen. Er sei a n der Flucht und disordre von 
I-Ioxter sehuld '). 

Die Tatigkeit Geysos, seit er mit den Truppen bei Geln
hausen vom Konige e ntl assen worden, war in dieser Zeit als 
Berater und Gehilfe f:les Landgrafen wieder so, wie sie schon 
g eschilder t wurde. D ie Bemtihungen des Letzteren, im Sin ne 
cles K oni glichen Memorials vom 28. 1. moglichst alle Streit
krafte des Nordwestens oach einheitliche m P la ne gegen 
Pappenheim zu verwenden, mussen ftir Geyso maoche Ver
sChickung zur Folge gehabt haben, wie s ie in ahnlichen 
Lagen ooch oft bezeugt werdeo. Aus · di esem Zeitabschnitt 
wissen wir nur, daJ3 er wiederholt zwischen dem Laodgrafen 
und General U slar hin · und herri tt. j\hnlich \Vie in de n 
modernen Kriegen die Armeeoberkommandos die Verbin
dung mit den h6heren Staben der Truppen durch einen 
Generalstabsoffizier unterhalten, so h atte Geyso die Absichten 
und Wei5ungen des Landgra fen zu iibermitteln, ftir ihre 
richtige Auffassun g zu ~orgen und bei seiner Ruckkehr iiber 
alles zu berichten, was d ie oberste Fiihrung wissen muJ3te. 
General U slar bezieht sieh, bei den Millhelligkeiten, die er 
mit den hoheren Offizieren hatte, wiederholt auf den miind
liehen Bericf!t, den der Oberstleutn. Geyso dem Landgrafen 
demnachst erstatten wiirde 2). 

XIY. \'ol'gehcn del" hessischc lI Tr:llll)(~ 1l auf ·Wcst.falen nlll1 Bl'ftUlI o 

schweig und die Redrohuug Kasscls durch l'nl',lcllheim. 

Als der Beseheid oder vielmehr die Ratsehlage des Ko
nigs vom 25. April in Hessen eingingen, w aren sie, wie 
gewohnlieh, dureh die E reign isse lan g-st uberholt. P app en
heim wa r nach Norden abmarschiert; die Annahme, da13 e r 
zu ein e m seiner raschen Schlage a usholte, urn den General 
Tott, der Stade belagerte, zu treffen, bestatigte sieh. per 
Landgraf saumte nun nicht lang-er, seine notdurftig in del' 
E der- und Ohmgegend untergehraehten Truppen personlieh 
wieder in feindliches Gebiet, nach Westfalen, vorzufiihren. 
E r gewann Warburg und Paderborn zuriick, nahm am 
28. April Brilon im S turm und setzte die dortige Gegend 

und 
I) Kr.-A. 1()32, lB. Usla r an den Landgr. , Volkmarsen, den 26. 3. 

3. 4. Hi32. Antwo rt des Landgr., Kassei, den 7. 4. Lt:i32. 
~) Kr.-A. 1632, Ill. Berichte Uslurs van Ende Miirz u. Anfang April. 
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in Kontribution 1). Aber \Vieder wandte sich das Blatt bald. 
Nach raschen Erfolgen im Erlstift Bremen eilte.Pappenheim 
wieder sildwarts und bedrohte den Herzog Georg und den 
General Baudissin, der an die Stelle des kranklichen Ge
nerals Tott getreten war. Beide gingen auf Braunschweig 
zUTuck und drangten den Landgrafen, sich ihnen zu nahern. 
Er erklarte sich trotz der ilblen Erfahrungen des V orj ahres 
b ereit, "gegen den Feind zu gehen , ob mit gottlicher Holf' 
und Beistand derselbe volle nds gedampft und der Weser
strom von ihm gesaubert werden mbge". DUTch den Ge
neral-Proviantmeister Braun K a rl von Uffeln JieJ3 er Brot, 
Bier und Fleisch in das Mag-azin von Munden schaffen und 
den General Uslar mit 12 Komp. z. pr., 26 K omp. z. F. und 
ei niger Artillerie ilber Gottingen (12. 5.), Osterode (18. 5.), 
Salzgitter (22. 5.) auf Braunschweig vorgehen, wahrend Geyso I 
mit d em weiBen Regt. und Dalwigkschen Reitern iiber 
V\Titzenhausen nach dem Eichsfeld ma rschierte 2). 'Viederum 
ilberlis tete Pappenheim seine schwerfalligen Gegner, er liell 
van ihnen ab und wandte sich ilber H ameln (20. 5.) gegen 
den gefahrlichsten seiner Gegner, den Landgrafen. Gerade 
in den Tagen, da General Uslar bei Braunschweig Kehrt 
machte (25. 5.) und der K onig fortgesetzt verlangte '), der 
Landgraf solle Oxenstierna am Rhein unterstutzen, brach 
Pappenheim in Hessen ei n. Am 28. Mai erschien er 'mit 
einigen ta use nd R eitern vor K assel, lieE 24 Kornp. z. F. 
und 30 Cornet bei Bonafort ilber die Fulda gehen, und hatte 

. anscheinend die Absicht, die von Truppen stark entblollt'e 
Festung K assel zu ilberrumpeln. AIs ihm dies D a nk der 
person lichen Rtihrigkeit des Landgrafen und der Zuverlas
sigkeit cler Festungsbesatzung nicht gelang, auch die Us
larsche n und Geysoschen Truppen sich naherten, verschwand 
~r ebenso rasch wie er gek c mm en war , nach dem Eichsfeld 
zu, lie~ aber vorher n och an 20000 Stuck Vieh aus der 
Diemelgegend forttreiben und starke Kroatenabteilunge n 

I) Kr.-A. 1li32, 1. Landgr. <In Statthalter und Riite, Hr ilon, den 
29. 4. W32 u. "Schweden 1681.- 32", La ndgr. an den l{onig, Kasscl. den 
5. 5., Landgr. an Oxcllsticfna. Kassel , den 5. 5.W32. 

~ ) Kr.-A. lGa2, IV. La ndgr. an UHeln , Kassel, 5. 5 ., an Geyso, den 
12.5. , Bcrichtc Usl ars und Uffclns VOIll Mai IG32. Sic zcigen insucsonderc 
die groBen Schwierigkcitcn, die die Vcrpflegllng bci dcrartigen Vormilrschei1 
bcrcitetc. Landgr. nn Oxcnsticrna, Kassei, den H . 5. uul.! 13. 5. U:i32. 

3) "Schwcdcn lG3l- 32", Gustav Adolf an clell Landgr. , Memmingen, 
den 2G. 5., ]\'lcB burg, den 28. 5., DonallwOrth , 2. ii. llii32. Landgr. an 
Oxenstierna" I{a ssel, 18. G. IG~2. Del' Konig glallbte Zll diesel' Zeit, 
])allpcllheim wiirde sich gegcn den Mi ttelrhcin wcnden. 

• 
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sich in Eschwege und in den Werrastadten festsetzen 1). 
Die in den letzten Tagen des Mai wieder an langenden 
T ruppen Uslars scheinen stark erschopft gewesen zu sein; 
sie wurden naeh Kassel , H omberg und Spangenberg ge
Icgt 2) . Der Versuch, die Kroaten lU vertreiben, wurde ver~ 
sehoben. 

" XY. De .. Uherfall \' 011 Yolkmarsen :un 17. Juni 1632. 

Als so die unmittelbare Gefahr beseitigt war und P ap
penheim sieh mit der B10ekierung von Gattingen begnugte, 
begab sich der Landgraf dem Wunsche des Kanigs gemaB 
am o. od er 6. J uni perst'lOIich nach Main z zum Reichskanzler. 
Fur die Zeit seiner Abwcscn heit tibertrug er dem General 
Uslar das Kommando mit fO lgender In , trukti on: Er soll e 
"dem damals an den hessischen Grenzen befindlieher. F eind 
mit assaltiren und Einfallen und soviel ohne sonderlichen 
Schaden od er dissipirung der Truppen geschehen konnte, 
alIen moglichen Abbruch tun, daruber auch rnit unseren 
heimgelassenen Kriegsraten und cornm issarien (Qtto von 
der Malsburg, Oberstleutn. v. Calenberg, Oberstleutn. Joh. 
Geyso) f1 eiBig zu Rat gehen, und mit denselben com mun i
iren, s i ch ·aber nicht von denselben commandieren lassen" 8). 

Nachdem der Land g raf abgereist war und der Oberstleutn . 
Geyso die Verhaltnisse in den von den Kroaten besetzten 
\Verrastadten aus}{ekundschaftet hatte, setzten si ch von 
Kassel aus drei Abteilungen in Bewegung, unter Oberst 
1( . H. v. Uffeln auf Witzenhausen, unter Geyso auf Esch
wege und unter Oberstleutn. Vernungk auf Allendorf. Die 
pr?rten von Kassel waren vorher geschlossen worden, urn 
V€"rra terei zu verhindern. Die Dberraschun g gelang. Am 
11. Juni morgens kam die Naehricht nach K assel, dall in 
Witzenhausen alles gut abgelaufen sei, It /2 hundert Kroaten 
\V ~iren niedergernacht, ebensoviel gefan gen und g ro.f3e Beute 

I) "Schweden 1t)31- ~32". Lltl1dgr. an Oxensticrna , Kasscl , 30. 5.1632, 
un den KO l1 ig , I{asscl , 30. 5. 11 . 2. G. 1(>tl:J. Droysel1 , Zeitschr. f. P reuB. 
t ;,·sch., Ud. 9, S. 252, sagt (i rrcgefiihrt durch HOlllmcl VIII , S. 195) : I, .. le r Landgr. Wilhclms pcrsolllichcr Fiihrung wlIrdc Pappenhcim bci 
Wi1 zcnhll.usen s o en t s ch e i cl c 11 d g e s c Id ag e n , d1tB er aufs Eichsfe ld 
w l"iickgchen fIlu 13tc". Wie cs sich mit dem tun 10. Juni ausgefiihrtcn 
I1 l1l'rfall vo n Witzenhauscn verhiclt, s. untcn. 

~) Kr.-A. lG32, IV. Landgr. an den Komm.tndanten vo n Ziegenhain, 
h ll~sc l , den 4. (j . 1632. 

:I) Kr.-A . 1G32, lB . Fasc ikel mit der Aufscbrift "Die Volkmarscr 
, uradc". 

• 

• 
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sei gemacht. Abends kamen die Truppen mit liber 300 Ge
fa ngenen, 2 Fahnen, 1 Kornet und einer Kutsche voll ge
fangener Offiziere nach Kassel zuriick. Auch aus Esch
wege und AIlendorf h atten sie die Kroaten vertrieben und 
oach ihrem Bericht soli ten in Witze nhausen die Stra13en so 
voller Toten gelegen haben, dall man mit Pferden kaum 
darliber hinkommen konnte '), Dieser Erfolg geniigte aber 
d em Herrn Ambassadeur oach nicht. In einer Versamm
lung der Kriegsrate, die bald nach dem 2, stattgefunden 
haben muB, dran g er darauf, dall wegen der bloquirung 
v e n Gottingen Uslar noch etwas unternahme. Der BeschluJ3, 
sich uberraschend in Besitz ven Volkrn arsen zu setzen, wurde 
getallt und recht iiberhastet ins Werk gesetzt 'J. Am 'D on
nerstag den 14. Juni brach Uslar mit den eiligst zusammeo
gezogenen 6 Reiter-Regimentern und 6 Komp, Fullvolk 
aus der Gegend von Wolfhagen (22 km westlich Kassel, 
10 km siidlich V olkmarsen) aui. Die Stiicke und Morser, 
auf die es bei dieser Art Unternehmung gegen einen festen 
Platz am meisten ankam, waren nicht zur Stelle, fur Proviant 
war nicht gesorgt, Urn Mittag traf Uslar mit seinen Truppen 
vcr Volkmarsen ein und lieliS 4 Reiter-Regimenter an der 
StraBe nach Arolsen, die beiden andern etwas weiter nord
li ch , wahrscheinlich bei der auf heutigen K arten init "Juden
Warte" bezeichnete n H ohe "in Batalie" aufmarschieren. O b
woh! er w ullte, daJD erhebliche feindliche Krafte unter Graf 
Gronsfeld sich diesseits der Weser, nordwestlich Mtinden, 
b efanden, ordnete er k eine Sicherungen und Aufklarungen 
an, lie£ seine ge,samte Streitmacht bei anha\tendem Regen 
v on Donnerstag Nachmittag bis zum Sonnabend Abend in 
batalie stehen und sorgte nun insoweit fUr die Ernahrung 
von Mann und Pferd, als er diese durch Offiziere, die in 
3 ' /2 Stunden nach Kasse! ritten, von Otto von der Malsburg 
verlangte. Ungefugk horte, wie die Regimentskommandeure 

L) R. A. Stockhol m, Dr. Wolf an Oxenstierna, Kassel , d en 11.. 6.1632. 
Landgr. an Oxenstierna, F ra nkfurt a. M., den 10. 6. 1632. 

2) Kr .• A. 1632, JIL " Die Volkmarscr cacade" . Ober keinen Vorgang 
sind so eingehende und zu verhi.ss ige Nachrichten iot St.-A. Marburg vor
h;wden, aIs li bel" di esen: sie sind Hirkriegsgesc hi ch tl iche Spezialstudien 
geeignet und wel"tvoll. Jeh ftihre nur i ll groBell Zligen das wesentliche 
an , das si ch ergiht aus den Bericbten der Kriegsrli.te vom 18. 6., des 
Kapitli.n Burkh ard v. Raulllbac.h vom 21. 6 ., des Hittmeisters J. Unge fugk 
vom 22. 6., des Obris t v. Dlllwigk und M<dsb urgs vom 24. G., sowie aus 
Uslars Hechtfertigung. Die Auiforderung zu dieser zeigt die Halldschrift 
Joh . Geysos. Diesel" selbst uDd sei l1 Hegiment waren bci dem Unter
nehmcn nicht beteiligt. ROlllmels Darstellung s. Bd. VUI, S. 196 f. 
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Gber alles dieses rasonnirten. Sie ordneten an, daI3 eine 
Kompagnie nach der andern fur die Pferde Gras holte, und 
sie schoben auch nach Hingerem Disput Posten weniRstens 
ge~en Volkmarsen vor. Uslar kummerte sich urn nichtsj 
zur Sicherung nach Norden, auf Warburg, der Anmarsch
richtung Gronsfelds, geschah auch am Freitag und Sonn
abend nichts. Dies ware Sache des Oberst Mercier gewesen, 
weil dieser am nOrdlichsten gestanden hatte, gibt .Uslar 
spater in seiner Rechtfertigungsschrift an. Am Freitag traf 
ein Feuermorser ein, und Sonnabend Nachmittag erschienen 
endlich auch die SWcke und der Oberst Zollikofer, der von 
Uslar, wie dieser selbst spater berichtete, gar keine Notiz 
nahm. Einer bestimmten Truppe die ubliche Sicherung der 
Stucke zu ubertragen, unte rblieb; alles dies, \Veil Zollikofer 
seit dem Ruckzug von H oxter wit seinem General schlecht 
stand. Nach zweistundiger Beschief3ung der Stadt liililt ihr 
K.ommandant, Oberstleutnant Oynhausen, sagen, daJ3 eT ac
cordiren woUe. Uslar begibt sich in die Stadt j es kommen 
von ihm nun ordres und contreordres uber diejenigen Ab
tei lungen, die die feindlichen Truppen beim Abzug eskor
tieren sollen. Das Gerucht von der lJbergabe der Stadt hat 
sich inzwischen unter den hung-ernden und fri erenden Hessen 
verbreitet. In immer grbBeren Massen stromen sie in der 
.Nacht zum Sonntag nach der Stadt, ubersteig-en die Mauern 
und nehmen Lebensmittel, wo und \Vie sie sie finden. Wie 
aus der Erde gestampft erscheinen am Sonntag den 17. Juni 
(nicht am 15. wie R ommel sagt) die Gronsfeldschen, hauen 
und feuern von mehreren Seiten her in die aufgelosten, un
geordneten Haufen der Hessen hinein . Was von ihnen 
nicht verwundet, getbtet, gefClngen wird, stiebt nach alIen , 
Seiten auseinander. Die in diesen Zeiten so wertvollen, 
schwer zu ersetzenden Morser und Stucke gehen samtlich 
verloren 1). An hoberen Offizieren wurden gefangen cler 
Oberstleutnant Seekirch, der Major Ludwi g Geyso, der durch 
de ll O berschenkel geschossen worden war, die Rittmeister 
bezw. Hauptleute Ungefugk, v . Calenberg, v. Bodenhausen, 
v. Eberstein und v. Stein. . 

