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Wissenschaftliche Ausbildung u. Erziehung 
des Erbprinzen Wilhelm von Hessen in 

Marburg 1789 bis 1792. 
Von 

Friedrich Israel. 

Das Staatsarchiv in Marburg verwahrt zwei stattliche 
Faszikel "Erziehungs-Acta, Des Durchl. ErbprhlZen aca
demischer Aufenthalt in Marburg", deren erstes die Jahre 
1789 und 90, das zweite 1791 und 92 umfallt. Sie behandeln 
in Form von chronologisch geordneten Berichten und Briefen 
mit gelegentlichen Beilagen den wissenschaftlichen U nter
richt, die. korperliche Ausbildung und gesellschaftliche Er
ziehun~ des altesten liberlebenden Sohnes Land~raf Wil
helm IX.I). Der Erbprinz, der nachmalige Kurflirst Wilhelm n., 
am 28. Juli 1777 geboren, stand kurz vor der Vollendung 
seines zwolften Lebensjahres, als seine U bersiedelung nach 
Marburg zur weiteren Ausbildung in die Wege geleitet 
wurde. Leiter seines Hofstaates und damit auch verantwort
lich ftir seine Erziehung war Hans Ludwig von Dornberg. 
der als Hauptmann im Garde-Grenadier-Regiment zu Kassel 
bereits am 9. Januar 1789 zum z\Veiten Hofmeister und 
Stellvertreter des ersten Hofmeisters von der Malsburg er
nannt worden war 2), jetzt aber an die Spitze des H ofstaates 
gestellt wurde. Er war Ritter und Komtur des Deutschen 
Ordens. 

Die ihm bei seiner Bestallung gegeben~ Instruktion ' ) 
vom 19. Juni 1789 ziihlte in zwolf Paragraphen die 

1) Ich danke cs der Liebenswilrdigkei t des Herm Staatsarchivrats 
Dr. Knetsch in Marhurg, auf diese Akten aufmcrksam geworden zu sein. -
In den fol genden Anmerkungen werden die boiden Aktenfasz ikeJ einfach 
al s I nod II bezeichnct ; dahinter fol gt die Blattza.hl. - Das Zitat "G u n d
I a c h" bezeichnet die treffliche Festgabe der Historischcn Kommission zum 
l\Iarburgcr Un ivers itiHsjubiHlum: Fnlllz Gundb c h: Catalogus professorum 
academ iae .Ma rb urgensis. Die akadcmischen Lehrer der PhiJipps· Univer· 
siUlt in Maruurg von 1527- 19LO. Marburg 1927 (= Veroffentlichullgen 
der Histori schen Kommission fUr Hessen und \Valdeck, Bd. 15). 

' ) I 1. 
S) I :2 If. : Entwurf ; 16 ff.: Rcinschrift. 