Das wiederholte Eingreifen des Herrn Ambassacleur, 
rler zuerst zu dem U nternehmen drangte, am 15. aber infolge 
ciner dringenden ordre des Konigs die Aufgabe desselben 

') "Oxcnst. Sk. 0, Br." , H , S. 3li7-372. Die ;lIs Anlagen abge
dl'1l cktcn Berichte des Kommauci uuten VDU l(asscl und des Dr. H. Wolf 
1111 Gust:LV Adolf entlHllten !loch Illunche Einzelheitcn libel' die Vorgiinge 
11 111 L7 . 6. Sic belasten Us lar schwer. 
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und den Marsch der Truppe n zum Konige verlangte (S. unten 
XVI), die S chwerfalligkeit des damaligen Verpflegungs
wese ns, die N otwendigkeit, die Truppen in der Nahe des 
Feindes in Gefechtsforrnation zusammenzuhalten, urn einem 
Verlaufen vorzubeugen und die unter den h 6heren Offizieren 
herrschende Mifistimmung gegen Uslar. mogen manches 
verschuldet haben, aber a us allen Angaben, selbst aus den 
eigenen, tritt bei Us]ar ein soIcher Mangel an Umsicht und 
Tatkra ft hervor, daJil das ungiinstige Urteil des Oberst 
R ostie n an Beweiskraft g ewinnt. Der V erdacht, daJil U slar 
in verraterische n Beziehungen zu Pappe nheim gestande n 
habe, fuhrte zu einem fur den ritterlichen Comment dieser 
Zeit charakteristischen Briefwechsel zwische n ihm und dem 
Landg rafen 1). Die uher U slar umlaufenden Geruchte w are n 
zweife llos unberechtigt, d er Landg raf hat ihm spa ter aueh 
nur "U nverstand und U nvorsichtigkeit" zur Last g elegt 2) . 
Uslar verlief. sehon wenige Tage naeh de m Volkmarser 

. U ngluck ctas L and H essen. V on Erfurt erbat er seinen 
Abschied. An das Stift F ulda, aus de nen die beiden blauen 
Regimenter zeitweise die K ontribution bezogen batten, er
hob er noeh An spruehe. Bezeichnend fflr die milOliehen 
Geldverhaltnisse des Landgrafen is t Uslars Bitte, der Land
gra f mOge ihm die 500 tlr. zuriickgeben, die in seine m Auf
trage Oberstle utn. J oh. Geyso von ihm geliehen habe'). Die 
beiden Uslarsehen R egimenter vergingeh, wie wir noeh 
horen werden, im L aufe des nachste n halben Jahres. Von 
1633 ab findet sich keine Spur mehr von ihnen. 

XVI. Ocr :t.ug lles J,andgrafen ZUlU Konigc n:lcll tier OIJerl'f;Liz lIud 
41ie Verhlll1,uisse ill Hesseu wlihrclld seineI' AIJwescllheit, 

Juli - Oktober 1632_ 

Wahrend diese Ereignisse sich a n den Grenzen Hessens 
abspielten, hatte die neugebildete Armee W allensteins die 
Sachsen aus BOhmen vertrieben und den vcr Gustav Adolf 
zuriickweichenden Bayern den notigen Ruckhalt g e wahrt. 
In einer Starke, wie sie in diesem Kriege selten vorkommt, 
drangen die vereinigten Heere des Kurfursten Max und 
Wallensteins Anfang J uni aus der Gegend von Eger iiber 

. 1) Kr.-A. 1632, Ill. Pappenheim an den l~andgr . , Warburg, den 
2L 6. , 3. 7. und Paderborn, den 19. 7. IG32. Landgr. an Pappenh eim, 
Kassel , den 27. G. 1632. 

2) Kr.-A. 1632, 1. Landgr. an Dr. Wolf, Wilrzburg, den 26. 7.1632. 
S) Kr.-A. 1682- 1635. Uslar an den Landgr. , Kleinsten (?), den 

11. 9. uod Erfurt, den 10. 11. 1632. 
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,11,> Grenzgebirge nach der Oberpfalz vor. Gustav Adolf, 
d"r am 7. Mai, an demselben Tage, an dem der verwundete 
I lily starb, triumphierend in Miinchen eingezogen war, sah 
I1 d l vor eine neue schwierige Lage gestellt: Sein "Staat am 
I, hein und Main'" dei- fOr die Behauptung seiner militarischen 
'11{' lIung in Deutschland ebenso wichtig war, wie fur die 
Il.llIptgesichtspunkte seiner Politik (s. unter XIX.), wurde 
'il-Irk bedroht ; und nicht zweifelhaft war es ihm, daJ3 der 
I';' urfti rst von Sachsen, dessen Feldherr Arnim in steter Ver-
1"ncI ung mit W allenstein stand, ihm en tgleiten wiirde, wenn 
01 It , Moglichkeit einer milita rischen Einwirkung auf S achsen 
10 ,n fiel ' ). Anfang Juni legte er sich mit 15-16000 Mann 
d t' l\l Vormarsch des etwa dreifach iiberlegenen Gegners in 
,·i ller starken Stellung bei Nurn berg vor. Aus ThUringen 
li t'! ' er den Herzog Wilhelm, aus Oberschwaben den Herzog 
Ilj 'rnhard, 'vom Rhein den Oxenstierna und aus He ... sen den 
I .,ndgrafen Wilhelm herbei. Wallenstein , der die Kunst des 
\ hwartens so meisterhaft verstand und auch die psycho

Ilfg ischen Momente richtig und kuhl abwog, griff trotz seiner 
t i)crlegenheit nicht an. Er bezog eine starke Stellung in 
I' j' ichweite der schwedischen, und beide Gegner verschanzten 
'111' 11 in einer Weise, wie es die Kriegsgeschichte erst in 
I II P .. ern Tagen wieder k enn en gelernt hat. Die n eu e, fii r 
d !' n we i t ere n V e r 1 a u f des g r 0 ~ e n K r i e g e s so 
,I ,arakteristische Strategie des Stel\ungskrie
''''s trat hier zum e rst e n Male in die E r sche i-
1111 n g. Wallenstein rechnete damit, daB er iiber die reichen 
1I,!l fsmittel B()hmens und liber besser geflillte Kassen ver
Itl l:cnd, den Wettkampf im Stilliegen, Schanze n und Hun
)!I' rn langer aushalten k tl nn e, als Gustav Adolf, daB dieser 
I lit weder zu ein em RUckzuge mil allen seinen zersetzenden 
I>!llgen oder, was bei dessen Temperament das wahrschein-
11, here war, zu einem ve rlustreichen Angriffe genotigt wiirde. 
',!. kam es, da.fD die beiden Gegner sich 6 W ochen la ng un
IlIig- gegeniiberlagen, und nur kleinere Kampfe bei den Ver
Iwhen, sich gegenseitig die Zufuhr abzuschneiden, a bspielten 

111111 alle die Nachteile, die mit langerem Sti1liegen von Truppen
,u.lssen verbunden sind, in die Erscheinung trat,tn. Fast 
IIKI J ahre soli ten vergehen, bis die Gr()lle der Volksheere, 

dl 'r Mangel an Operationsraum und die gesteigerte \Vir
I HlI g der Feuerwaffen zu einer ahnlichen Strategie, zu einem 
II .. dichen Verfall der Kriegskunst flihrten '). 

') Droyscn .,0. Ad." lI , S. 559 f . 
2) Nur das in den Jahren 191G/18 fOr die Entscheidu ng wichtigste 

Z" ,t.,<.; hr. Bd. 08. 6 
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Der Konig hat anscheinend die Starke seiner 
stark iiberschatzt. S eine ursprungliche Auffassung 
sich in folgenden W orten W olfs \Vieder: .. !iegen 
F einde) so langer ubereinander, so seindt sic durch 
ruiniert, teilen' sic sich aber, so geht Ihnen Ihre l\1aj. 
ihrem Lager auf den H als, denn sie befinden si ch an 8000 
die ich gesehen, und 11 000 z. F . d es besten Volkes stark" 

Der Befehl des K onigs, ihm nach genugsamer 
satzung der Festungen die iibrigen Truppen schleunigst 
zllschicken, wurde dem Land g rafe n in l\Iainz b ekannt un 
veranlaBte seine s.ofortige Ruckreise. U in 
hain, erreichte ihti die U ngliicksnachricht van 
Sic traf ihn hart, "verrtickte sein gehabtes Intent 
aber sic brachte ihn nicht auf3er Fassung. Ein 
er am folge nden Tage, gleich nach seiner Ankunft in 
an den Konig schrieb, spiegelt diese charakteristische 
schaft des Landg rafen \Vieder. Er meint, da/3 der 
a n Toten, V erwundeten nicht allzu g raB sei, viele, besan 
van der R eiterei waren durchgegangen, sic wurden 
\Vie bereits befohlen, im Stift H ersfeld und Fulda 
setzen und vergaddern". W eitere EntschlOsse k 6nn e er 
fassen, wenn si ch die L age besser ubersehen HeRe 2). 
27. od er 28. Juni erschien in Kassel der 
ma rsche R at H a usner 3), den der K onig in seine 
gezogen hatte und in a h nlicher W eise benutzte wie den 
Wolf. Seine Vorstellungen mussen stark en Eindruck 
den Landgrafen gemacht haben, und merk\Viirdig rascb 
es den hessischen Beamten gelungen sein, "das Y olk, 
sich bei Volkrnarsen verlaufen hatte. wieder zusammen 
bringen". Schon in den ersten Tagen d es Juli finden 
den Landgrafen persbn lich auf dem Marsch nach 
mit 1000 Mann z. Pr. und 2000 Mann z. F., die nach 
dischem Vorbild in 2 Brigaden formiert waren ' ). Der 

:Momcnt, die Abhiingigkeit der Leistungcn des lI eeres von 
Yolksgeno<;sen in der IIcimat. wa.r im OO jithrigcn Kricgc 

I) "Schweden Hi3 l -32" . Dr. Wolf, der vom I{iill igc am 4. 7. 
vor N"lirnbcrg vcrabschiedct halte, an Landgr. \\' ilhclm, FlIlda, den 
lli32. Nuch ihm schlltztc man Wallenstein auf 50000 .M., Ald ringcr 
Hd)oo .M., di e Ba-yern a ll f 20 OOJ .1\ 1. , wiihrcml in Wirk lichkeit a ll c 
sammcn 45- 50OOU M. stark warcn. 

~) " Schweden IG3 l- 32". Kassel. rim 18. G. 1632. 
:I) "Schweden 1681- 32". Kredilif fLir lHiusnc r, FeJdJagcr vor 

ber-g, den 23. G., pracs. in Kassel, am 28. G. Jlj32. I 
4) Wie Anmerk. l. "Dcr l{onig ist erfrcut lInd dankbar, daB 

Landgr. lOOO Pf. u. 2 llrigaden .. ~ 1000 Knechte miLbrillgt." E s w;.tren 
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S'ing iiber Vae~a (4. 7), Kaltennordheim (6. 7'), Miinnerstadt 
(10. 7.) auf Wurzburg. Dort sollten sleh dIe H essen der 
g roBeren Sicherheit wegen mit dem vom Rhein anruckende n 
Oxenstierna und H orn vereinigen. Operative Rucksichten 
(s. unten S. 86) veranlafDten ein Stilliegen zwisehen Wiirz
burg und Kitzingen fur etwa 2 W oehen. Am 21. August 
war die Vereinigung mit der schwedischen Armee in der 
Gegend von Fiirth erlolgt '). Zur Verbindung mit Kassel 
war ei ne "Post" derarti g hergestellt, daB je 2 Reiter von 
.Merciers Regiment nach Melsungen, Rotenburg, Hersfeld, 
Fulda, B riiekenau, Hammelburg, Sehwein furt, Wurzburg 
g elegt worden waren. Dort schloJ3 sie si ch an die van 
Mainr. k om mende Post des Reichskanzlers an. Als ei ne 
A rt Etappen-K ommandeur, der die Verbindung zwisehen 
F ront und H eimat zu unterhalten hat, war Joh. van Uffeln, 
-der bisherige Komm andeur des Leibregt. z. F., in Wiirz
burg stationiert. Er sam m elte d ie aus H essen nachkom
menden Mannschaften und Transporte und scheint auch mit 
Neuwerbungen betraut gewesen zu sein 2). 

Mit der Ver tretung des Landesherrn in der H eim at 
waren der Generalkommissar Otto v. d. Malsburg, der Oberst 
K. H. v. Uffeln und der Oberstleutn. J oh. Geyso betraut 'l . 
Sie werden kurz a ls "die Kriegsrate" bezeichn et. Ersterer 
hatte fUr die Durehfuhrung der den U nterhalt der Truppen 
betreffenden Anordnungen in Stadt und Land zu sorgen, 
Jetzteren lagen die r ein militarischen Angelegenheiten ob, 
die Aufreehterhaltung der Disziplin und der Sehutz des 
durch seine geographische Lage so stark gefahrdeten Landes. 
Zu diesem Zweck waren ihnen die Reiterregimenter Merciers 
und Seekirchs, die an den Grenzen gegen Volkmarsen, "'IN a r
bur,g und das Eichsfeld sicherten, unterstellt, wahrend ihre 
eigenen Regimenter, das blau-weiB e und das weiBe, und 

heiden Dalwig kschen Heitcrrcgimenter und d,LS Leibrcgt. z. Pf., das g rilne 
Lei b regt. z. F. un d d ie Hcste der heiden Uslarschen Hcgi mcn ter. D iema r, 
Zei tschl'. 28, 1893, s tiitzt sich bei tlcn Truppcnanga LlClI im wesen tli chcn 
auf schwcdische Quellen. Die Bczeich nungen "FuB-Rcgt. Garde bezw. 
v. Us lar" nnd "Heiter-I{cgt. Ga nle bezw. v. Usla r" nud dHS S. 330 auf
geflihl'tc .,I{egt. L;\lldgl'af odol' Uslar" kOllllllen in den hess. Aktell nicht VOl'. 

I) I.(I'._A . 1602, I. Landgr. all die l\r.- H. , Va.cha , dcn 4. 7., Ka lten
nordheim , den 6. 7., Milnnerstlldt, den 8. 7., Ebenh,tUsen , den 10. 7., 
Wii l'zburg, den 21. 7. , I(itzill{?;ell , den U. 8., Niirnberg, den 22. 8. IG32. 

2) " Schweden 163 t - 32" . L,mdgraf an Dr. Wolf, WU rzburg, dell 
I " 7 IU!}:) o. ' . ;.) .... 

3) I<I'.-A. If532, J. Lanugr., l\asscl , den 1. 7. ,,"Instruction fiir die 
()bcrsten Uf[e ln u . .Joh. Gcise" . 

' 6* 
• • 
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• 

Seharrkopfs Dragoner Kassel und Spangenberg, und spater 
auf Bitten 'des Herzogs Friedrieh Ulrieh von Braunsehweig 
aueh Miinden und Gattin gen besetzten, und in Ziegenhain 
und Homberg K ompagnien vom roten R egiment des O berst 
O. R. v. D alwigk standen ' ). Alle Beamte, Untertanen und 
Offiziere sollten dem Gen.-Komm. v. d . Malsburg und den 
O bersten U ffeln und Geise gleieh wie dem Landg rafen 
selbst, als redUehe Leute Gehorsam und FOlge leisten. "Die 
heilsame Justi z sollen di e beiden Obersten nieht sparen", die
w eil auch Gottesstraf allerhandt Bubenstiick und Laster auf 
sieh ziehen, hin gegen segen und wohlfarth dureh g ut R e-
gi ment halten erlanget w ird" .... "wodurch sie ihre selbst 
eig ene autoritat stabilieren .. .. ". Neben den Generalkom-
missarien 2) wird ihnen absolute Gewalt ubertragen, "rnit 
Contribution und Einholun g der Notdurft, was zur Unter
hattun g und besserem cantenta der soldatesca dienet. zu 
verfabren wie reeht und billig ist".. . . FleiBiges Ausk und
schaften des Feindes und den weiteren Ausbau der Festungs
w erke van K assel sollen s ie sich angelegen sein lassen 3). 
D er Landgraf setzte dem langjahrigen K ommandanten Uffeln 
den O berstleutnant Geyso zur Seite, "weil Uffeln mit dem 
Baumeister Benjamin zeither in differentien gestanden, und 
solcher ihrer zusammenhabenden piquen halber manches nicht 
so ausg efiihrt wlirde, \Vie es des Landes Bestes erforderte". 
Geyso soUte den Baumeister so(ort var sich fordern und 
darauf sehen, da13 verschiedene Arbeiten, insbesondere die 
R oB- und H andmiihlen baldigst ferti g gestellt wiirden. Dem 
O berst U ffeln sollte er andeuten, welehe Spezialkommission 
er empfangen ' ). Diese beiden lnstruktionen hat der L and-

I) Kr.-A. 1632, 1. Uffelll <Ill den Landgr., Kassel , den 24. 7. 1632. 
Um di ese Zeit w<I ron sta.rk : Uu.s Regt. Uffel n 8::!5 I'd., Geyso 867 .M., 
Sclmrrkopf UG7 M. Del' Lamlgr. billigtc di e Bcsetzung von MU ndcn und 
Giittingen un ci spmch bei d ics~r Gelegen hcit scine Anerkcnnung aus, 
.,daD sich die Geismarischcn so frisch gchaltcn und den eingcfallenon 
Foind vortriebcll hallen". (Kr. -It, KasscJ, den G. 7., Landgraf, Miinncr
stadt, den 8. 7.) 

1) Als Ge ll eralkommissar crscheint Ileben M:tl sburg a.nch der Oberst
IOlltnant v. C,L1 cnherg. Di e Vo llmacht ist aber ni cht auf ih n a.usgcuchn t. 
Otto v. del' Malsburg ist (mLC h Buttlar) geh. L5U5, gest. 17 . n. W52, Herr 
allf Elmarshall scn, Obcrvorstcher der hess. I{i ttcrschaft , vcrh . mit einer 
Tochter Gunterodcs. 

') Kr.-A . 1G32, I. 1nstruktion fur die Oberstcn Uffeln und Geyso 
vom 1. 7 . 

• ) Kr.-A . 1632, T. Landgr. an Geyso, Vacha, den 4. 7. 1632. Der 
Landgmf schrei bt mehrfach an Gcyso ttltei n, wcnn es sich UIII Sachen 
handelt, die die Quart betreffen oder reiu operativeI' Natur sind . Die-

• 
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g raf anscheinend selbst verfaBt; sie tragen den Sternpel 
seines Geistes. der sich auch in der weiteren umfangreiche n 
Korrespondenz deutlich offenbart. Nic. Sixtinus befand sich 
zwar in dieser Zeit bei ihm, und vaT Niirnberg erscheinen 
zu rn ersten Mal der Oberstleutnant Hans Heinrich v. Gun
terode und der Graf Caspar v. Eberstein, ersterer in der 
S tellung eines Generalquartiermeisters und letzterer als Oberst 
und Kornrnandeur d es Leibregt. z. F. an Stelle J oh. von 
Uffelns I). Sie alle sind aber, ebenso wie Geyso, niernals 
etwas anderes als die R a tgeber und Gehilfen des Land
grafen gewesen. 