16" 
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Grundsatze auf, von denen er sich bei cler "christlichen 
Erziehung" des Erbprin zen leiten lassen sollte. E s gait, 
den kiinftigen Landesherrn so gut wie mOglich auf sein 
hohes Amt vorzubereiten . Also sollte der H ofmeister nach 
Kraften bestrebt sein , sich das Vertrauen und die Liebe 
seines Zoglings zu erwerben, auf seine Gemiitsart und Nei
gungen eingehen, "soviel solches ohne schadliche Nach
sichten nur immer geschehen k an". Zu jedem Posttag
das war S onntags und Mittwochs - mu£3te er e in en Im
mediatbericht an den L andgrafen einreichen und gegebenen
falls "Vorschlage und pflichtmailige Gutachten ohne Riick
halt" auBern. "W ahre Tugend und Gottesfurcht", IIw ahre 
FrOmmigkeit" gelten "als die Quelle aller iibrigen christfilrst
lichen Tugenden'\ sind a1so in erster Linie dem Prin zen 
beizubringen ; doch ist darauf zu achten, daS "iibertriebener 
Eifer und R eligionshail von Ihm entfernet bleibe". Damit 
hangt eng zusammen die "Ausbildung des Herzens": "Milde, 
billiges Mitleiden und wah,e Aufrichtigk eit, mit gehoriger 
Fiihlbarkeit fUr das W ohl der Menschen", "edle, wohlgeord
nete Freigebigk eit, W ohl- und Mildthatigkeit" sind "sehr 
schatzbahre" Eigenschaften fiir einen F Ursten . "Ubrigens 
aber" hat der H ofmeister "den Prinzen nebst Entfernung 
von Stolz und H ochmuth zu Beobachtung der gehOrigen 
V orsicht und Behutsamkeit in R eden und Handlungen zu 
lencken, und damit S ie" - namlich des Erbprinzen Durch
laucht - "nie vam auBeren Schein hingerissen werden, zu
g leich sich [zuJ bemuhen, dail S ie in allen Begegnungen 
mit Vberlegung filrgehen und so nach und nach auf d ie 
Kunst, Menschen zu kennen, ge]encket, hi er bene ben aber 
standhaft und krafti gst zur Liebe der W ahrheit immer er
muntert und davan nie abzugehen ununterbrochen ange· 
fiihret und so die im Leben erforderliche Klugheit, auch 
notwendige Verschwiegenheit eingefloset werde." Auf g riind
liche K enntnis des Militarwesens wird groiler W ert gelegt, 
nicht weniger auf kOrperliche E rziehung und Abhartung , 
wobei selbstversta ndlich auf den Gesundheitszustand des 
jungen Prinzen zu achten ist ; von jeder U npaillichkeit ver
langt der Landgraf alsbald Bericht. S tets ist auf ordent
liche, saubere Kleidung, sowie auf ein "gesittetes, anstan· 
diges Benehmen und auf H oflichkeit zu achten. Darum sol\ 
der H ofmeister oder sein Stellvertreter den Prinzen stets 
unter Aufsicht haben und ihn namentlich unterweisen, wie 
er in der Offentlichkeit auftreten mul3. Das gilt auch tur 
den ha uslichen A ufenthalt und die L ehrstunden, wo "alle 
Unarten vermieden werden" sollen; Verkehr mit Leuten, 
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deren Betragen zweifelhaft, ist fernzuhalten. Zum Personal 
5011 der Prinz immer "giitig und leutselig" sein, ohne jedoch 
aBzu vertraulich zu werden. Samtliche zur Mitaufsicht, zur 
Bedienung, aber auch zum U nterricht angeste11ten PersOn
lichkeiten haben den Weisungen des Hofmeisters nachzu
kommen. Er leitet den Unterricht und setzt den Lehrplan 
fest, hat ihn aber aBe Halbjahre entsprechend den Fort
schritten seines ZOglings neu zu gestalten und dem Land
grafen zur Genehmigung vorzulegen. Ergeben sich im Laufe 
des Studienganges Fii.Be, die in der Instruktion nicht vor
gesehen sind, so 5011 der Hofmeister an den Landesherrn 
"mit zweckdienlichen Vorschlagen und Gutachte,," berichten. 
Er is! auch fUr die Leitung der wirtschaftlichen Angelegen
heiten, des "ganzen Oeconomie-Etats", verantwortlich; fUr 
die Rechnungslegung und Besorgung der Hauswirtschaft 
ist ihm der Maitre d'Hotel Schaumburg beigegeben. Schliell
lich werden ihm Verschwiegenbeit in aBen zur Fiihrung 
des ihm anvertrauten Amtes gehorigen Dingen und aullerster 
Diensteifer zur Pflicht gemacht. An die Landgrii.fin 5011 
w Ochentlich einmal "in gaoz generalen term in is" "von der 
Gesundheit und Betragen des Erbprinzens geschrieben 
werden". Dieser letztere Passus bildete den lnhalt einer 
Geheim-Instruktion fur Dornberg. • 

Eine weitere lnstruktion 1) wurde fiir den als Kiich
schreiber bezeichneten J ohann Heinrich SChaumburg am 
11. J uli 1789 von dem Kasseler HofmarschaBamt entworfen und 
am 17. ausgefertigt. Schaumburg war bis dahin als Schreiber 
in der landgraflichen Kuchenstube angestellt gewesen. Jetzt 
erhielt er die Aufsicht iiber das zu dem prinzlichen Hofstaat 
gehOrige Kiichenpersonal. Er hatte dafur zu sorgen, daB 
keine Ellwaren heimlich fortgeschafft und dall vorteilhaft 
e ingekauft und moglichst sparsam und sorgfii.ltig in der 
Kiiche gewirtschaftet wiirde. AuJilerdem hatte er bei der 
Mittags- und Abendtafel zu servieren und wochentlich, 50-
wie vierteljahrlich Rechnung zu legen. Seine Rechnungen 
iibergab er dem Hofmeister, der sie alsdann nach Priifung 
dem Hofmarscha11amt zur Genehmigung einreichte. 

Hofmeister und Kiichschreiber wurden, jener am 27., 
dieser am 25. J uli durch schriftlichen Revers auf ihre In
struktion verpflichtet, das iibrige zum Hofslaat gehorige 
Personal am 25, auf den Dienst beim Erbprinzen vereidigt 'l. 
Ein Kostenanschlag fur die prinzliche Hofhaltung war be-

I) I 12 f. : Entwurf ; 2"2 ff.: Reinschrift. 
') I 20, 25 nnd 8 If.; 9 f. die Eidesformel. 
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reits am 19. J uni 1789 aufgestellt worden 1). Danach sollten 
erhalten . 

der Hofmeister von Dorn-
berg. . . . . . . 1200 Reichstaler, 

der Hofkavalier von 
ausschlie61ich der 
"Tafel bei Hofe" unt! 
der dam it verbunde. 
nen "Emolumentc";. Schenck zu Schweinsberg400 

derlnformator Ungewitter 300 
der Kammerdiener Saur . 200 
der Kiichenschreiber 
. Schaumburg . . . . 180 
der Mundkoch Volprecht . 150 
der Bratbursch Orthwein . 40 
dieLeinwandsfrauKraessel100 
der Hoflakei Heussner . 94 
der Hoflakei Vogt . . . 94 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

, 
, 
, 

, 
, 
, 
, 
, 21 Albus 4 Helier, 
, 21 Albus 4 Helier. 

Fiir die Garderobe und die sonstigen personlichen Bediirfnisse 
des Erbprinzen wurden 500 Gulden frankfurter Wahrung 
ausgeworfen, fur U nterrichtshonorar, gesamte Hausha~tung 
und Kiichenverlag 10 000 Gulden. - Der Hofmarstall stellte 
fiir den prinzlichen Haushalt in Marburg 8 Kutsch-, 2 Reit
pferde und 2 Klepper, sowie eine Equipage; dazu wurden 
der Leibkutscher Huthwelcker, der Vorreiter Salzmann und 
die Reitknechte Peter und Lips dem Hofstaat des Erbprinzen 
zugeteilt. Dern Hofmeister v. Dorn berg und dern zurn Le
gationsrat ernannten Hofjunker v. Schenck lieferte das Hof
marschallamt je eine Hoflakaien-Livree fur einen Diener. 
Zur Beheizung der Wohnung in Marburg wurden fiinfzig 
Klaftern Buchenbrennholz und sechzehn zum Verkohlen aus
gesetzt, die das Oberforstamt bereitzustellen hatte. Dieser 
Brennvorrat war jedoch zu knapp bemessen; er wurde auf 
ein entsprechendes Gesuch Dornbergs von Ende September 
1789 urn zwolf Klaftern Brennholz und sechzehn Klaftern 
zum Verkohlen erhoht ' ). Die oben bezeichneten Gehalter 
fiir das Personal des prinzlichen Hofhalts, sowie der Betrag 
fur die personlichen Bediirfnisse des Prinzen wurden aus 
den Einkiinften der Oberrentkarnmer zu Kassel bestritten, 
die Summe von 10000 Gulden aber fiir Honorare und das 
gesamte Wirtschaftswesen von der Rentkammer in Hanau. 
- Sehr wichtig war natiirlich die Sorge fiir die Marburger 