In der Korrespondenz handelt es sich im wesentlichen 
urn den Ausbau, die Verproviantierung und Sicherung der 
Festung Kassel, urn die Beschaffung des Unterhalts fUr die 
Soldatesca, urn die Erhaltung der Disziplin und urn die 
MaBnahmen und Operationen Pappenheirns und Gronsfelds 
einerseits, das Verhalten des Herzogs Georg v. Luneburg 
lInd des schwedischen Generals Baudissin anderseits. 

Hessen und insbesondere Kassel erschienen beim Ab· 
zuge des Landgrafen noch im hohen Malle bedroht. P ap
penheim gab zwar in diesen Tagen die Belagerung Got
ti ngens auf und marschierte in nordlicher Richtung ab. 
Aber unberechenbar waren seine rasch wechselnden, ktihnen 
U nternehmungen und feindliche Abteilungen, den en die 
les ten Platze S tadtberge, V olkmarsen, Warburg, Duderstadt 
cinen Ruckhalt gewahrten, blieben in der Nahe. Merk
wti rdig gut waren die Nachrichten, die die Kriegsrate iiber 
den Feind durch Patrouillen (Parteien), Kundschafter, Agenten 
1I1ld Gefangene erhielten. Bis zurn 13. Juli w.uBten sie, dall 
I'appenheirn bei P olle .liber die Weser gegang;en, Gronsfeld 

i\ ntwo rten Geysos zeigen noch deutl icher, daB di e milit. Opera.tionen se in 
h!'sonde res Arbeitsgebiet wa.ren . Uuter dem 15. 7. beda.nkt si ch Geyso 
lil t" das besonderc Vertrallen , das ih m del" Landgraf - in einem ni cht 
IIlI'hr vorhandenen Brief - ausgesprochcn Imbe. 

1) H. 11. v . Gii ntcrode (Giinde rodc), gob: 7. 4 . · 15~6. als Sohn eines 
Hi tlcrglltsbes. jm MeiBenschen. in Schlll pforta u . .Iona gcbildet, stand in 
ll il'derHi.ndischem uud kursiichsischclll /{riegsdi cllst, ging als Gesa nd ter d es 
l'fal1.grafen nuch Sehweden und ZUlU Lcip ziger KO llvellt. Soil - na.eh 
t :' Siegel - schon t63l in hcss. Dicnsten vorkom lll cn. 1633 Hofmarschall, 
I ~!J . 13. 1650 (nitch Strieder). Gmf Cl.l spar v. Eberstein , lie rr iluf N,w
/1 111'11 unci Massow in Pommern, goh. 1604, trat illl August 1632 a.IlS 

11'llwcdi sch em in hess. Dienst. Er Wilr del' AiJklimmling eiuer alten 
Iwllwiib ischen Dyna.steufam il ie , deren c incr Zweig im 13. Jahrh. na ch 
1''' l1l l1l c rn gekommen war u nd mit ihm und seinen Brudern a usstariJ . 
I 11 dl IiliiJncrs genealog. Tabellen .} 

• 
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mit etli ehern V olk irn Sti ft und an der W eser geblieb en 
sei. Wichti ge Mitteilungen machte der R ittme ister v a n 
Bode nhausen van K_urt D alwigks R egi ment. der nach seiner 
de m Oberst L amboy erlegte n ra nzion von 300 tlr. in K assel 
am 12. 7. angelang t wa r: Pappenheim hah e 3000 Ma nn Z. 

pr. , 10000 Mann z. F ., sehr gut Volk, sie seien a n Li ppstadt 
vorbei auf Dortm un d ~ezogen . Alle kaiserlich en Offi:d ere 
sagte n, sie zogen, sobald die E rnte reif, naeh K assel. Oberst 
BOnn ing hausen habe ihrn eine W ette uber 100 Dukaten a n
geboten, dai3 sie in 2 M onate n in K assel seien ; Pappenheim 
h atte einen bei s ich, der bei V e rlust seines L ebens ver
sprochen, die Fulda abzug ra ben. Au ch h atte n s ie viel schbne 
Feuermorser einer neuen in vention, d ie wa re n so \veit, daJD 
ein I(erl wa h! in ein en kriechen mocht, sie getrauten sich. 
den O rt rni t F euerwerfen und brandt zu forci ren ') Au,; 
Kundseh after Naehriehte n erfuhren d ie Krieg sra te in den 
naebsten T agen, daB Pappenbei rn S oest, U nna, Lippstadt, 
Dort mund besetzt babe, daB er beabsiehtige, auf K Oln zu 
marschieren, urn s i ch mit Don Cordua zu ve reinigen und 
Mastricht zu entset zen 2). D iese Nachricht, die den Land
g ra fe n urn den 23., de n K onig u m den 25. 7. e rreieht haben 
muB, war von hOehster W iehtig k ei t. W ohl niemals irn V er
laufe des Krieges ist ein e Lage so kri t isch gewesen , als zu 
d ieser Zeit. Die Entseheidu ng des g a nze n gewalti gen K rie
ges k onnte jetzt bei Ntirn berg fa llen . Es war daher recht 
u nwahrsch einlich, daf3 si ch P appenheim so weit entfer nte. 
G ustav A dolf rechnete, als er die e rsten N achrichten vom 
Abmarseh P appenheim auf K oln erfuhr, d urebaus r iehti g 
mit dessen baldi gem E rscheinen am lVlittelrhein in sein em 
Rucke n. N ur die Besorg nis urn seinen Staat a m Rhein 
und Main vermag das langere Sti11iegen Oxenstiernas, des 
L a ndg rafen, und des H erzogs u rn W urzburg hinreiehend zu 
erkla ren. A ber das U nwahrscheinliche t rat ein , die R ich
t igk eit der Meld ung aus Kassel vorn 18. 7. b estatigte 
ein Beweis, wie groB der auf die sUda mer ika nischen G old
berg werke sieh s ttitzende spanisehe E influB in 

L) Kr.~A . 1632, r. Geyso a n den Lundgr., den Lt. 7 ., Kr .-R. an den. 
Landgr., J3 . 7., Dr. Wolf, den 14. 7. (Die SchreiuclI Wo Ifs befinden 
wo nichts anderes bcmerkt is t, i n den Aktcn "Schwcden".) Der Brief 
Dr. Wolf vo m 14. 7. laBt groBe Bcsorgni s um Kassol crkennen. Dor L a 

l.lntwortct hierauf, Wiirzburg, den 26. 7 .: "E s ist wah l eine 
von Pappcnhcim, daB er in kurr. cm in Casscl scien will . . . . wi r 
do ch noch manchen onlcll tli chen Ke.-l da, daB wir nieht.... ' 

' ) Kr.-A. 163'2, I. Kr.-R. a n den Landgr., Kossel, den 18. 7. 
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,var und we1che Bedeutung der Besitz van Mastricht fUr 
die Spanier hatte I). 

Die Entfernung Pappenheims machte die Lage Kassels 
van Mitte Ju!i bis Mitte September zwar weniger bedroh-
11 eh, aber Gronsfeld verstarkte sich im ungestorten Besitz 
des Stiftes Pad er born und cler benachbarten Gebiete rasch. 
Van feind!ichen Einfallen ist noch mehrfach die Rede. Der 
I.andgraf forderte die Rate auf, si ch mit Herzog Georg und 
I ~audissin ins Einvernehmec. zu setzen, wie sie die feind
lichen Werbungen im Stift Paderborn und die Pltinderungen, 
die hauptsachlich ven Volkmarsen und Warburg ausgingen, 
vcrhindern .... "und unsern armen Lenten wieder zu dem 
dlri gen verhelfen, das geraubte Vieh und anderes daselbst 
I,U langen m6gen" 2). Fur Herzog Gedrg und Baudissin 
lV ~lre es jetzt nicht schwer gewesen, die fUr die Kriegfiih
l'llng Hessens unentbehrlichen zu Paderborn, Munster und 
l\:oln gehorigen benachbarten geistlichen Gebiete zu okku
pieren, aber wie immer, so ' dachte der Herzog nur an die 
\lIlInittelbare Festigung seiner Hausmacht, und Baudissin 
hiclt sieh, vielleicht zu wortlieh, an die Instruktion seines 
Konigs, sich fUr die Hauptentscheidung zu konserviren und 
Ilichts zu hazardieren 3). Er belagerte zu~rst Einbeck, dann 
I)uderstadt, undo Herzog Georg wandte sich gegen Wolfen 
llCt ttel. Diese starke Festung, ebenso wie Hameln und Hil
dcsheim und Minden in s~ine Gewalt zu bekommen, war 
dcr Hauptgesichtspunkt bei all seinem Handeln 4). Nach 
dcm Fall von Duderstadt kehrte Baudissin Anfang August 
.In die Weser zuruek, uberschritt sie bei HerstelIe und 
Il laehte den Versueh, das Stift Paderborn zuruckzugewinnen. 
/ ,11 seiner U nterstiitzung sandten die Kriegsrate das Mer
, icrsche und Seekirchsche Reiterregimerit ihm zu, nieht" aber 
d.t,s Geysosche Regiment, urn das er auch bat. Wie ge
wbhnlich liefen bald Beschwerden ein, daJD Baudissin die 
Iwssischen Regimenter fortgesetzt travailliere, wahrend er 
dic schwedischen Regimenter schone 5). Der ganze Vorsto13 
Ila udissins, den die Kriegsrate nach Kraften auch durch 

') !litter Ill, S. 541. 
2) I<r.-A. 1632, I. Landgr., Wiirzbllrg, den 26. 7. Wolfhagen und 

lilll f,!;cgend hatte in dieser Zeit viel von einem FreibeLlter Martin Jager 
, 11 leiden. (Malsbllrg, den 10. 8.) 

3) Kr.-A. 1632, I. Baudissin an Dr. Wolf, Wcsterhofen , den 12. 7. 16B2. 
<) Kf. -A. 1632, I. Geyso, den 19. 7., Kr.-R., den 26. 7. U. 28. 7. 1632 

1111 dell Landgr. Geyso, Kasscl, den 11. 8.: "Herzog Georg bloquirt Wolfen
!,nl lel und menagirt si ch so, daB er bald 13 000 .M. stark sein kann". 

") Kr. -A. 1632, r. Kr.-R. an den Landgr., den 13. 9. 16B2. 

• 
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Brot- und Pulversendungen unterstUtzten, 
Tatkraft ausgefilhrt worden zu sein. Aus 
viant und wegen Krankheiten ging Baudissin 
tember auf Hbxter zurilck. Die Nachricht, dalil 
der den Fall von Mastricht nicht hatte verhindern konnen, 
Ende August ilber den Rhein zurilckgekebrt war, mag da
bei auch von Einflu13 gewesen sein 1). 

Die Bedeutung der Festung Kassel als Hauptreduit der 
Landesverteidigung HU3t die Korrespondenz besonders gut 
erkennen. U nablassig ist der Landgraf bedacht. ibre Wider
standsfabigkeit zu steigern. Sein Blick umfalilt das 
und Kleine mit gleicher Sorgfalt. An der 
U mwaHung und der Aulilenwerke mulil stetig 
werden, so scharft er den Kriegsraten ein. Bau- und Bren 
holz soll der Oberforstmeister fallen und auf der Fulda 
Kassel fto.fi3en lassen. Nochmals erinnert er an die 
und Handmiihlen, bei jeder Zunft soll ein Paar 
werden 2). Was an Axten. Pickeln, Hacken im 
fehlt, sollen die Kriegsrate bei Volkmar Wachter, 
Organisten in Schmalkalden, bestellen, nachdem , 
genaueste mit ibm gebandelt" haben. Als Bezahlung kon 
ihm der Fruchtreze13 von Schmalkalden iiberwiesen werden 

Gleicb nacb der Ankunft des Landgrafen im Lager 
Niirnberg fragt ibn der Kbnig, wie in Kassel die Wach 
gestellt wilrden. Da es ihm nicht gefallt, daB jedem 
mann ein bestimmter Posten angewiesen sei, ordnet 
Landgraf an, daJ3 die Posten jeden Abend durcb Losen 
teilt werden ' ). Riicksichtslos klingt der Befehl: Alles 
an Frilchten und S chlacbtvieh auf dem Lande ist, soH 
die Festung gebracht werden. Aber wahrscheinlich war 
weniger der Verproviantierung w egen, als aus 
vor feindlichen Streifen gegeben. Bei der Aufbringung 
Unterhalts fUr die Truppen wird den Kriegsraten 
Gerechtigkeit ohne Ansehen der Person ans Herz 
AIs in der Quart Schwierigkeiten, jedenfalls von der 

1) Kr.-A . 1632, 1. Geyso und Uffeln , Ka.sse l, den 11. 8. u. 
und R. A. Stockho lm, Dr. Wolf an den Konig, Fulda, den 21. 7. , 
den 26. 8. u. 27. 8. 1632. 

2) Landgr. a.n die Kr .-R. . 8.7., 10. 7., 26. 7. Nach Brunner, 
der Hes idenzstadt Kasse l", 'liafeJ 5 u. 7 Jagon die Au fienwerke alll 

heutigen Friedrichsplatz, KOlligspiatz , vor dem Hohentor unO. di cht sUicl 
des Holzmarktes. VergL aucb Eisentraut, "Die Elltstehung des 
platzes" in den Mittei l. 19l5/ W. 

S) Landgr. (eigcnh ti.ndig), Feldlager bei I\ itzingen, den 4. 8. 
"' ) Landgr. , NUrnberg, den 22. 8. 1632. 
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grafin J uHane ausgehend, gemaeht wurden, befahl d er Land
graf dem O berstleutn. Geyso perso nlieh, die F rUehte ohn e 
allen R espekt nach K assel bringen und dort gut verwahren 
zu lassen I). Der Rittmeister J. U nfugk, der die W erra
gegend geg en das E iehsfeld hin zu sehUtzen h atte , wurde 
daWr verantwortlich gemacht, da13 die Adeli gen in der Quart 
nach g leichem Verha ltnis wie die B urg er und Bauern k on
tribuierten . D en A mtern an der Schwalm im d E dder , die 
ihre PBicht nicht taten, solltp. das patrio tische V erhalten der 
Amter an d er Diemel und W erra vorgehalten, und w enn 
dies ni chts niitzte, zu miliUirischen E x ekutionen geschritte n 
werden 2) . Andererseits weist der Landgraf zu w eitgehende 
AnsprUehe der Soldatesca bestimmt zurUck. AIs die Haupt
leute der in Kassel liegenden R egimenter sich dar uber be
klagen, da13 ihnen wochentlich 4 tlr. weniger als den aus
g erUekten K ompagniefilhrern, die 12 tlr. erhielten, gezahlt 
werden, laBt er ihnen durch die O berste n sagen, s ie soli ten 
sich d er armen Leute beschwerlichen Zustand besser zu 
H erzen nehmen und ihn bei jetzigem Zusta nd ohn(lloles tirt 
lassen 3). Zur Verteidig un g der F estun g e n A usschu13 a uf
zustellen, w urde w iederum der Versuch g emacht. Malsburg 
soUte in d en Amter n das Notige anordnen. A ber wiederum 
erga b s ich, daB selbst zu dieser naherliegende n V erwendung 
eine nationale Truppe sich nicht aus der Erde s tampfen 
lie.0. Zuers t warte te Malsburg der E rnte wegen noch einige 
Zeit, dann fehlte es an O ffi zieren, W affe n und Ausrustung. 
FUr die K apita nsstellen wu13te auch Malsburg ni ehts bes
seres, a ls die R entm eister u nd SchultheifDe n zu dieser ihn e n 
fremd en Tatigkeit vorzusehlagen 4). SchlieBlieh unterblieb 
die ganze Sache. lm iibrigen verfuhre n die Kriegsrate g a nz 
im S in ne des Landg ra fen. Vielfach waren sie seine n An
ordnungen schon zuvorgek omm en. V on jedem R egiment 
wurde taglich ein e K ompagnie zu Schanzarbeite n gestellt. 
Neue S tiick e liefDen die Kriegsrate aus Frank fu rt, B lei aus 
Osterode' a. H., P ulver und Lunten a us Braunschweig, Fran k
furt und StraBburg ko mmen '). D ie Abgabe der Lebens-

I) Kr -A. 1632, 1. L.wdgr. an Geyso, WUrzburg, den 26. 7. 
2) Kr.-A . lG32, l. Llllldgr. an die Kr.-R., Wli rz bu rg, den 1. 8. 
3) Kr. -A. 1632, L Lnndgr. an die Kr.- R., Vacha, den 4. 7. 
'4) Kr.-A. l632, I. hlal sburg an den La lldgr. , i{asscl, den 20. 7. u. 

28. 7. 1.632. Vo m Schulth cillen von .J cs bcrg !}agt M., er konne wo hl 
Kapitiin sa in , sei aber von H&ns von Gi ls,t so ha.r t gescholten, da O kcill 
all de rc r K<tpi tiin gem mit ihm umgehen wil nle . 

. !o) Kr.-A. lCS2, 1. Geyso an den I~andgr. , Kasscl, den 19. 7., 24.7., 28. 7 . 