1) Dieser Anschlag, sowie die Anweisungen an die zusUindigen Be~ 
hijrden in I 26- 52. 

I) I 99, 100. Angefordert waren 16 Klaftern Brennholz und eben
soviel zum Verkohlen. 
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Wohnung ') des Prinzen und seines Hofstaates; sie fiel dem 
Hofmarschallamt zu. Der Landgraf hatte ein ziemlich ge - , 
raumiges Haus gegenilber dem Renthofe angekauft, das 
nicht nur mit seinen Nebengebauden wilrdig instand gesetzt. 
sondern auch entsprechend rnit MObeln und sonstigem Gerat 
aller Art ausgestattet werden mullte. Hieriiber erstattete 
der Hofkammerrat Koch am 28. Juni ein- Promemoria, in 
dem alles aufgefiihrt war, was nach Marburg geschafft werden 
mullte. Aullerdem enthalt Kochs Denkschrift die Preise, zu 
denen Metzger, Backer, Konditor, Spezereihtindler usw. den 
Bedarf filr die prinzliche Hofhaltung zu decken verpflichtet 
worden waren. So lehrreich dieses fast jeden einzelnen 
Artikel auffUhrende Verzeichnis in wirtschaftsgeschichtlicher 
Beziehung auch sein mag, es wurde in diesem Zusammen
hange viel zu weit filhren, wollten wir es eingehender be
trachten. 

Die bisherigen Lehrer des Prinzen fUr FranzOsisch, 
Tanz- und Schreibunterricht, Professor Klingender, Theater
inspektor Moretti und Kanzlist Schmitt, wurden zum 1. August 
1789 verabschiedet '). Dagegen kam der Informator U nge
witter, dem bis dahin und auch filr die Zukunft der Haupt
anteil an der wissenschaftlichen Ausbildung des jungen 
Wilhelm zufiel, mit nach Marburg, ebenso der Konzert
meister Rodewald, der den Prinzen im Violinspiel unter-

• Wles. 
Am 1. August 1789 reiste der Erbprinz mit seine m 

Hofstaat nach Marburg ab'l. Bereits in Wabern erreichte 
ihn eine Einladung des woh! nur vOriibergehend in Marburg 
befindlichen Generalleutnants Henrich J ulius v. Kospoth'l, 
nach seiner Ankunft bei ihm auf dem Marburger Schlosse 
zu Mittag zu speisen, was auch geschah. In Marburg waren 
Kospoth, Generalmajor v. Hanstein 5) und die Stabsoffiziere 

1) HierUber I 40 u. 50 If. 
_ S) I 47. Die Stellung dieser Herren beim Prinzen wird nicht in 
den Akten erwahnt, sondern geht hervor aus dem Staats- nnd Adre6-
Calender fUr das Jahr 1789, S. XXIII. 

9) I 64 u. 65: Briefe des Prinzen an den Vater vom 1. nnd 2. 8. 89. 
") Kospoth war erst 1789 als Generalleutnant znm Kommandeur des 

naeh ihm bezeichneten Regiments in Ranau ernannt worden, naehdem er 
vorher aIs GeneraImaior das Regiment Landgraf in Kassel befehligt hatte. 
In Marburg hat er von 1789--1792 nie gestanden. 

6) Kommandeur des Regiments von Hanstein , das in Marburg gar
nisoniert war. 

• 

• 
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des Regiments, sowie einige Professoren der U niversita.t, 
namlich die Geheimrate v. Selchow') und Baldinger ' ) und 
der K onsistorialrat P feiffer ' ), sowie der Oberforstmeister 
v. Lehenner zur Stelle, urn den hohen Gast zu empfangen ' ). 
Namentlich aber rechneten es sich U niversitat und Stu
dentenschaft zur besonderen Ehre an , den kiinftigen Landes
herm zu den lhrigen zu zahlen. Die Studenten planten 
bereits in den ersten Tagen einen Fackelzug , verschoben 
ihn dann aber bis zu dem bald erwartet,en Besuche des Land
grafen in Marburg '). AIs dieser jedoch langer. als voraus
zusehen, auf sich warten lieJil, fand die "groJile Music 
mit F ack eln" am Abend des 13. August statt: E twa 130 
bis 140 Studenten beteiligten sich daran, nicht nur H essen 
und H anauer, sandern au('h viele auswartige; ein S tudiosus 
Dunker aus W etter iiberreichte dabei dem P rinzen ein 
Carmen 6). Am gleichen Tage war dieser iibrigens Zeuge 
der Promotion eines Studiosus Wittich aus Kassel zum 
Dr. iur. - Ebenso wurde die Immatrikulation des Prinzen 
feierlich gestaltet. Die U niversita t wollte ihm statt der 
iiblichen gedruckten eine auf P ergament geschriebene Ma
trikel einhandigen ' ), regte auch an, Dornberg und der In
formator U ngewitter mOchten sich ebenfalls immatrikulieren 
lassen. Hie rvon sah man jedoch auf den R at des H of
meisters zur Vermeidung iiberflilssiger K osten ab; auch 
meinte D ornberg, es g eniige, wenll der Prinz sich eigen
handig in das Album der Universitat eintrage. Diese An
sicht fand den Beifall des Landgrafen, und entsprechend 
seinen W eisungen wurde der Prinz immatrikuliert am 
3. September 1789 8) . Der Prorektor Bering ' ) brachte dem 
Prinzen ein eigens hierfilr angefertig tes Album, in das 

1) 1783-95 Professor der Rechte in :Marburg. Ober ihn vgl. Gund
lach 116 f. 

i) 1786- 1804. Professor der Pathologie uod Therapie in l\Iarburg. 
Vg!. Gundlach 2 12. S. auch uoten S. 276. 

8) 1779 - 9 1 Professor fiir Dogmatik, lI cutestamentliche Exegese und 
praktische Theoiogie in Marburg. Vg!. Gundlach 34. S. auch unten S. 264 f. 

") I 66 f. : Bericht Dijrnbergs vom 4.8.89. 
6) I 70 u. 71: Bericht Dornbergs vom 8. nnd Brief des Prinzen 

vom 12. 8. 89. 
&) I 74 : Beri cht Dijrnbergs vom 16. 8. 89. 
1) I 83 : Bericht Dornbergs vom RO. 8. 89. 
B) I 88 : Bericht Dij rnbergs vom 6. 9. 89. 
0) 1785- 1825 Professor der Philosophie in Marburg. Vgl. Gnnd

Inch 285 ; auBerdem Brieger, S. S W f. dieses Bandes. 
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d er junge Wilhelrn sich in lateinischer Sprache eintrug. 
DafOr wurden sechs Louisd'or gezahlt, je drei fOr den Pro
rektor und die P edellen. Eine Tax e fOr FOrstenirnrna triku
lationen gab es nicht; die GebUhren betrugen bei BUrger
lichen 4, bei Adligen 8, bei Freiherren 12 und bei Grafen 
16 Taler; der in diese rn Falle gezahlte Betrag war also 
recht ansehnlich . 