• 
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mittel auf dcm Lande machte die g rOfiten Schwierigkeiten, 
bei Visitationen wurden nur geringe Bestande vorgefunden. 
auch das Hamstern verstand man damals schon 1). Geyso 
berichtet: der S oldat soli taglich 2 Pfd. Brot haben und einen 
urn den and ern Tag einen Trunk Bier. Das Brot trifft aber 
bisweilen nicht ein. Es ist auch beschlossen, daJ3 die Sol
daten w6ch entlich cin Kopfstuck erhalten. Die Amter werden 
ab er Schwierigkeiten machen; die Burger sehen die Knechte 
lieber Mangel leiden. Mancher mutwill ige Gesell macht es 
auch danach. Wir haben jetzt welche sitzen, die Brot und 
We eke ven den Fenstern weggenommen, sollen morgen 
kdegsrechtlich vernommen tmd exemplariter bestraft wer
den '). Noch schlimmer laute t ein Schreiben der Kriegsrate 
vom 28. 7.: Viele Knechte mussen barfu/3ig auf die Wache 
ziehen, desertieren el.US Hunger . Oberstleutn. Seitz Komp. 
hat sich bis a uf 2'7 Mann verl aufen, obwohl ihr der Oberst
leutn. Geise G eld vorgestreckt hat. Die Untertanen bitten. 
da/3 etliche Kompagnien aufs Land gelegt wurden, wollte n 
ihnen Essen und Trinken geben, aber Geld h atten sie nicht. 
Auch Malsbu rg klagt. er k onne seine K ontri bution von 
30 tlr. wl)chentlich k aum halb herausbekom men ; dabei hatte 
er 9 Diener und 1 ~ Pferde zu unterhalten, mlisse so viel 
Eigenes zusetzen, daJ3 es nicht mehr lange so weiter ginge 3). 
Die Mahnung des Landgra fen, gerecht und unparteiisch zu 
verfahren, beherzigten die beiden Obersten. Als Malsburg 
Anordnungen traf. in denen sie eine Beglinstig un g der 
Obervorsteher des Stiftes I<a ufungen erblickte n, traten sie 
dem bestimmt entgegen 4). Den K a pitan Cor ne lis, der be
sChuldigt war. an der Schwalm geplundert zu haben, stell ten 
s ie vor ei n Kriegsg-ericht. Es bestand aus Uffeln, Geyso, 
Scharrkopf, den Majoren Reull und Krug und den Kapitans 
Motz und Walrab v. Lowenstein. Cornelis wurde einstim
mi g freigesprochen '). Eine S trafe, die die Kriegsrate tiber 
den Kapitan Bewer verha ngten, fand der Landgraf zu milq.e, 
sie soIlten ihm zu verstehen geben, "wenn er den ordres 
nicht pariren wolle, da/3 da nn ein ufknOpfen darauf erfolgen 

1) Kr.-A. 163'2, 1. Geyso an den Landgr., Kassel, den W. 7., 24. 7.,28. 7. 
2) Kr.-A. 1682, I. Geyso an den Lam lgr., Ka.ssel , den W. 7., 24. 7., 28.7. 
3) Kr.-A . 1U32, I. Alalsburg an den Landgr., Ka.ssel , den 7. 8. 163:l . 
~ ) Kr.-A . W32. L In der Antwort des I,andgr. , Kaltennonl hcim , 

den G. 7. 1682. . 

5) Kr .. A. 1682, I. Gc uera l-Auditeur .Joh. Alltrccht an den Lalldgr., 
Kassel, den 13. 8 . 
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mochte. U nd sollt ihr ihn diesen passus selbst lesen lassen" 1). 
D ie Anordn ungen, d ie die Kriegsra te gegen die h er um
streife nde n R eiter getroffen hatte n, bill igte der Landgraf, 
cloch saUte J,ex e mpel statuirt, und wer auf fr ischer Tat be
lroffen, uffgeknupft werden". Die R eiter u nd K nechte, d ie 
aus der Gefangenscha ft zuri1ckkehrte n und die Versprengten 
van Volkmarsen, d ie na ch nachtraglich gesamme lt wurden , 
soIl ten d ie Kriegsrate in g roBeren Transpor ten ihre n Regi
mentem nachschick en . \\Iiederholt befiehlt der Landgraf, 
der M aj or L ud wi g Geyso solle diese Leute ihm b ringen ' ). 
Dieser ist z\\'a r aus der Gefangenscha ft zuruckg ekehrt, doch 
ist sein Sch enkel noch nicht h eil. a bwa hl l\1eister H a ns 
Gewiss, der die Wun de his auf den K nochen a ufrei.l3en 
muBte, g roBe n ' FleiB anwendet ll). Bei dem erste n T ransport 
unter Hauptma nn Stangen r ugt d er Landgra f, daM die S ol
datcn ihre W eiber mitgenommen ha be n. A uch van de n 
Feld truppe n nach der H eimat find et ein Y erk ehr Slatt. Auf 
die Nachricht, dall der ka iser l. Genera l Mansfeld von Ma g de
burg her sich der hessischen Grenze na.here, m uM J oh. van 
Uffeln mit a l1 em Yolk, das er bei s ich in \ ;VUrzburg h at, 
schleun ig oach H esseo marschieren 4). Z\V~i von sein en 
Kompagnien unter den K apitl:inen Muli und A sche nbrenner 
werden nach Neustadt und Amonebu q{, vier K.ompagnie n 
nach K assel" g elegt 5). Dies sind die A nfa ng e des schwarzen 
R egime nts, a ls dessen K om mandeur Joh. va n U ffeln im 
nachsten Jahr erscheint. 

Am 7. A ugust brachen d ie in der Gegend von K itzin
g en vereinig ten T ruppen unter Dx e nstiern as F uhrung a uf, 
a m 21. war en dlich ihre Vereinigung mi t der in und urn 
Nurnberg li egenden Arm ee des K onigs · voll zoge n '). D ie 
Verpfi egun gsschwieri g k eiten und die mi t dem S tellun gs · 
kriege un zertre nnliche L ocke rung der Zucht uod Moral hatte 
bei d ieser schon einen beden k lichen G rad erreicht. D er 
J{ onig tra f ungesaumt die Anorn nungen zu ein e m allge
meine n Ang riff seiner etwa 40 (XX) Nl an n starken H eere. 
Ober d ie Betei ligung der h essisch en T ruppen a n dem mehr
tagigen heillen Rin gen und S tiirmen, d.s a m 23. und 24. 

I) Kr.-A. 1632, J. Landgruf, WGrzburg, den 26. 7. 
2) Kr.-A . Hi32, I. Landgraf, Wiirzburg, den 21. 7. u. 26. 7. 
3) Kr.-A. 1632, 1. J oh. Gcyso Itn den Landgr., Kasscl , den 19. 7. 
4) Kr.-A. 1632, J. Landgr. an Joh. vo n Uffcln, Feld lager bci F il rth , 

den 2 L 8. 1632. 
f» KT.-A. 1632, 1. Geyso an den Landgr., Kassel. den 13. 9. 1632 . 
• ) Droysen. G. Ad. 11 , S. GI8 f., Ritter Ill, S. 5B7 f. 

• 
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August seinen Hohepunkt erreichte, feblen die urkundlichen 
Nachrichten. In einem Brief des Langrafen vom 22., in 
dem er seine Ankunft vcr Nurnberg mitteilte , hei.13t es: Hier 
liegen wir dem Feinde gegenuber und beschief.en uns. Wir 
sind liber eine Furt vorgegangen, ich habe "mit fUnr Bri
gaden die Avantgarde, nun wirds bald Iosgehen, Gott mit 
uns" 1). Hiernach mUssen dem Landgrafen auf3er den 3 hess. 
Brigaden oach andere Truppen unterstellt worden sein, und 
aus dem verhaltnismallig hohen V erlust an Offizieren kann 
man schlieJilen, daI6 auch die hessischen R egimenter hart 
gekampft haben '). Die Entscheidung war nicht gefallen, 
wer zuerst abzog. war der Besiegte. Noch etwa 2 Wochen 
harrte der K onig aus, dann fiihrte er die Truppen in siid
westlicher Richtung zuriick, wo seine Macht an Kurpfalz, 
Wtirtternberg, Baden, den vielen kleinen Territorialherren 
und besonders in den R eichsstadten starke Stiitzen hatte. 
Urn den 15. Sept. trennten sich die Heere bei Windsheim. 
Der K onig 109 weiter nach Schwaben und der oberen 
D onauo Der Gedanke, durch einen VorstoB donauabwarts 
in die kaiserlichen Erblande die verlorene Initiative wieder 
zu gewinnen, trat beim K o nig von neuem hervor 3). In 
Franken hatte er den Herzog Bernhard zuriickgelassen und 
ihm' auch die Truppen seines erkrankten Brnders Wilhelm 
unterstellt. Er soBte die Gegend urn Schweinfurt erreichen, 
wenn notig dem Kl1rfGrsten van Sachsen Hilfe bringen 
und ¥ar alle rn den Staat am unteren !v[ain s ichern. Der 
Landg raf persOnlieh befalld sieh am 12. Sept. in Wiirzburg . 
Anschei nend hatte ihn die Sorge urn sein Land den Truppell 
vorauseilen lassen. Der Konig teilte des Landgrafen Be
sorgnis wegen eines Einfallens Pappenheims in .Hessen nicht, 
gIaubte vielmehr, daJil dessen .. dessein uif den Rhein- und 
Maynstram gerichtet sei . .. . "; er wollte den General Bau
dissin nach der V\T etterau marschieren lassen, damit er allda 
auf conservation seines Staates fteiL3ig acht habe. Dem 
H erzog Georg habe er schon geschrieben, er moge alles 
V olk im niedersachsischen Kreis zusammcnziehen und den 
Landgrafen auf allen Fall damit assistiren, \Veil ihrn daran 
mehr aIs an dem bloquement von W olfenbiitteI gelegen sei. 
Mit Herzog Bernhard, de.m er die conservirl1ng des Mayn
sromes aufgetragen, sollte der Landgraf fteiJilig korrespon-

I) Kr.-A: 1G32, l. Landgr. an die Kr.-H. , Niirnbcrg, dell 22. S. 
:I) Di emar, S. 330. 
') Rilter'lll , S. 539, 542. Dl'oyscn 11 , S. G28 f. 
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dieren, auf die Aktionen des Feindes gute Acbtung haben 
und sieb des H erzogs Georg auf der einen und Baudissins 
auf der andern Seite in Zeiten gebrauchen, wenn der Feind 
I.U stark auf H essen eindrange I) . Die Besorgnisse, die der 
Landgraf geaulilert batte, waren durchaus berechtigte. Immer 
dringlieher lauteten die Naebriehten, die er aus K assel er
hielt. Pappenheim hatte sicb am 6. Sept. in der Gegend 
von Dortmund mit dem General Merode vereinigt, gemein
sam mit Gronsfeld den General Baudissin genotigt, von 
Hoxter auf M linden zurilckzugehen, und dieser dachte schon 
daran, den Sehutz K assels aufzusuehen. Die Kriegsrate 
wollten den Sehweden aulilerhalb der Festung am Siecben
hofe ein Lager anweisen. VolI Sorge u rn das Land, dem 
<l urch diese direkte Annaherun g des Bundesgenossen Opfer, 
Note und Gefahren drohten, schlieBt ihr letzter Berieht mit 
den W orten: "woUten herzlich wlinschen, E. F. Gn. mochten 
sclbst in ·Person bei Ihrem Land und Leuten sein" '). Noch 
<l ringlieher und besorgter lauteten die Berichte des Dr. W olf. 
])ie Aufregung in K assel wegen Baudissins und Pappen
heims Annaherung mulil in der zweiten Halfte des Sept. 
groB, der Wunsch, daB der Landgraf baldigst zuriickkehre, 
oI lIgemein gewesen sein ' l. Zwischen dem 18. und 20. Sep
tember ha t der Landg raf infolge dieser Nachriehten die 
Ruckreise von Wtirzburg angetreten . Am 23. war er beim 
(~rafen Solms in Laubach und am 30. wieder it]. Kassel. 
Seine Truppen brachte e r nicht mit ' ). Wir finden sie erst 
Icnde des Monats in der Gegend von Sehweinfurt bei der • 
Armee des Herzogs Bernhard wieder. W ann, wo und in 
welcher Form sie ihm unterstellt wurden, ist nicht bekannt. 
Unwahrscbeinlich bei dem Range und Ansehen des Land-
grafen ist es, da0 dies ' fruher geschah, als seine Abreise 

I) " Schweclcn lG3 1- B2" . GUstllV Aclolf an den Landgr. , Willdslieim, 
.II 'n L5. H. lGli2, Antwort auf cinen Brief des Lalldgr. ail S Wiirzburg, den 
I ~. !J ., de r lIicht aufgefunden wurde. 

2) Kr.-A . 1632, I. Iir .. R. an den T...andgr., Kassel , den 13. 9 . und 
'I. V. 1632. . 

3) "Schwcden 163 1- 32" . Dr. Wolf an den L;tndgr. , i{ • .l ssel, den 
'I ;. 8., 20. 9. lLi32 (pr. Laubach, den 23. D.). In dcm SchrciiJen vom 
'I;. 8. ist Lelllcrke nswert und durclliLlI s richtig dcr Satz: "SolltC II Ew. F. 

~ 'II. r. urii ckkolllmcn lInd mit Balldissin gegcn Pa ppcnh cim unci Gronsfcld 
,1111 corpus zu machcn, ordre bckom mcn, so winl Ew. F. Gn. sehr noth
\\l'ml ig scin , cinen ass istentcn, welcher die gcnernlitlit ii ber die infanteric 
\\11 11 1 vcrstehet ulld Ew. F. Gn. dero gro13e Miihe und Sorge soviel wie 
Il liil;lich benimbt, mi t.zuuri[Jgcll" . 

~ ) Rittcr. Dd. Ill , S. 539 ist hiernach zu Lcrichtigen. 
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feststand. Die S chwierigkeiten, die es spiiter machte, die 
Truppen zurilckzuerhalten , lasse n auf eine An ordnung des 
Konigs schlieMen. Nach seiner Riickkehr empfand der 
Landgraf als dringendste Ma Bnahme, die baldige 
Riickkehr seiner Truppen herbeizufiihren. Mit dieser Auf
gabe be traute er am 1. Oktober den Oberstleutn . J oh. " 
Alle Beamten im Stift Fulda wurden ange wiesen, den in 
h ochangeleg enen Sachen nach dem Lande Franken 
fertigten Oberstleutnant und lie ben Getreue n J oh. Geysen 
auf alle Weise zu fordem I). Am 5. Oktober traf 
Schweinfurt bei seinem ehemaligen Regimentschef ein, 
hervorrag ende Ftihrereigenscha ften bei seinen 0 LW)! 

in Oberschwaben aufs neue hervorgetreten waren und 
Konige klug ausg en utzt wllrden. D er Herzog erklarte 
Oberstleutn. Geyso, er sei gern bereit, die hessischen 
abmarschieren zu lassen, doch ktlOnte dieses nicht ohoe 
stimmung des K onigs geschehen, die Lage habe si ch in 
letzten Tagen vollig verandert: Wallenstein und die 
Armee, die si ch urn Koburg aufgehalten, hatten s ich 
der erst ere bedrohe Kursachse n. Herzog Bernhard 
schon am folgenden Tage aufbrechen und s ich Sachse n 
hem. Geyso v ermutete, dall a uch des K onigs A 
und sein Marsch s i ch andern und die A usflihrung 
Auftra g es auf S chwierigkeiten stoMen werde '). 

,X,'lI. YOl'bcl'cifllllgCII auf die }~ lItschcidtlllgsschlacht • 

Ziemlich gleichzeiti g mit dem S chreiben Geysos 
10. Oktober ging in Kassel ein Bri ef des K onigs 
zeig te, daM Gey so di e Lage richtig beu rteilt hatte ' 
am 5. Oktober war dem K oni g e durch Klln 
rich ten bekannt, daJ3 Kursachsen von Wallenstein 
bedroht sei, und sein EntschluM war gefaMt. Er w ollte 
8. Oktober aus der Gegend von Neu burg a . d. Donau 
brechen, alle Truppen aus N iedersachsen und Franken 
Erfurt dirig ieren, urn Kursachsen J-Ialt und Hilfe zu 
und die Entscheidung zu suchcn, E r bat, der La nd 
moge alle Privatinteresse n b ciseitc setzen, nur des 

I) '1' 1 1623- 33. l nstruk tion fi i l' Ge,Vso, Ka sscl, den 1. Okt. 
2) T I lf12B- was. Gcyso an dell 1,<1 1111 (..:" 1"., SchweinhHt, den O. LO. 

Di esel" Brief, uel" lloch uClll e rhnswC'rte Ein;t. elh eitcn iiber dic 
unu urn Kouurg cn thli.lt, ist wurtl ich ab~('d rn ckt bci D iemar, S. 

3) "Schwcden I G3 l- 32". GU'::i t.av Adol f an dOll Landgr" 
dOll 5. 10. 1632 (p r. Kasscl, den l:J. 10.) . 