Der Studiengang des jungen Prinzen war oach einem 
festen Stundenplan geregelt, der im allgerneinen fUr j edes 
Winter- und Sornrnerhalbjahr neu entworfen und dern Land
g rafen zur Genehmig ung vorg elegt wurde ; nur im Jahre 1791, 
in we\chem am 2. O ktober die K onfirmation des Erbprinzen 
stattfand , wurde der fOr den Sommer angesetzte Stundenplan 
bis zurn Ende des J ahres beibeha lten, und der nachste Plan 
war nur vier Mona te in Gultig keit, da der Prinz am 1. Mai 
1792 Marburg verlieB. Diese Stu n den plane sind fast alle 
erhalten 1). Sie weichen im einzelnen nur wenig von ein
ander ab; es versteht sich von selbst, dall entsprechend den 
F ortschritten des l oglings gewisse Vera nderun gen vorge
nomm en werden muBten, indem die Ele~entarfacher uod 
diejenigen Disziplinen. in denen das U nterrichtsziel erreicht 
war, allrnahlich vom Stundenplan verschwanden und durch 
neue Lehrfacher ersetzt wurden. Der T ag begann frOh: 
U rn 7 U hr stand der P rinz tag lich auf und hatte eine S tun de 
leit fOr Ankleiden , Morgengebet und Irnbill. S onntags be
suchte er von 9-10 U hr den Gottesd ienst. An d en W ochen
tagen begann der U nterricht urn 8 U hr. Nach zwei Stunden 
war die l eit von 10-11 der Sorge fOr die kOrperliche Aus
bildung gewidrnet und mit Spazierga ngen, LeibesObungen 
und Reiten ausgefOllt. Dann folgten ",ieder zwei wissen
schaftli che Stunden und darauf fUr Mittagessen und Erholung 
eine d reistOndige Pause. U rn 4 Uhr wurde der U nterricht 
wieder aufgenornmen und dauerte bis 7 Uhr. Wie die ein
zelnen S tun den besetzt waren, ist zie rnlich belang los. A ber 
die S tundenzahl fur die einzelnen F acher ist nicht u nwichtig; 
sie erg ibt sich aus der folgenden T abelle : 

I) Die Entwtirfc stehen in I 66 f . (flir August uod September 1789; 
vom 6. 8. 89), 119 f . (filr Michaelis 1789 bis Ostcrn 1700; vo m 14. 10. 89), 
167 f. n. 264 f. (1. nnd 2. Entwurf fur Ost. bis Mich. 1790; vom 10. 1. nod 
4. 8. 90 i der 2. Entwurf bedeutet die endgultige F'assung, die sicher vor
her mil ndJi ch vereinbart war), 269 (fUr Mich. 1700 bis Ost. 1791 ; vom 
4. 8.90) uod II 154 f. (fUr J an uar bis April 1700' ; \,Olll 18. 1. 92). Der 
fehlende Stundenpl <l D ,"on Ostern bis Ende 1791 gIich im wesentlichcn 
seinem Vorganger; er HlDt si ch nus einelll Bericht Dornbergs ,"om 8. 0.91 
(1 1 44) erschlie6en. 
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. St und e nzahl 
F ac h Aug. u. Wloler Snmmer Wioler Oslern b. Jan.-Apr. Lehrer 

Sepl.l1SS 118S/S0 mo 'I. mo/sI Endel lSI 1192 

Religionslehre • • 3 B 3 3 B 2 Plelner. 
.A usarbcitungen fUr 

Religionslehre. . 2 2 
Deutsch a) AufsiUze 3 4 (2) 4 3 3 3 

b) Lektiire 2 4 (1) 2 1 lolnrmalor. c) Briefe B 2 2 2 2 2 • 
Obersetzungcll in 

fremde Sprachen • 3 2 (1) 1 
Lateinisch . • • • S S 3 S S 4 
Franzosisch • • • 4 4 4 4 4 2 Beauclair. 
Englisch 2 Q 4 Bach. • • • • -Geschichte . • • • 4 4 4 4 4 Curllus. 
Geographic . . • 3 B . 4 S 3 3 

f Inlnrmalor • KUllstgcschichte . • 4 
Rechnen • • • • 2 1 (2) 
Mathematik · • • 3 3 3 3 S 3 
Zeichen, Fortifika- Schlelcblr. tionslehre, Militlir-

wissenschaft • • 3 S S 3 S S 
Okonomisehe 

Stntistik . • • • 4 4 Jung. 
Naturrecht, Moral • 4 4 Roberl. 
Tonkunst • · • • 4 4 4 4 4 4 Rodewlld. 
Schreihto • • • • 1 2 2 2 2 2 HarHrndl. 
Wiedcrholungen . • 1 

f lolormalor. Ausgchen, Leibes-
Ubungen . • • • S 3 B tJ B 3 

Reiten • • • • • 3 S S S 3 3 WOln. 

Die Stundenzahl fur Lekture, tlbersetzungen und Wieder
holungen war flieBend : diese Arbeiten nahm der Informator 
je nach Bedarf und ver fiigbarer Zeit, nicht selten auch 
abends nach 7 Uhr, vor. 

Es ist nun vc n besonderer Wichtigkeit, zu erfahren, 
was dem Prinzen in den einzelnen Fachern an Kenntnissen 
vermittelt worden ist. A ls QueUe hierfiir kommen in erster 
Linie eine Anzahl Denkschriften und Berichte des Informa
tors U ngewitter und des Hofmeisters v. Doernberg in F rage ') . 

I) In Klammern die Abweichungcn des ersten Entwurfes. 
' ) Sie wcrden als Pro memoria bezeichnet. Es sind foJgendc: 

1) I 114 If. vom 14. 10.89 (Ungewitter); 2) I 165 If. vom 10. 1. 90 (DOrn
berg) : 3) I 260 If. vom 4. 4. 90 (Ungewitter); 4) I 207 If. vom 4. 8. 90 
iDij rnberg) : 0) II 153 H. vom 18. 1. 92 (Dij rnberg). - Von den in der 
foJgendcn DarstcIJung der cinzeJnen Lchrfacher erwahnten Lehrern · wird 
spatcr noch einigcs zu sagen sein (So 260 H.). 

• 

, 

• 
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Am besten zitieren wir die wichtigsten Stellen der Berichte 
wOrtlich und beginnen mit der Rei i g ion si e h r e. "lch 
habe." schreibt U ngewitter am 14. Oktober 1789, "bey dem 
Religions-Unterrichte des Prinzen zuerst und vorziiglich da
rauf gesehen. dail Er sich von der natiirlichen Religion 
ebenso wiir<iige als richtige Begriffe machen mOgte. !hn 
auch in den Lehren der geoffenbahrten Religion nach An
leitung von Bertrandts christlicher U nterweisung 1) bishero 
unterrichtet, womit ich noch lU Cassel bis zum Ende ge
kommen bin. In so weit dieser U nterricht den Verstand 
und das Herz beschaftigen. habe ich mich dabey sowie bey 
dem U nterricht iiberhaupt der sokratischen Lehrart bedienet. 
wodurch von bekannten leichten Wahrheiten man zu denen, 
die uns hisher unbekannt waren, durch eigenes Nachdenken 
gleichsam vun selbst gelanget. - Dieser U nterricht sowohl. 
als der in der biblischen Geschichte. wow bisher eine Stunde 
des Sonntags vor der Kirche ausgesetzt gewesen, ist dem 
hiesigen Consistorialrat Pfeifer anvertrauet worden, welcher 
dazu wochendlich 3 Stunden verwendet. - Nach vorher
gegangener Priifung der Religions-Kenntnisse des Prinzen 
lehrt er Ihm gegenwartig bald die Religions-Wahrheiten 
selbst. bald giebt er Ihm U nterricht in der biblischen Ge
schichte. Die Art und Weise. womit er soIche dem Prinzen 
vortragt, kann man als einen praktischen U nterricht in der 
christlichen Moral ansehen. Er enthalt die vortreflichsten 
Beyspiele und Stellen der heiligen Schrift. welche das Herz 
gut und edel und voll Vertrauen auf Gott zu bilden im 
Stande sind. und zeigt zugleich den Weg Gottes im U nter
richt des menschlichen Geschlechtes. Sie verdienet daher 
billig von dem Prinzen wohl verstanden und behalten zu 
werden; wie Er dann auch dariiber nach denen Ihm dariiber 
jedesmal vorgelegten kurzen Satzen eigene Ausarbeitungen 
verfertiget. - In der Religion selbst unterrichtet er den 
Prinzen nach seinem eigenen Plane und iiberliefert ihm 
jedesmal den Haupt-Inhalt seines U nterrichts schriftlich. 
womit er his zum zweiten HauptstUck gekommcn ist, welches 
von der SChOpfung. R egierung und Erhaltung der Welt 
handelt". - Der biblischen Geschichte wurde dann im Laufe 
des Winters 1789190 die Religionsgeschichte angeschlossen '). 
"Dem Prinzen sind dabey die verschiedenen Religions-