• 

• 
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W esen Wohlfahrt im Auge haben und mit ali en Truppen 
zu FuLl und zu Pferd und mit den StUcken bei E rfurt zu 
ihm stoLlen. Die bei m Herzog Bernhard befindlichen h essi
schen Truppen werden nicht erwah nt. Wir wissen jedoch, 
daM sie am 2. Oktober mit auf A rnstadt abrnarschierten, sich 
dort mit der Armee des K oni gs am 23. vereinigten und an 
der Schl acht von LUtzen teilnahmen '). Am 16. Oktober 
h atte der Konig in Nii rnber g- aus einem Schreiben des Land
g ra fen vom 6. erfahren, daLl Pappenheim a m 25. September 
das h~rtbedrangte Wolfenbiittel entsetzt, durch~ accord a m 
28 . Hildesheim genommen hatte und auf MUhlhausen i. Th. 
marschierte. Da Baudissin, dem Schreiben des Konigs vom 
15. September gemall, Ostlich a n Kassel vorbei und langs 
der mittleren L ahn nach dem Westerwa ld und R hf'i n ma r
schierte, so erschien Kassel wieder ern stlich bedroht. Der 
K Onig unterschatzte die Bedeutung der Operationen Pappen 
heims nicht, er versicherte, daM er sorgfa.ltig auf dessen 
Bewegungen achten lieLle un d im Notfalle si ch ge!len diesen 
im Verein mit H erzog Bernhard wenden wiirde. Nach Ab
fassung dieses Schreibe ns scheinen aber Nachrichten iiber 
Pappenheim eingegant{en zu sein, die es wahrscheinlich 
machten, da13 dieser sich dahin wenden wiird e, wo die Haupt
e ntscheidung fallen mui3te, denn der K.onig bittet in einer 
Nachsc hrift, der Landgraf mOge "nit all ein lbre a llhier be
findlichen und fast ganz zergangenen Truppen nit von uns 
abziehen und dieselben wi ederum erganzen, sondern auch 
d iejenigen Regimenter, welche Eure Lbd. a nnoch bei s i ch 
h aben soli ten, eb en maLlig u ns zuschicken". Er hofft, daLl 
der Landgraf "durch ein ige Widri g keiten sich von Ihrer 
guten geh abten intention un d devotion nit wendig mache n 
und dem gemeinen vVerk, mit wel chem Sie ganzlich stehen 
und fallen, sich entziehen werden" ~). Noch dringlicher lautete 

I) Diemar hat volle I<l a rh cit geschaIfen. Er wcist all ch cUli d ie 
all gemcine Unzuverl ilssigkcit Gesc hwlmls, Romlll cls und Sodensterns hin. 
Die ofliz iclle kurhess. Stalllm~ nn d H,wg lis tc, S. 8 , Anllle rk. il , bllt <I ll 

del' Schlacht van Liitzen teilnchmen : das blau.wei Bc Rogt ., das zllr Bc
setzung I{asse ls zurii ckLl ic b, dil S wci l3c, d1.1 S nnr bis Er-rurt kam, nnu das 
rot·b llute, das !loch gal' ni cht cxis ti crte. Ieh beschriink e mich darauf, die 
VorgU,nge in Hessell und nns e illigcn Schrci\)cn, auf die J)ieuml' hill\\'ei st, 
l1 0ch Einzclh eitcn mitzutcijcn. I ' 

~) "Schweuell 1631- 32". Custav Adolf an den T.alldg r. , Nlirnbcrg, 
den IG. 10. 1632 (p r. I{assel, den 25. 1.0.) . Da,s Schre ibc lI des Landgr. 
vom 6. 10. habe ieh ni cht a ufgcfund en. J\Iit den " Widrig keiten" ist 
wahrscheinlich das Zn rii ckiJcha.lten del' hess. Reg imc ll ter, da s den Landgr. 
s t.ark verdrieBen mnfite, gcmei nt. 

• 

• 
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der Hilferuf des Konigs aus Amstadt vom 24. Okto.ber: 
der Herzog von Friedland befande sich mit cler gaozen 
kaiserlichen Macht im Meillenschen, habe Pappenheim dortqin 
gezogen und "dominire nach seinem vVillen und Gefallen 
in dem ganzen Lande mit pericHtirung des Kurfursten zu 
Sachsen ganzen Staadts an dessen conservation dem Haupt
werk hochlich gelegen". Der Landgraf moge mit alIen 
Truppen kommen 1). Die Lage Hessens erschien in der 
zweiten Ha.lfte des Oktobers insofern weniger bedrohlich, 
als diesrnal - tatsachlich Pappenheim, weniger eigenwillig als 
bei seinem Marsch auf Mastricht, den Weisungen Wallen
steins Folge geleistet hatte und bei Miihlhausen abgebogen 
war. Aber GronsfeJd stand noch immer an der Weser, und 
in den festen Platzen im Stift Paderborn befanden sich 
liguistische Garnisonen 2). Es zeugt von hbchster Opfer
willigkeit, dall der Landgraf schon vor Eingang des konigl. 
Schreibens vem 24. bereit war, seinem Wunsche nach Mog
lichkeit zu entsprechen. Der Konig scheint nachtraglich 
geftihlt zu haben, dall er iibermallige Opfer von Hessen 
verlangte. Er bedankte si ch und versicherte, er wurde stets 
erkenntlich dafilr sein, daB der Landgraf die bei ihm befind
lichen Regimenter dUTch Rekruten verstarken und ihm das 
wei13e Regt. z. F. senden wolIe. Auf die Reiterregimenter 
verzichtete er 3). Ehe dies Schreiben einging, das letzte. 
das der I{onig vor seinem Tode an den Landgrafen schrieb, 
hatte dieser sehon Anordnungen getroffen, durch die alle 
nur irgend abkommlichen Truppen auf Eisenach-Erfurt in 
Marsch gesetzt wurden. Es waren dies die Reiterregimenter 
Mercier und Seekirch, die Baudissin nach manchen Weite
rungen he~ausgegeben hatte, das wei3e Regt. und Teile des 
griinen Leibregts., die sich in Gottingen, Miinden und Wolfs-

I) "SchwciIen 1631- 32". Auf «cm Umschlag steht: "Van Erfurt
Gotha.-Eisenach .... bey T.eib- und Lcbcnsstraf fortzllscnden". Darunter 
sind gezeichnet Galgen, Had- und StalliJbescn. J)as hat seine Wirkung 
nicht verfehlt, wie foJgende Priisentate zeigcn: Gotha <In und a.b 25. 8. 
B Vhr nachm., Eisenach 10 Uhf abcnds, Ludcrbaeh bei Netra am 26. 8., 
nachts 2 Uhr, Wahlkappel 8 Uhf morgens, Lichtcnau 11 Uhf morgcns. 

~) Kr.-A. 1632, Ill. Landgra.f an Graf Eberstcin , Melsungen , den 
1. It. 1632 (Diemar, S. 332). Landgr. an Oxcllsticrrm, Kassel , den 14. 10. 
1632. FUr den Landgr. charaktcristisch 1St ill tliescm Briefe die auf
richtige F'reuue iiber die Mitteilung, daB del" Konig beabsichtigc, dem. 
Reichskanzler das Kornmando im Nordwestcn des Heiches aufzutragen. 
Er hoffte, daB durch Oxcnsticrnas "pntescntz 11. prudcntz .... alIes in 
gehorigc bestandigc Verfassung, damn cs bisher gemangelt, gcbracht" wtirde. 

:I) "Schwcdl~n 1631- 32", d. d. Naumburg, den 2. 11. 16~2, Antwort 
auf cin unbekanntes Schreiben des Landgraicn. 

• 
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anger befanden I). Das Regiment M ereiers brach zuerst auf. 
Das Regiment Seekirehs war in k einer guten Verfassung, 
und Seekirch selbst machte Schwierigkeiten, anseheinend 
weil er seine Komp. "Dragoner" auf dem Rendez-vous bei 
E isenaeh dem Oberstleutn. J oh. Geyso unters tellen und "vor 
g edachtem Oberstleutnant daselbst gehorig prasentieren 
lassen sollte". D er Landgraf fragte ihn, oh er die Reste 
seines R egiments gegen einen billigen recompens ihm liber
lassen wollte. Seekireh erkHirte si ch hierzu bereit. wenn er 
sein ausgelegtes Geld zuruck erhielte 2) . Seekirehs R eiter 
zogen teils mit Mercier , tells mit dem Oberstwachtmeister 
Ludwig Geyso, der den Auftrag h atte, alle Rei!er, die nieht 
bei ihren Regimentern sieh befanden, sie seien beritten oder 
nicht, Zllsamm en zu fordern und sich mit ihn en zu dem Re
g iment seines Bruders zu verfiigen 3). Au13er der Seekirch
sehen Dragoner-Komp. zogen noch andere neu formierte 
D ragoner-Abteilungen mit J oh. Geyso · ). Ihm war der ganze 
succurs, mit Ausnahme des Mercierschen Regiments unter
steUt. Sein wei13es Regiment marsehierte aus Kassel am 
1. November a b. Bei E:-:chwege schlossen sich die Kom
pagnien des g run en R egim ents aus Gbttingen und Munden 
unter I<Capitan von Steinrneigk an und bei E isenach die 
:Reiter 11erciers. Auch die von den hess. Regimentern in 
Eranken uod Thuringeo desertierten Kneehte und Reuter 

I} Kr.-A. 1632, T1I. Landgr. a n ~'lercie r, K:LSSC), dell 27. 10., Spangen
I)erg, den 6. 11. 1632. Ordre fur Ceyso, Ka-ssel, den 30. 10. nebst ordre 
ni l' Ka pit. v. St.ei nmeigk "om griinen Hegt. 

2) Kr.-A. 1632, I lL Lundgr. an Seeki rch, 1\l e )sungcn, den 3. H. , 
Sllangenberg, den 4. 11. 1632. 

:I) /{r. -A. 1632, lIL Landgr. al\ Obristw,LChtmeistcr Ludwig Geyso, 
I\l clsungen, den 3. U. lG32. Am Sch luB heiJ3t cs : "dazu a uch die 
I{cutcr dcr Rittmcister Barleben u. 13rede .... womit wir ihm del1l1 viel 
CHick nnd Heil auf die Rei sc und <tllen gli.icklichen succe13 in Gnaden 
wiinschen". 

") Ih.-A. 1632, Ill. Joh . Ceyso an den Landgr. , Kasscl, den al. 10. 
IIlId Landgr. an Geyso, l'lIels ll ngen, den 2. 11. JG32. AJs del' Lundgraf 
Elide September ohne di e Reiterregimenter zuri.i ckkehrte, hattc J . Geyso 
I'S iibernommcn. Dragoncrkomp. zu formieren. Dcn Lcutcn seines und 
Uffelns Hegt., die sich freiwilli g melden wiirdcll , wa.ren Pferde, Waffen 
IIlId gut Quarticr in Aussicht gestcllt. Sic wollten abcr li cber bei ihren 
I"ii,hnlein lInd Kameraden bleiben. Geyso melnte zwar: F. Gn. wiirdell 
ilill vor ci nen Ufschneidcr aestimiren, er wolle aber kcinen Zwang an
wc ndcn, da dann keinc guten Diens te zu erwarten seicH. Der l~a,ndgra.f 
W;U' clcr Ansicht, daB si ch keiner "or traja ncr gcbrauchcn b ssen waHe, 
Rei dell Kn echten "on den officicrern eingeblasen und befahl , einc jede 
VO II den s tarken Kom p. soIJe 3 Mann iLbgeben, aber ll ur Landtkinder, 
damit man ihre r machtig sei , wcnn sie sich nicht nach GebU hr bezeigten. 

Zeitschr. Bd. 53. 7 
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hatte Geyso, nachdem sie exemplarisch bestraft waren, mit
genom men, damit der K onig sehen mtlge, dall der Landgraf 
auf Zucht hielte 'J. D iese bunt zusammengesetzte T ruppe, 
tatsachlich das Letzte, was H essen herzugeben hatte, er
reichte die E rfurter Gegend verhaltn isma13ig ra5ch a m 
9. November, aber doch zu spa t . 3 Tage zuvor war d ie 
Entscheidung gefallen, einer der g rollen W endepunkte in 
der Geschichte Mitteleuropas war eingetreten. Aus dem 
Munde des H erzogs Wilhe lm erfuhr Geyso, dalil zwischen 
W eif3e nfels u nd LUtzen in ein em Haupttrcffe n . ... der F eind 
m it g rof3er disordre aus dem F eld geschlagen sei, Munition 
und S tucke a lles im S tich gelassen, der R est sich bei und 
in L eipzig gesetzet und die k onigl. A rm ee s ich mi t der 
sachsischen, "die cin en T ag zu langsam komm en", verein igt 
habe "J. Mit beiden ginge Herzog Bernha rd auf Leipzig , 
und man hoffte, Ga tt werde weiter fortun geben. Sichtlich 
schwer ist cs fOr Geyso gewesen, dieser guten Zeitung die 
Unglucksbotschaft vom T ode des K oni gs hinzuzufti gen ; er 
w uJ3 tc, \Vie s ie de m La ndg-ra fen "zu m hOchsten und heftig zu 
Ge milt g eh en wil rde". Nach vorsichtiger V orbereitu ng be
ri chtete er , dal3 Ihre konig liche Majes" " im Anfang stracks 
im erstcn T reffen dureh ein en S ch ulD und mit zwei K ugeln tot
lieh ver wundet w orde n, da ruber dieselbige zwei S tunden 
hernaeh verb liehe n. V on sonstig e n partic ularia ist ihm bis 
dahin nur bekannt, d alD a uch G raf Pappcnhei m, der besond ere 
und mit Recht so gefurchtete Gegner H essens, gefallen war. 
Der Herzog Wilhelm, den der K o nig fU r a lle F illle zu seinem 
Genera lleut nant b estimmt hatte, wunsehte, da13 Geyso noch 
eini ge Zeit bei ihm bliebe "). 

I) Kr .. A . .1632, 111. E igcnhilndigcl' Zusntz des ]~ ll ndg rafcn zu der 
Instrukti oll fLir Gcyso vom 30. 1.0. W ;{2. 

2) Es wal'en nicht nul' d io s iichsiscil cn, sondern altc h di e Hillcbu rgi. 
schen Trllppen, die ni cht auT dem Schl achtff' ld erschienen. Beide sta nden 
un ter dem gemeinsa mcll Befehl des lI erzogs Gcorg v. LUllcburg bei 

'" 
orgau . 

3) Kr .. A. 1632, IV. Jo h. Geyso an de ll La nugr., Walzleben, den 
.10. No v. 1632 (cigenhillldig mit WappclI s icge l). Bcrichte des Gl'afen Ebcr· 
s tein 11111.1 Giinderodes nber die Schla cht VOII Liilzen warell nicil t aufz u. 
find ell . Am W. 11. schreibt der IAIIHigl';l f ;111 lclzlcroJl ClUS Fri edewaJd, 
Cl' empfiinde t ie fe Tmll cr ilber dell Tot! " tics ;d lcrt<l pfcrstell u11d be riih m. 
teste n I( riegshelden in der g<l nzen Chri slcllilci l, schicke si ch aber in 
Ged llld in da5, was vo n der vH.te ri icilell !l a nd des l ieI'm herrilh rt" . Was 
gcschchcll so llte, wil nle Oii ntl crode von dcm ZIlIll Hcrzog Bemhard a· .b· , 
gefertigten Obcrstleutn. Geise veruehmell . 
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Xl'UI. Erncute SClHlnng Gi"fSOS zu Herzog Beruhal'd 111141 (lie 
Vorglingc in Hesscll im Dezembcr 1632. 

Der Landgraf, der diesen wichtigen Brief Geysos am 
13.11. zwischen Friedewald und Hersfeld erhielt, war rnit dem 
Wunsche des H erzogs Wilhelrn nicht einverstandell; er 
<l rangte, dall Geyso und die T r uppen zuruck kamen. Ersterer 
sollte personlich nach Eisenach kornmen und sich so ein
rich ten, d aB er ih n in hochangelegenen Sachen auf etwa 
8 Tage verschi ck en konne, sei n Regiment sollte in die ihm 
zur lZontribution a ngewiesenen Quarti ere Roten burg, Esch
wege, vVitzenhausen marschieren 1). i\uch Mercier mit der 
R eiterci wurde zurCtek beordert; nur der Oberstwachtmeister 
Ludwig Geyso fuhrte die E rsatzma nnschaften den hess. Re
g imentern nach

1 
die bei LDtzen gefo chten hatten und jetzt 

mit Herzog Bernhard naeh Osten zogen. Auf diesen, so 
rasch zu Ansehen und Ruhm gekom menen Prinzcn war der , 
O be rbe fehl uhergegange n. In r ichti ger S elbsterke nntnis u nd 
in 'Obereinstimmung mit den Wiinschen der hohen Offi ziere 
und des Reichskanzlers hatte Herzog Wilhelm auf den 
jungere n Bruder das Generalat iibertragen 2). S eine naehste 
Autgabe war es, den Feind zu verfolgen, J(ursachsen, ins
besondere die festen Platze, die er dort inne hatte, zu b e
freien. Da13 er zu di esem Zweck die h ess. Regimenter noch 
weite r entfuhrte, wid ersprach durchaus den Interessen ihres 
L andes, denn kaum hatte Graf Gronsfeld gehOrt, daB Hessen 
seit Anfang November fast ganz van T r uppen e ntblo13t war, 
da liel& er auch sehon wieder die seini g e n uber die Grenze 
bis Geismar und Lieben au vorrucken und forder te die A mter 
nordlich von Kassel auf, innerhalb 24 Stunden A bgesalldte 
Z Ll ihm zu schick en und sieh wegen der contribution und 
ra nzion mit ihm zu vergleichen, widrigenfalls sie das erfahren 
wCtrde n, was andere 5(;hon erfahren hatte n 8). Das zurOck
k ehrende Regiment Mercie rs nebst den S eekirchschen Reitern 
w urde dem Feinde auf K.orbach nnd Stadtberge entgegen
geworfen. Das weiBe Regiment, das in Abwesenheit Geysos 
der :Major Krug fOh rte, und einige Kompagnien vom roten 
R eg im ent Dalwigks folgten. Nach Kassel wurde AusschuB 

1) [(r.-A. 1G32, I V. :Lallogr. an Geyso, Hersfcld , den 13. 11. 1632. 
~) Droyscll , " ll. v. W." 1, S. 70. Ritter HI, 8. 554. 
3) Kr.-A. ll-j32, IV u. T J l li23- t633. Landgr. an Gcyso, Fri cdewald , 

den 17. it. und 20. li ., I(asse\, dCII 23. 11. t632. "Decret" des Grafen 
GronsJeld , Wa.rbllrg, dell 28. H . (7. 12.) 1632. 

7 ' 
• 
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beordert 1), die Besatzung von Kassel (das Regiment Uffeln) 
am 9. Dezember gegen die Diemel vorgesandt. Dem Oberst
leutnantJoh. Geyso, der bald nach dem 17. November seine 
Reise zum Herzog Bernhard angetreten haben muB, wurde 
ven den Vorgangen im nordlichen und nordwestlichen Hessen 
J\1itteilung ge'macht, auch eine Liste aller Regimenter und 
I<:ornpagnien, iiber die Gronsfeld verfiigte, ihm nachgesandt. 
Nicht nUT die schleunige Ro.ckkehr seiner eigenen Truppen, 
sondern auch die notige "sec ours per diversionem" verlangte 
der Landgraf, damit er, Land und Leute wegen seiner bisher 
dem allgemeinen evangelischen Vl esen geleisteten Dienste 
nicht ganz und gar ruiniert wiirden 2). Es ist bedauerlich, 
daM die Berichte Geysos aus Sachsen nicht rnehr vorhanden 
sind. Die Lage, die der Tod Gustav Adolfs hervorgerufen 
hatte, war politisch und militarisch fur alle protestantischen 
Reichsstande auBerordentlich schwierig und verwickelt. Ge-

. rade zu der Zeit, da Geyso in Sachsen sich befand, fanden 
dort zuerst in Altenburg, spater in Dresden, Verhandlungen 
von weittragender Bedeutung zwischen Herzog Bernhard, 
dem R e ichskanzler Oxenstierna und , dem Kurflirsten von 
Sachsen statt 3). Nach der Eroberung von Leipzig und 
Chemnitz (21. 1.) traf Herzog Bernhard von Altenburg aus 
die Anordnungen fur die Belagerung Zwickaus, das die 
westbohmischen Passe beherrschend von groBer Bedeutung 
war. Hier in Altenburg muB Geyso den Herzog Bemhard 
angetroffen und, anscheinend nicht ohne Schwierigkeiten, 
seinen Auftrag erfullt haben. Nach Rommel (S. 219) soil 
der Landgraf dem Herzog durch Geyso einen Aufschub vom 
1.-10. Dezember zugestanden haben. Nach Diemar, der 
sich auf schwedische Quellen stiitzt, mu£) der Riickmarsch 
der Regirnenter unter Fuhrung des Grafen Eberstein und 
des Obersten F. E. v. Dalwigk aus der Gegend von Zwickau 

I) Kr.-A. 1632, IV u. 'f I 1623- 1633. Landgr. an Major Kmg, Oberst 
O. R. v. n<tlwigk , OberstJeutn. Scharrkopf, Kassel , den 30. 11. 1li;32. Ordre 
an die 'l'ruppen in Kassel, den 9. 12. 1G32. 

2) Kr.-A. 1632, lV u. 'l'I 1623- 1633. I.andgr. an Geyso, Friede
waJd, den 20. 11., l\ussei , den 23. 11. 1632. Heeresteilen, die in feind
liches Gebiet eindrangen, .folgten regclrni.d3ig Bltuern Ilnd Burger aus den 
Grenzstrichen, um sich Ersatz fur dus ihnell geraubte Yieh usw. Zll holen. 
Dus war Iluch dicsmal der Fall; der ta.tige, ttichtigc "Kleille Jakob" griff 
solche Bauern aus den Stiften auf, lie/3 sie aher wieder frei, nachdem sic 
genauc Angaben Ober die Starke und Zusammensetzung der Gronsfeldschen 
Armcc genmcht hatten. 

S) Hitter Ill, S.540 f. Droysen, "B. v. \V." I, S.77-93. W. Struck, 
"Johanll Georg uod Oxenstierna". S. 17- 50. Stralsund 1899 . 

• 
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bald nach dem 10. Dezember, also etwa 2 Wochen vor dem 
l:alI Zwickaus (26. 12.) erfolgt sein '). Urn die Mitte des 
Monats Januar 1633 waren diese Regirnenter, die ein halbes 
J ahr unerhorte Anstrengungen gehabt und anscheinend nicht 
cin mal den einmonatlichen Ehrensold fur Lutzen erhalten 
hatten, wieder in Hessen angelangt 2). Die Sendung Geysos 
w m Herzog Bernhard hat jedenfaIls dazu beigetragen, daB 
Ictzterer bei seiner Zusammenkunft mit dem Kurfursten von 
Sachsen in Dresden Mitte Dezember fUr eine b~ssere Unter
stQtzung des Landgrafen gegen Gronsfeld eintrat. Auch 
Oxenstierna hat sich, wie aus den Anordnungen, die jetzt 
g etroffen wurden, hervorgeht, zu dieser Auffassung bekannt<l). 

Die Gefahr, die dem Lande Hessen Ende November 
c\ rohte, war jedoch diesmal nach kurzer Zeit beseitigt. Grons
feld HelD von Hessen ab, wahrscheinlich weil .er dem durch 
c1 as Vordringen Baudissins geangstigten Erzbischof von Koln 
cin HiIfskorps nach dem Rhein schicken muBte '). Am 
10. Dezember wies der Landgraf den Oberstleutnant v. Calen
berg und den Ge neralkommissar v. d. Malsburg an, dem zur 
Verteidigung IZassels herangezogenen "Landvolk" folgendes 
bckannt zu machen: Nachdem sie allerseits in soIcher Anzahl 
auf das an sie erg-an gene Aufgebot sich eingestellt, .... habe 
dies soviel beim Feinde gewirket, daB er das Land quittieret 
lln cl wiecler in sein Quartier gegangen seL Der Landgraf 
wo1le den F eind nicht verfolgen, weil der AusschuB mit ge
hbrigem Gewehr und RUstung nicht versehen sei unci weil 
er auch den nbtigen Proviant fur eine soIche Anzahl Volks 
nicht bei der Hand habe .... Gleichwohl bedanke si ch der 
Landgraf wegen solcher ihrer in ziemlicher Anzahl vor
gangenen gehorsamlichen Erscheinung gehOrig und gnadig 
. ... ihre affection und Treue zu ihm und dem Vaterland 
crkenne er an, wolle sie vor diesmal gnadig entlassen .... 
und si ch von ihnen versehen, daM sie si ch auf fern er Er
fordern der Gebuhr nach und zwar etwas besser denn jetzt 
mit Gewehr und RUstung versehen, wieder ein'stellen wur-

1) Di cm<lr filhrt nach schwedi schen Quell en !loch die blauen Regi
me nter Uslars an. Wcnn si ch Heste von ihncn bis da.hin llOCh se lbst
stiindig erh alten ImLen soll teJ\ , so werd en sic nach del' HUckkchr in 
anderc Regirncnter untergesteckt sein. Sie k omrn cn in den Akten nicht 
mehr vor. 

2) Kr.-A. 1633, Ill. I,andgraf an General Ba.udissin , Frankenberg, 
12. 1. 1633. Droyscn I, S. 84. 

3) Das ni~hcrc ist im Teil IJ unter I. <lu sgefllhrt. 
4) F. J(O ch, "Die Politik des Pfalzgrafen Wolfga.ng Wilhelm 1G32 

his lM:H-i" . Dii sseldorf 1897. S. 18. 
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den !), Da s get r eue Abb il d d e r rno r itz i a ni s chen 
"Reg i m e nt e r" v o n d e r Di e m e l , L a hn , F u lda usw. 
tritt u n s hi e r e nt gege n. D er g roBe Unterschied ist nur 
d er, daLl das L andvolk (der AusschuB) jetzt einen Halt a n 
festgefli g ten Truppenteilen fand, und daLl Landg ra f Wi lhelrn 
g ar nicht daran dachte, seine Mil iz and ers als zur Verte idi
gung sein er Landesfestungen zu verwe nd en. B ei dieser Ge
leg enheit trilt auch deutlich hervor, daid ebenso \V ie die Lehns
pfticht vorn Adel, so auch die u r a I t e L a n d f 0 I g c p fl i c h t 
n o ch a l s v o ll zu R ec ht beste b e nd in H ess en 
e rnpfund e n wu r d e , und daLl si e n ebe n d e rn So ldn e r
tu rn fli r di e b ess, A r m e e d es BOj a hr i g cn Krieg s 
v 0 n Bed e u tun g war : D er Lanclgraf \Vies den Oberst 
Job. v . Uffeln an, aus de n ](ompagnie n des S chm alm ische n 
A usschusses soviel Le ute auszuwahlen und zu dem Fahnlein 
soleriiter und nach Kriegsgebrauch schworen zu lassen. \Vie 
er zu volli ger R ichtun g und K omplettierung seines neuen 
Regiments notig habe. 

, 

X] x . U iic kblick Dlul AlI shlick. 

D as Ein g reifen Gustav Adolfs in die deutsche n W irre n 
und Kampfe hat die Geschichte des deutsche n Volkes stark 
und nachhaltig beei nftuBt. Die P olitik und K riegfii hrung 
Landgr. W tlhelms V ., de r klarer, kra fti ger und k onsequenter 
als irge nd ein anderer deutscher Fiirst fli r di e schwedische 
Fuhrung eintrat, erhalt dadurch eine B edeutung . die zu 
einigen B etrachtungen auffordert: D ie P olitik der Zuriick
haltung und S ammlun g der I{rafte, die wahre nd der Regie
rung des Landgrafen Moritz unzweife lhaft das R ichti g e g e
wesen w are, die L andg r. Wilhelm so gern im J ahre 1627/28 
eingeschlagen hatte, w ar nicht mehr mogli ch, als I{aiser 
F erdinand 11. die im niedersachsisch-danische n J{rieg e er
rungene Machtstellun g riicks ichtslos und unklug ausnlitzte. 
In der von ihm heraufbeschworene n g ro13en Ausein ander
setzung g ab es seit dern E in g reifen Gustav A dolfs fU r Hessen 
k eine Neutrali tat rn ehr. A ls Durchga ng sland zwischen Nord 
und Slid, Ost und W est, bei dem besonderen H all, d en die 
katbolische P artei g egen das L and der La nd g r. P hili pp und 
Moritz hegte , ware es als e iner der H auptschaupHitze der 
beginnende n Kampfe von der katholischen und protestan
tiscben Soldateska abwecbselnd zu Boden getrete n worden . 

I) Kr.-A. 1632, IV. Landgr., Kassel, den 10. 19. 1632. 
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Die Erfahrungen, die die U ntertanen sog. neutraler Fursten, 
\Vie des Landgrafen Georg von Darmstadt, des Pfalzgrafen 
von Neuburg in Berg und Cl eve, die die Lander des schwan
ken den K urfGrsten van Brandenburg und des abtrOnnigen 
l:c'urfOrsten von Sachsen nach seinem Obergan g zur kaiser
lichen Partei (1635) machte n, beweisen dies. Die Politik 
des Landgr. Wilhelm hat daher auch - in vollstem Gegen
satz zu der seines Vaters - volle Billigung und Unter
sti"itzung im eigenen Lande gefunden. Sie hat das Land 
nach Moglichkeit geschiltzt, das religiose B ekenntnis, das 
dem Landg rafen und der ~1asse seiner U ntertanen Herzens
sache war, und den Bestand der Dynastie und des Landes 
als solches verteidigt und gerettet. Hieraus erg ibt sich die 
innere Bereehtigung fur seincn AnschluB an Schweden. 

Schwierig, wenn nicht unmoglich 1St es dagegen, einen 
Standpunkt, gewissermaf3en uber den Parteien, zu gewinn en, 
von dem man ruckschauend zu den Vorgangen dieser Zeiten 
S tellung 11 ehmen k ann . K onfessionelle Oberzeugungen dil r
fen uns nieht beeinflussen . das bedarf wohl keiner Begrun
dung. Geht man van den Forderungen eines nationalen 
Staatswesens aus, fOr dessen Entstehung die Zeit schon seit 
einem Jahrhundert gekommen war, so ist zunachst zu be
rucksichtigen, daI3 man von der im 30 jahr. Kriege lebenden 
Generation eine national-deutsche Auffassung nicht voraus
setzen darf. W as a n deutschem Nationalgefilhl noch a m 
Anfang des 16. J ahrhunderts vorhanden war, war durch di e 
Gegen rcformation, im wesentlichen ein W erk des Jesuiten
ordens, und das erste Jahrzehnt des g ro0en Krieges ver
loren gegangen. D y n as tisehe un d re 1 i g i 15 se, n i c h t 
nationale Gesiehtspunkte bestimmten damals 
den Lauf der G esc hi c ht e 1). Ab e r daJil s o l c h klein
li c her, kurzsi c hti ge r Partikularismus, wie ihn 
die meisten deutschen Fursten bewiesen , ni c ht 
c ntschuldbar ist , daJil sc hon mehr VersUindnis 
llnd Hin ga be fur die g r oJile r e Sache verlangt 
werden k o nnte, das ze igt gerade d as Beispiel 
W i 1 h e I m s V. Andererseits ist es vOllig verkehrt, wenn 
urn die Mitte des 19. J ahrhunderts unter dern EinfluJil der 
damals herrschende n g r oJilde utschen Ideen Geschi chtsschrei
ber, \Vie Barthold ·' ), in den Kaisern des 16. und 17. Jahr-

I) Krctzsehmar. S. 197 1. K. Lamprceht, "Dcutsehe Geschichte", 
IJd. r, S. 22 f. Berlin 18~4 . 

2) F. W. Barthold , "Geschichte des gro ll en deutschen Krieges" . 
Stuttgart 1842. Er kcnllzeichnet die l}erstinlichkeiten oh ne jede Kenntni s 
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hunderts die Vertreter des deutschen Einheitsgedankens er
blickten, Fursten \Vie Landgraf Wilhelm zu einer Art Lan
desverrater und Personlichkeiten wie den Kurftirs ten Joh. 
Georg und den Mchst zweifelhaften General Melander-Holz
appel zu echten deutsch en Patrioten machten, nur weil sie 
von def protestantischen zur kaiser lichen Partei ubergingen. 
Die habsburgischen K_aiser des R eformationszeitalters waren 
nichts weniger als Reprasentanten des D eutschtums, als 
Vorkampfer eines nationa len Einheitsstaates. D er Zukunft 
ei nes so lchen h aben niemand mehr geschadet als der tat
kraftige Kaiser K arl V. (1519- 1556) und der bigott-fana
tische Ferdinand n. (1619- 1637) mit ihren Kampfen fur 
eine spanisch-habsburgische vVeltmacht. Aus den Bestre
bungen der Kaiser des Reformationszeitalters und ihrer 
Stiitzen, der geistlichen Fiirsten, die neben und liber dem 
Kaiser noch einen H errn , d en Papst in Rom , ha tte n, konnte 
kein nationaler Einheitsstaat hervorgehen 1). Ebensowenig 
aber aueh aus den Bet~i.tigungen der protestantisehen Fur
sten, die fur Religionsfreiheit und LiberUit, d. h. groMere 
U nabhangig keit des L andesflirs tentums, kampften. So \Vie 
die Mehrzahl derselben, insbesondere die damaligen evange
lischen l{urfi.irsten, einm al beschaffe n waren, habe n ihre Be
strebungen nur das GrundGbel deutschen 'Vesens, die Nei
gung zur Zersplitterung, zu Zank und Streit untereinander 
zum Naehteil der Gesamtheit und damit jedes einzelnen ver
starkt. Bei dieser fUr die Zukunft des Reiehe, so hoffnungs
losen L age fragt es sich nun, ob aus den Plane n Gustav 
Adolfs, Gber die wir jetzt hinreichende Klarheit habe n 2), ein 
Staatswesen hervorgeh en konnte, das, wenl1 auch nicht fur 
alle, so doch filr die Mehrzahl der Deutsehen ein e bessere 
Zukunft verspraeh, als sie tatsaehlich geworden ist. Treitschke 
in dem sehon erwahnten Aufsatz, einer Festrede, in der er 
a m 300jahr. Geburtstage Gnstav Adolfs den genialcn Staats
mann und Heerfuhrer meisterhaft und packend zeichnet, hat 
diese Frage verneint, nnd l{retzsehm ar teilt diese Auffas-

'ihrcs Wesens, so wie er cs fiir seine 'J'end eJ1 z hnLllch t. La ndg ra.f Wilheim 
ist fOr ihn " del' nlllhe Gebietor ('ines rauhen llnzllgi.ingiichen Landes. nicht 
ii ngstli ch bcditcht, se ineI' Unte rtanen Blu t Zll scholl en, im Soldc Frank
rcichs und allch del' Niede rlii nder'·. Dagcgen h,Ltte . ,J-[esscu an HolzapfeJ 
cinen Uichtigcn F cldherrn, so lil llge scine ::3~. chc al s cine dcut.sche gel tell 
konnte und lli cbt hahere Ptli cht ih]} a bmahnte" . (Bd. 1, S. 65 .) 

I) H. von 'l'reitschke, " Gustav Ad olf und di e de utsche Freihcit" . 
Histor. -poiit. Aufsat.ze. Bd. IV, S. 452 f. Leipzig 1897. 

2) Durch di e Forschungen J<retzschrnars, wie It Kosor, S. 484 und 
.M. Ritte r ill den Gottingischen Ge lehrten-A ll ze igen 1905, Nr.5, ,werkc llll en . 
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sung '). Aber jede Stellungnahme zu grollen gesehiehtliehen 
Vorgangen und Probleme n wird beeinfluf3t vom Geist der 
Zeit. Wenn Treitsehke 24 Jahre naeh Wiederaufriehtllng 
des deutschen Kaiserreichs sagte: "ein gnadiges Geschick 
rief den Retter des Protestantism us hinweg gcrade in dem 
Augenblick. da er der Fei nd unseres nati onalen Staatswescns 
werden mu13te", so wird de m Geiste des gro13en Historikers 
und tapfere n. o.berzeugun gsstarke n P olitikers ei n R eich vor
geschwebt haben. \Vie es damals wirklich erstanden war und , 
die deutsehe ZUkllllft fOr J ahrhllllderte gesiehcrt und g ro/3 
e rsch ein en lieS. H eute aber . da das traur ige J ahr 1919, in 
dem ich dies schreibe. uns lehrt, d aB das aus der pre uJ3i
schen Monarchie herausgc wachsene deutsche K aisertum nur 
cine Episode war, daM sei n Untergang hauptsachli ch durch 
eine zu \Veit gehende Bundesgenossenschaft mit dem Staa t 
der H absburger herbeigefOhrt wurde, daB die deutsche Exi
stenz au.f3er durch de n a lten E rbfeind noch durch ein neu
en tstandenes Polenreich und durch die iiber d ie Ostsee aus
gedehnte Seegewalt Englands in Frage gestellt ist, sollte 
da nicht mancher zu einer anderen Ansicht k omm e n, als sie 
T reitsehke im J ahre 1894 ausgesprochen hat ? Spri eht nieht 
auch eine ganze Reihe volkspsychologischer und wirtschafts
politischer Momente dafii r, daJ6 ei n rei n germanisches Staats
wcsen, das a n der Ostsee und durch die Ostsee seillcn Schwer
punkt hatte, untcr FOhrullg eines in Personalunion verbun
dencn Schweden-Branclenburgs, wie es in dem Geiste Gustav 
Adolfs llnd Landgr. W ilhelms ') vorschwcbte, inn e r lie h 
ge sund e r, widerst ands - und e ntw ick lun gs fahiger 
\Verden k onnte als das t ra urige Gebilde, das aus de m west
nilische n F rieden hervorg ing? Der Ausgangspunkt llnd die 
Grlln dlagen fOr derartige Betrachtungen sind jedenfalls heute 
ganz andere \Vie v or 25 Jahren. Das bestatigt nur die Rich
tigkeit R an kescher Ansichten vom W csen cler Geschichts
wissenscha ft und zeigt uns die Gren zen, die menschlicher 
E rken ntn is gezogen sind S). Durchdrun gen von dieser Auf
f"ssung glaube ieh jedoch a us den Tatsachen einige Folge-

I) Krctzschmar, S. lU8· LDS. 
2) La mlgra f \\"ilhc llll hiclt a n cler An!>icht, da ll dcr Ku rp rinz \'011 

Brandcni>urg, de r nac hrnalige grolle Kurf ii r!>t, def Bchnfrscher diescs 
Staatswcsens, Hnd seine HesideJ\l, zU1I1ichst Stc tlin, spiitcr cine irn Herzen 
DCIlt.schlan li s liegende Stadt. weruo n mii sso, auch noch nach dem 'rode 
tics l<t.i nigs , fest. Niiheres im I I. Tei l dieser .i\ rbeit. 

3) Auch Hitter hiite t sich in sei ne I' Besp rechung des Krelzschmarschen 
Buchcs zu dieser Frage Stellullg Ztl nehmc lI . 
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run gen zichen zu dUrfen, die es d em einzelnen erm6glichen. 
5ich - je nach seiner Weltanschauung - cin Urteil iiber 
die hessische P olitik Zll bilden: Dcr Protesta ntism us in 
D eutschland war oh ne Anlehnung a n ei ne auswartige Macht 
im J ahre 1630 verloren . Frankreich und Schweden kamen 
a ls Feinde des habsbu rgisch-spanischen Imperialismus ihm 
zu H Ulfe. Franzosi:;che und schwcdische Htilfeleistung un
terschieden sich oach ihrcr Art und ihren F olgen jedoch 
erheblich . D em K onige Gustav Adolf und spater auch dem 
Kanzler Oxe nstiern a kam cs - sehe n im schwed ischen 
Staatsinteresse - auf eine rasche Kriegsentsch eidung unci 
a uf cine dauernde Gcsundung cler dcutschen Verhaltnisse 
an. Sic k anntcn die Dcutschen gena u 1), sic wu.0ten, was 
ihnen a m meisten Not ta t: eine starke polit ische Fiihrung. 
religiose Duldsamkeit und ei ne reinliche Scheidung von dem 
u ndentschen S taatswesen der H absburger. Sollte Gnstav 
Adolfs Werk nach Besiegung der Feillde B estand hahen, 
so mu3te Sch weden mit einem FuB a uf deutsche m B oden 
bleiben. Schrittweise en twickelten s ich des I(o ni gs Ideen, 
Plane nnd Ziele, und s icherlich wurdc n er und sein g ro13er 
Kanzler ein cm Staatswesen, das allS ih nen gebore n ware, 
die bestmogli chste Grundlage gegeben h aben. D as bew eis t 
di e Verfassun g , die Oxenstierna im Gciste und a ls Verm acht
nis Gustav Adolfs im J ul i 1634 de m K onigreich S chweden 
gab, ein Meiste rstOck in ihrer w cisen Verteilun g der Ge
wa lten zwischen K on igtu m nnd Standen, Selbstverwa ltu ng 
und Beamtentllm und ihrer H ochschatzung des Bauern
standes 2), Die Begeisternng fOr den frobgemuten, glaubens
starken und lebensklugen H elden in ganz Deutschla nd, auch 

I) Gnsta,v Ado lf ri of itn!;cwidort VOIl ucm kl cinli ehen Gcz iink dcutseher 
Personl iehkcilen einmal a mi: " Je ll wi ll li cbcr in Illcincr ll cimat die Saue 
1.~ i.ilc lL , als mit Deutsehen 7.U lucn ha ben" , Treitsehke folgert aus dieser 
AuBcrtlllg, daB Gustav Adolf dcm deutschen Wescn in.rt erlieh fremd gegen· 
Uber stand. Auch VO II Oxens tierna si nd Uhnl iche AuBerungen des Un
willclls (in sei nclI Bcriehtell 1.1Il die schwedischell Rcichsr1itc), z, B. iHJ er 
die unk la rcn , ullcntschlossenen, Illlwahrcn, h intcrhal tigcll kursiichs ischen 
Sta,LtsmUllner bckannt. J o mehr Ill all die EriJann li chkci t versch icdener 
dcutseher Fiirsi'en und Sta iLtsmUn ner di ese r Zcit erk cnut, I1m so begreif. 
li cher we rden dcrart igc Gcfiih lsauBcrungen tell1pc mmentvollc r, g roBel' Il nd 
inllorli ch wahrer Miiuner. Zah lrcich s ind die Bewcise, daB Gustav Adolf 
im einfaehstell fll oll schen, Deutschen wie Schwcdcn , die Personlichkeit 
achtetc unci dnrch sein llli ld frellndli ehcs Wcsen, seine Menschcnkcll lltnis 
lIncl U eusehenfreu nd lichkci t d ie Bm'zen ebell so stiLrk gcwltnn, wic dureh 
seine Herrschc rgro Be uod Tupferkcit. (S, ouen S. vG An Ill . 5.) 

,:!) F . E. Geijer, "Gesehichte VOll Sehwedcn" , Hamburg 1836. Bd. Ill , 
S. 254, 261 f, 
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in katholischen Gebieten, in Oberbayern, Osterreich und am 
R hein war stark und echt, k e in ktinstlicher Rausch . S ie 
gi ng aus der Seh nsucht nach einem sta rken, ehrliche n Mann 
her vor, der half, aus de r Zerfahrenheit deutscher ,Zustande 
herauszukommen. Nlit diesen Kraften. die si ch besonders 
in den R eichssta.dten, b eim R eichsadel. bei den G rafen in 
der Wettera u und a uf dem vV csterwald, in Franke n und 
Schwaben und ausnahm sweise auch bci einigen Fursten, 
\Vie L a nd g r. \ ·Vilhelm, Herzog- Bernhard und anscheinend 
auch bei de m H erzog von vVUrttemberg und Ma rkgrafen 
van Baden regten, hat Gustav Adolf gerechnet. Eine Fremd
herrsch aft konnte si ch aus einer zeitweiligen schwedischen 
Vormachtstellun g nicht entwickeln. Das wolhc Gustav Adolf 
nicht llnd dazu war das stammvcrwandte kaum ein e Million 
zahlende Bauern volk der Schweden garnicht befahigt ' ). 
Die Ube r zeu gu n g des La n d g r. Wilh e 1 m, d aB die 
Zukunft se ines L an des. der eva ngeli sc h en Pa r te i 
und D e llt sc hl a nd s Uberhaupt be i Gllst av Adolf 
in guten Handen Jag, war e in e sac hli c h begriin
dete und er h ebt i hn h oc h uber Fur sten von der 
A rt eines ICurf u r ste n J o h. Georg vo n Sachsen, 
e ine s Gea r g Vlilh e lm van B r ande nbur g, eines. 
Herzag s Fried ri c h U lrich von Brauns c h we i g und 
Geo r g von Ltinebllrg. 

Ganz andere vVege und Ziele als Gustav Adolf verfol gte 
die von Richeliell llnd Pater J oseph geleitete Politik Fra nk
reichs. Sie g in g nicht offen und ehrlich mit Schweden und 
den deutschcn Standen zusammen i s ie bekampfte den habs
burgisch- spanischen Irnperialismus, lcdiglich urn den fran
zosischen Imperialismus auf sein e n Trummern allfzurichten. 
F rankreich wallte keine rasche und end giiltige Kriegsent
scheidllng, ihm war es erwtinscht, daB sich beide deutsche 
Parteien erst mal g rGndlich verbluteten, daB der Gegensatz 
zwischen Protestanten und Katholike n und insbesondere der 
Bestand der geistli chen Ftirstentumer in D eutschland er
halten wGrde, daM es in den Besitz der Rheinlinie kame 
und dauernd H err im deutschen Hause wurde - palitische 
Tendenzen, die dem .franzosischen Geiste zu alIen Zeiten 

I) Geijcr, Bu . 1H, S. 59 f., G7 L, 247 L, 267 L Die ErFahrungen der 
letzten 5 Jahre, insbcsondcre das Verhaltcn ansehnli cher Volkstei le 
Schwedcns nach unserem Zusamlll enbruch, diirften gczeigt haben, 9a!3 
.meh hcutc nach kein gcnnanisciler Stanllll dem dcutschen Wescn inner
licit na.her s teht, <lis der schwedische. 
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eigen tOmlich gewesen sind und scharfer wie je in der Gegen
wart sich offenbaren. 

Das dipiomatische Spiel Richelieus ,var zwar nicht so 
leicht zu durchschauen, er unterstiitzte die Feinde des TCaisers 
nur mit Geld, blieb klug im H interg ru nde, \Vartete ab und 
lag auf der Lauer, wahrend die Schwedcn auf deutschem 
Boden k ampften. Aber lib er die Frage. von welcher Seite 
die gro/3eren Gefahren flir die deutsehe Zukunft rlrohten, ob 
van Frankreich oder von Schweden, dariiber konnte von 
Anfallg an k ei n Zweifel sein. Landgraf Wilhelm hat oft 
genug- seine warnende Stimme erhoben und erst im No
vember 1634 l1ach der von I<ursachsen durch den Pirnaer 
P raliminarfrieden hervprgerufenen vOll igen Zersetzu ng der 
protestantischen Partei seine Haltung Frankreich gegenliber 
geander t 1). 

Es konnte si eh al,o zu Gustav Adolfs Zeiten fur die 
Evangelisehen nur urn die Frage handeln, ob es moglieh 
war , unter Aufrechterhaltung der alten Reichsverfassung und 
des habsburgisch-spanisch en Obergewichts zu ertraglich en 
Zustanden zu kommen oder ob ein e enge Verbindung mit 
Schweden zu ihrer R ettung not wen dig war. DaB die Evan
gelischen, aus partikularistischen Gr i.'mden, sich uber diese 
F rage nicht klar \Verden konnten, hat zu dem Durcheinander 
endl oser Kampfc geflihrt, bei den en jeder g rbBere ein heit
liehe Gesiehtspunkt fehlt. Die H auptsehuld, daB es so ge
kommen ist, tragt Kursachsen. Von seiner Stellungnahme 
hing, \Vie wir schon von der Ratenburger J{onfe renz wissen, 
das Vcrhalten a ll er ubrigen evangelischen Reichsstande ab. 
Es war gewi3 fur den albertinischen Staat nicht leicht, 
zwischen dem Kaiser und dem Schwedenk on ig die vVahl zu 
treffen . Aber sie muJ3te e rfolgen, da Sachsen nicht fahig 
war , sich selbstandig durchzusetzen. Die Politik des Aus
weichens, die es verfolgte, ist weni ger der Ausdr uck sach 
licher Erwagungen, als der Personlichkeit des J{urfursten 
und seiner Rate, die zu m Teil durch spanisches Geld be
stocheo waren ol). Mi3trauisch, eifersUchtig, ohne politischen 
vVeitbliek und Tatkraft. dem Trunke und der J agd liber
maBig e rgeben, hat J oh. Geor g- sieh innerlich gegen die 
Fuh rern atur nod die sittliche Hoheit Gustav Adolfs aufge
leh nt und van den Ercigl}issen charakterlos treiben lassen :1). 

I) Nllheres in Tei l 11 meincr Arbeit. 
:!) ROJl1mc] VIII , S. 288. Au ch Struck erwiihnt (lie HestechulIg. 
S) G. Inllcr, ., ilans Georg von Arn im" , Lci pzig l89,.l. S. 208, 2l2, 

2l5, 234, 25fj n. a . K, S. lI el lJig, .. Ocr Pragc r F'ricdc". Histor. Taschcn
bnch. J~ejJlzig 1858. S. 575 f. 
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Zu deT Erkenntnis, daJ3 nUT durch entscheidende mili tarischc 
E rfolge die Forderungen der Evangelischen und damit am 
sichersten auch sei ne eigenen auf Landerwerb gerichteten 
Absichten durchgesetzt, mil iUirische Erfolge aber nUT in ehr
licher Bundesgenossenschaft mit Schweden erkampft werden 
konnten, hat er sich nicht durchzurin gen vertnocht. Er wollte 
sich imm er eine Hintertur offen halten, durch die er zu ge
gebener Zeit zur Gu nst des I{aisers gelangen konnte. DeT 
Feldmarschall und spatere Generalleutnant v. Arnim vertrat 
wenigstens konsequent eine Idee und hat si ch bei seinen 
Bemlihungen, einen A usgleich zwischen den beiden groBen 
Parteien im Reich zu finden, van dem durch Ehre und Ge
w isse n vorgezeichneten W ege nicht entfernt I). Das kann 
man von dem I{urflirsten und sein en anderen Raten nicht 
sagen. Man mag die Politik Sachsens als eine Politik dcr 
freien Hand oder noch euphemistischer als konservativ, in 
gewissem Sinne sogar als reichsfreundlich bezeichnen, od er 
\Vie man sonst es beliebt, uber ihr e Fehler und Un 
g lu c kl ic h e n Folgen k ann sch w e rli c h e i n Zwe ife l 
beste h en. Sie hat die Kriegspartei am kaiserlichen H ofe 
und in I(oln (Jesuiten und Spanier) nie richtig eingeschatzt 2) ; 
sie hat dieser nur das willkommene Mittel gewahrt, ihre 
Gegner zu trennen und Z ll schwachen. Ein wirklicher Friede, 
ein sag. Universalfriede konnte, ahnlich wie im W eltkriege 
1914/18, nur durch den endgultigen Sieg der ein en Partei 
od er durch die vollige E rschopfu ng beider erreicbt werden . 
Bevor die letztere eintrat, fehlten trotz a ller Friedenssehnsucht 
die G rundlagen, gewisserma.f3en schon technisch die Garantie 
auf militarischem und politischem Gebiet fur den Verlauf 
von Unterhandlungen und fur die Durchfilhrung getroffener 
Abkommen, 1916/18 wie 1632/34. Dem MiBtrauen war Tur 
und Tor geoffnet. Es silld wahl auch im wesentlichen diese 
natiirlichen Schwierig keiten, an denen W allenstein und Arnim 
gescheitert sind. an denen auch spater ei ne sag. "dritte Partei" 
scbeitern m uBte, die - saweit soIche Bestrebungen ii be r· 
ha u p t eh r 1 i c h ew are n - d en pratestantischen Fursten 
ohne Aufopferung ihrer Selbstandigkeit und ohne O'berlassung 
deutscher Gebiete an Schweden zu einem fUr sie glinstigen 
Frieden verhelfen und dabei die alte Reichsverfassung mog
Iichst a ufrecht erhalten wollten 3). 

I) G. Inner, S. 30-~-324. 
') G. Inner, S. 228, 244. Ritter Ill , S. 561, 589. 
3) Nahcre Ausflihruugen ill Toil Il llud Ill. lIier weise ieh 

nur auf die Denkschrift GUnderodes (s. un ten S. LlD) und auf eincH 

• 
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Aus den Charaktersehwaehen Joh. Georgs und seiner 
R ate ging eine Politik des Sehwankens, der Halbheiten und 
H interha1tigkeiten hervor , die von k aiserlicher un d von fran
zosiseher Seite g leiehm aBig gesehiekt ausgenutzt wurde. Si e 
i s t es , die rnit ihr e r s tark e n Rilckwi rkun g auf 
and er e e van gel i s c h eR e i c h s 5 t a n de , insbesondere 
au f den H erzog Georg von Lilneburg und den Kurfilrsten 
Georg Wilhelm, d e r Politik Ri e h e li eus, w e nn aueh 
un gew o llt, d i e W eg e b e reit et hat. Je mehr sie den 
schwedischen Einflu B in D e utschland unterg r ub. urn so mehr 
trieb sic die p rot estantischen R eichssta nde in die Arme 
Frankreichs '). S ie hat das Kriegselend fii r beide Parteien 
verl anger t, den u nseligen deutsche n Geist kurzsichtigen 
Parteiwesens genahrt und gestarkt und Frankre ichs ~lacht
stellun g fiir lange Zeit befestigt 'l. 

Im vollsten Gegensatz zum Kurfilrste n J oh . Georg hat 
sieh Landg raf \OVilhelm, naehdem er sieh einmal mit Gustav 
Adolf verbilndet halte, r iieksiehtslos fiir das "a ll gemeine 
W esen", das Gesa mtinteresse der Evangel ischen, eingesetzt. 
Tapfer. klar und lauter, wie er personl ich wa r , so war auch 
seine P olitik. Diese A uffassung und dieses U r tei1 tiber die 
hess. P olitik besta tigt ein Manuskript mit der Oberschrift : 
"Wie es urn den hess. I{rieg und Frieden bewande" 3). Ohne 

Bri ef hin, den Jl erzog He t'nhard , d. d. Hhcinfeldell , den L .lllni 1G30 a ll 
seinell lInd des Landg rafcn pol iti schen Agcntcn, Joachim de Wiquefort 
ill Amste rdam schrieb (wo rtl ich mitgcteilt ill del" Zeitscilr. , Bd. Ill , l843). 
'J'rotzdem irn Ja hrc 1639 die Auss ichtcn fil l' einc n sogcn. VcrsUindigllngs
Irieden \'ie l g iinsti ger warcn, <lI s ill den JahrC Il 1Gtl2/&J ('1'01.1 des I(aise rs 
Fcrdilland 11. 1637 und zunehmcm.l e Kricgs llliidigkei t) 1st I! erzog Bernhad 
t.l e r Ansieht, daIS die dalllal s h<lll ptsllehlieh \'011 dcm hessischc lI General
j (~ lItnan tMelal1d cr - <IU S eigelll1iilzigcn .I\'l oti vclI - bctrieuene Griindung 
c iner sogcn. dritten Partei fill' "Deu lsch la. nd" nur sc hiidli ch sei n 
wilrde. Er hcgriindct di cs ci llgchcnd lI ncl nach mciner Ansicht Jiber- , 
zeugend . Er sagt IInter Hn deren, daB d ie dritle Partei nllr " den Oste r
reichische ll dell Kricg \,o n liaise zoge", ihncll Luft machte, den Krieg 
l.irger auzufangen , als zu\,or " a l s llan n von alien Vcr s tUndigen 
j e derz c it geha.lten worden, daB man \'011 Ostreic h nicmal s 
.k ei n cn F r ic d e n erhalte n wii rd e, e s wii-re delln dazll ge
not ig t un d gczw un gc n ; wiedan n :~llcrAlI s ga n g ge pfl oge n er 
fr r:~ kt aLcn a ll fgewicse n" . 

1) Bitte r 111 , S. 553, 584 f. IInd di e DCllkschrift Giimie rodes. 
2) Die Folgen de l' suchs ischcn Politik , insbcsondere h insicht lich de L" 

Iilr lI cssclI so bcdelltungs \,ollen I<riegfiihrung des Herzogs Georg \'o n 
IAinebllrg, trete n im zwei toll Teil mciner Arbcit so sellarf her\,or, d:'IB 
ieh hier vo n Il ahe rer Bcwcis fiihrullg lIull .BezeiclwlIllg weiterer HLicher, 
dic ieh bCllutzte, absehcn kanu . 

:I) ]u das FaseikeJ " KI'.·A. 1G40 J" \'ersehlagen, ist d ie Denkschri ft 

• 
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Datum und ohne Unterschrift macht der Illha ll cl I" I kll l( 
schrift es zweifellos, daJ3 sie im Winter 1639140 vcrfaJ3l IIlId 

ihr V erfasser Gunderode ist. S ie is t uruso wer tvoller, a ls :-. i(' 
unverk en nbar k ein e besondere Absicht verfolgt. Es hc iBt 
am Eingang: Vorgange werd en beurteilt, wi e sie in die E r
scheinung treten. Ihre U rsachen unci Entwickl ungen kennen 
die F ern erstehenden nicht. Auch wird soviel ~ntstel1t und 
verfalscht. Verfasser, der alle P hasen handelnd als Vertrauter 
Landg raf Wilhelms und der L andgrafin Amalie Elisabeth 
rnite rlebte, will wahrheitsgemaB seine K enntnissc d es Ver~ 
laufs niederschreiben . Bezuglich des Bundnisses mit Gustav 
Adolf sagt er : Es ist ni cht zu tadeln, denn erstens h ande lte 
es s i ch um die Existenz i-lessens, zweitens hattcn sich der 
Kaiser und die Li ga schon vorher mit Spanien zu offen 
s i v e m V 0 r g e h en gegen die Evangelischen verbundet .... 
. . . . daB Hessen recht gehandelt hat, geht d araus hervor, 
daB "der viel gutige Galt diese ergriffenen gerechten W afi'en 
mildva terlich secu ndiret ... . " "Die Partei (des ](o nigs und 
d es Landgrafen) hat aufrichtig u nd aperto Marti gehandelt. 
W as List, was Betrug und tausend Ko.nste man hingegen 
andcren t eils angewendet, ist ni cht genugsam zu beschreibe n. 
Man hatte, da man mi t Gewalt nicht dllrchzudringen si ch 
getrauet, weder :Muhe noch lZosten gesparet, das di vide 
meisterlich zu suchen, damit das impera darauf folgen sollte. 
U nd ob ihnen g leich das erste nach des glorwurdi gsten 
J(Oni gs Kriegstode .... mit J{ursachsen \vie nachher auch 
mit B raunschweig ziemlich gelungen", so s ind die Folgen 
nicht die varausgesetzten gewesen. Dat3 Kursachsen und 
Braunschweig ihre l-la ltun g nicht verantworten k onnen, be
weisen die Folgen, die Gatt uber sie und . ihre Lancler ver
hangt h at .... 

DaB Landgraf Wilhelm und s!Jilter sein e Witwe daneben 
bedacht ware n, fur das verla ren gegangene O be rhessen sich 
durch anliegende geistl iche T e rritorien, \Vie Fulda, Paderbarn, 
Corvey, und mainzische Enklaven, wie Fritzlar und AmOn e~ 
bllrg , zu entschadigen, das war dam als ebe nso naturlich, a ls 
es unmoglich wa r, sich frei van den V erha ltnissen zu machen, 
die den Geist des H eerwesens und der l<riegfuhrung be
dingten. N ur durch Okkupation feindli cher Landstriche und 
Anwendung des IZontriblltionssystems konnten die Mittel 
zur K.ri egfiihrung gewonnen werden I). 

bishcr t1l1hcaehtct gcblicbclI. Bci spU.tercn lI inwciscn werde ieh sic kurz 
al s OI Dcnksehrift Giindcrode s" bczciehncn. 

I) M. Hittc r, " Das Kontributions-Systc lll WallclIstcill s" (lii st. Ztsehr. 90) . 

, 
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Ober die P ersonlichkeit d es Landg ra fen Wilhelm sei an 
dieser Stelle nur a uf de n merkwOrdigen Gegensatz hinge
w iesen, in dem sein W ese n zu dem des Vaters steht. In dem 
Leben des Land g rafen M oritz spie lte die Bibel und sein e 
theologische Gelehrsamkeit ein e g-roBe R oll e, a ber den \Ville n 
d e s Gottes, der sich in J esus Christu s offe nbart h at, hat e r 
anschein end nie erka nnt ; er wa r im hochsten J\1aJ3e egoistisch 
und eitet, und uldsam und un g erecht, von Furcht und Zorn 
g-eplagt, fehlten ihm innerer Frieden, Kraft und Frohlichkeit. 
L an dg ra f \Vilhelm dagegen war ein wa hrhaft from mer. 
ta pfere r Ma nn. Der G laube war das Geheim nis sein er Kra ft. 
Seil1 35 jahri ges Leben ist so schwer und a ufreibend g ew esen, 
\Vi e es selten e in e m S tcrblichen beschiedcn ist. Schon seinen 
J ii ng lingsjahre n brachte die ungli.i.ckliche V eranlagung des 
Va teTs viel Leid, schwere A u fgaben und starke scelische 
l(onfl ikte. Mo.hen, Sorgen, Entt a usch ll ngen llnd schwere 
S chi cksalsscblage full en d ie 10 J a hre sein er Regierung aus. 
Scin G ottvertrall en hat ih n imrn er allfrecht erha1ten . Aus 
ihm sind di e E i,genscha ften erwachsen, d ie dem V ater so 
vo ll ig fehlten: S elbstzu cht und S elbstuberwindu ng , ein hoher 
S inn fOr R echt und Billigkeit au ch sei nen Geg nern g egen
tiber, k il hne Entschl ossenhe it, Gelassenheit im Ungli.i ck, Be
ha rrli chkeit in der D urchfOhrun g des einmal als richtig Er
k a nnten, Treue llnd Bescheidenheit 1). 

Bei ein em R.uck bli ck auf die milita rischen Ere ig nisse 
erkennt man, daJ3 Gustav Adolf mit zwei Hauptzentren 
der feindlichen K.raft zu rechnen hatte. Im SOdoste n 
Osterreich und die ka iser lichen Erbla nde (Bohmen und 

I) Als besonJers c lllLnt,kt eristisch Hir La. ntl j.{ r. Wilh ellll weisc ieh hin 
a uf J en Brief an seillen \'ate r vo rn Ja[Jua r Ili27 (Horn lH cl VU, S. li7t ), 
scill ~l e rn o riaJ c fill' lI erzog BCJ')l lmrd vo m \3. 7 . 1(;3 t (Struck , Anh. Nr. 17) 
Ulld auf a lle scillc Schrcihcn .111 d ie ,.Deputirtc n·' ,LlI S den J ah rcn l li27 
bis HiKO. In den let7. tcrcll urfc nharcn s i ch die licbcnswc rtell , rein mcnsch
ii che n .Eigensehafte n des Landg r. al s so rgsam er l-Ia ll svatcr, der scin II IllI 
se iner Gattin Rechte und Pfli chten ordnu ll gsmiill ig tlnscill andcrh1i1t, de l' 
cin wa rmes Herz fii r seine Diener und scin lI uusgcsindc hat, der die 
l\Ius ik nnd die hess. \\'lUder so inn ig liebt ulld fO r s i ch scllJst so a.n spru chs-
10s lI nd bcschcidcn ist . VOIl bcsonderem Heiz s iud des Luudgr. Schrei bell 
UI1 Geo rg Schitlllllclpfcng, del' zwisehon IG2U ll . 20 al s sei n " Obol'
K'Lmmerd iener" bezc ichnet. winl , se ine Kassc Zll fiih reu hattc und vo u 
IGtSB al s eine Art I\ ri cg-szahllll eistcr erscheint.. Bri cfe an ihn , den er 
i rn mer " Li ober Gorge" 'Lllreli et, tinden s ich in dell 1< 1'.-A. lU33 und 
lli34 11 . a . O. Das MCllI orial e vom 13. 7. 163 1 zcigt, wclchc Kraft und 
Hesta,nd igkei t ihm in k riti schsl.er Lagc sci ll Goltve rtra uen gown-b rt. Die 
spcz ifi seh rnili tar ischen Eigcll scha fton des Landg r. wcrdcn Iloch dcutl icher 
in meiner Da-rs tell ullg der Ere ig ni sse von lG33- 1637 hervo rtreten. 
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Schlesien), denen sich Bayern unmittelbar anfUgte, und im 
Nordwesten ' die grof3en zusammenhangenden geistlichen 
Gebiete zwischen Weser und Rhein. Im Vergleich zu 
diesen Hauptstutzpunkten und Kraftquellen des Feindes 
waren die geistlichen Herrschaften in der Mitte des Reiches, 
die sog. Pfaffengasse am Main (Bamberg, Wiirzburg, Mainz) 
und die habsburgischen Territorien zu beiden Seiten des 
O berrheins (Breisgau, Sundgau, Oberelsafil), von n~bensach
licher Bedeutung. Nie zuvor hatte ein Feldherr vor ahn
lichen , sehwierigen, verwickelten Aufgaben gestanden. Erst 
zu Napoleons Zeiten treten ahnliche Aufgaben an die Kriegs
leitung heran; als verkleinerte s Abbild eines auf 
der inneren Linie mit unzuverlassigen Bundes
g e nOs se n .k a m pfen den H eeres erin n ern sie in ge
wisser Weise an die Lage Deutschlands im Welt
k ri e gel 914 / 1 8. Die Grofile der strategischen Aufgaben 
Gustav Adolfs stand im starken Mifilverha ltnis zu den Riick
sichten, die auf SOldnertruppen zu nehmen waren, und auf 
die mangelhaften Verkehrsmittel dieser Zeit. Die S chwie
rigkeiten der Nachrichten- und Befehlsiibermittlung hat fiir 
die 3 - 4 NebenkriegsschaupHitze manche Nachteile und ins
besondere fiir Landgr. Wilhelm viel Verdrull zur Folge ge
habt. Wahrhaft genial ist es, wie Gustav Adolf, ohne Riick
sicht auf alle diese Fesseln und ohne Riicksicht auf die un
sichere HaItung, die die graBeren norddeutschen Lander, 
Kursachsen, Brandenburg und Braunschweig-Liineburg ihm 
gegenilber einnahmen, noch im Spatherbst 1631 nach dem 
Siege von Breitenfeld im raschen Vordringen sich am un
teren Main und Rhein festsetzt, eine Verbindung mit den 
zuverlassigen Reichsstanden der vier sUdwestlichen Kreise, 
des Kurrheinischen, Frankischen, Schwabischen und Ober
rheinischen, herstellt, und auf diese gestiitzt im FrUhjahr 
1632 langs der Donau vorgehend, der feindlichen Hydra den 
Todessto13 versetzen will. Die Ausftihrung die se r ge
nialen Gedanken wurde gefardert, ermoglicht 
erst, durch Landgraf Wilhelms Kriegsfiihrung. 
Er ist es, der mit unzureichenden Mitteln, von Tott, Baner, 
Herzog Georg nur unvollkommen unterstUtzt, den K onig 
in seiner reehten strategischen Flanke deckt. Hatte den 
K urfl1rsten von Saehsen, der sich im Besitz von Prag und 
reieher feindlicher Landstriche in so viel gunstigerer Lage 
wie Landgr. Wilhelm beland, eine ahnliche Energie und 
Biindnistreue beseelt, wie jenen, die Entscheidung des groJ3en 
Krieges ware schon im Sommer 1632 gefalien. 

Zeit~chr. Bd. fill. 8 
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Auf das e i n e g roBe Ziel ein er raschen Entscheid ung', 
"a uf d a s H a u p t we rk" war der B lick des K onigs ge
richtet , wenn er so weitgehende, rilcks ichtslose An forde
run gen a n den L and g ra fen stell t,e. Und nicht sch w3.chl iches 
Nach geben, P reisgabe des eigenen und des Landes Interesse ' 
war es, w enn di eser d ie Wiinsche und Forderungen des 
K onigs erfOUte. D i e Fa hi g k ei t , die e i gene An s i c ht, 
So nd e r best r ebu n ge n u nd S o nde ri nt e r essen de m , 
W a hl de r A ll ge m e i nhe it u nt e rzu o r dnen, tr it t be i 
d e m mil iUi ri schen und po l iti s che n Hande l n d e s 
L a n dg r a f en i m m e r w i e d e r zu Tage. Sie ve r
di en t in d e r d e ut sc h e n Gesc hi c ht e beso nd e r s 
stark b e t o nt z u w e rd e n. Nicht aus Sentim entaliUiten 
geht s ie h ervor, sie ist einsichtsvolle Realpolitik. D ie An
erken nung und d ie Versprechungen des I(Onigs ware n k ein c 
leere n R edensarte n. S eine ganze P crsonlichk eit burg te da
fur, daB mit seinem E rfolge dem Landgrafcn und dem La nde 
H essen ein e g ute Zukun ft beschieden war. Fur die Lei
s tunge n, die Opfer , d ie schwier ige Lage H essens hat der 
K.onig, auch wenn er den Vermitt ler neig ungen des Darm
sUidter Vetters klug Rechnung trug, voBes Versta nd nis ge
habt. En de September bestim mte er in NOrn berg , dall der . 
als Feldherr und Staatsmann gleich bcdeutende Oxensti erna 
in Niedersachsen in seinem Namen das D irektor ium fiihren 
so11te 1), eine MaBnahmc, die d ie dort igen H eeresteile zu ein
heitl icherer und kraftvollerer Verwendung gebracht und die 
Lage Hessens erleichtcrt und ver besser t haben wi.i rde. U nd 
110eh zwei \Vochen vor seinem T odc, in cler k urzen Ruhe 
in Arnstadt, bcschaftigte ihn cler Gedank e, ,, \V ie die Kriegs
beschwerd en, wcIche d ie Natur des I( ri eges mit s i ch brin
gen, vermindert, ... . d ie Geldmittel als der n er vus rerum 
gerendarum" beschafft werden konnten . Er forde rte den 
L andgr afen auf, als }< reisoberster seine KreissUinde zu ver
samm eln u nd zu b ewi rken, daJ3 "zu des lCreiscs defension 
ein corpus van etlichen Regimentern for mier t, ri chti g be
zahlt und unterha lten wUrde". Die Bedcutung, die die in 
der deutschen fTeschichte im mer a ls nebensachli ch beban
delten K ampfe im Nordwesten des R eiches fur die Kriegs
entscheidung hatten, wa r vom I{ onig erka nnt. E in er so 
s tarken E ntblo13ung von Truppe n, wie sie ZUIn g ro13 te n 
Schaden des hessischen Landes und dcr hessischen Arm ee 

I) Landgraf :1Il OxclIsti erna , Kasscl , de n 14. 10. lG32. Droyscll , 
"Gnstuv Adolf" If, S. 6tl3. 
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durch des Konigs An ordnungen dreimal veranlaBt war, sollte 
nach Moglichkeit vorgebeugt werden 1). Der Tod des Ko
ni gs hat alles dies verhindert, den Zwiespalt im Lager der 
E vangelischen immer haBlichere Bltiten , treiben lassen und 
als drit ten Faktor, der Selbstbehauptung, dem Sonderinter
esse der soldatesca immer starkere, unheilvollere Geltung 
verschafft. . 

Wie man nach alledem auch uber das Eingreifen Gustav 
Adolfs in die deutschen Wirren und iiber die schweden
freundliche Politik Hessens den ken mag, die Personlichkeit 
Landgr. Wilhelms und die Leistungen seines kleinen Landes 
werden A nerkennun g und Achtllng finden, solange noch 
Tapferkeit und Ehrlichkeit im Leben der Volker Geltung 
haben. 

I) "Schwedcn IGSl- m)", GlIstav Adolf an den 1andgr., Arnstadt, 
den 24, Okt, LG32, 
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