I) Das ist eine wiederho lt aufgclegte, VOIl Zollikofer bearbeitete nnd 
unter dem Titel: "Christii chc Unterweisungcn" hcrausgegebcne Obersetzung 
dcs Buchleins von Jh . El ins Be r t rand : Instruction chretienne ou abrege 
du catechisme. Ziirich (OreIJi) 1755. 

:!) I 200 f.; Promemoria Ungewitters vom 4. 4 . 90 . 
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Partheien, welche nach und nach entstanden sind. bekannl 
gemacht und ihre Grundsatze so entwickelt word en. daB 
Er sie Selbst richtig zu beurtheilen im Stande war; ich 
rechne dahin die R eligion des Muhamets und die griechische. 
Besonders aber ist der Prinz auf die Bewegungs-Griinde 
und Bediirfnisse der Reformation und auf die unsterblichen 
V erdienste aufmerksam gemacht word en. welche Landgraf 
Philipp der Grosmiithige urn dieselbe gehabt hat. - Es hat 
dem Prinzen Sein Lehrer jedesmal den Grundrill seines 
V nterrichts ilbergeben. und der Prinz hat hiernach die ganze 
Geschichte Selbst aufgesetzl. . .. Nach Beendigung dieser 
Religions-Beschaftigungen, woraus der Prinz einen um
fassenden historischen Begrif derer in Europa herrschenden 
Religionen. ihrer Entstehung und Grundsatze. erhalt. wird 
nun der Vnterricht in der Religion selbst folgen". - AIs 
Pfeiffer am 26. November 1791 gestorben war. wurden die 
von ihm dem Prinzen eingehandigten Hefte erneut durch
gegangen und somit der gesamte Lehrstoff wiederholt. Zur 
Abwechselung empfahl DOrnberg die Lektilre eines guten 
mot alischen B uches. als welches ihm Gellerts Moral ' ) in 
erster Linie in Frage zu kommen schien 2). Die Akten sagen 
nichts ilber das Schicksal dieses Vorschlages; da aber im 
allgemeinen dergleichen Anregungen stattgegeben wurde. 
so ist anzunehmen. da6 dem Prinzen jenes bekannte und 
seinerz.eit hochgeschatzte Werk zuganglich gemacht wurde. 

Vber den V nterricht in den S p r a c h e n ist weniger 
zu sagen. Einen guten. fliissigen Stil und gewahlte Aus
drucksweise im D eu ts c h e n sollte er sich durch Lekture 
guter Schriftsteller - leider wird nicht gesagt. welcher - . 
ferner durch schriftliche Ausarbeitungen iiber Tbemen aus 
den verschiedensten Gebieten aneignen. Auch seine Briefe, 
soweit sie iiberhaupt in deutscher Sprache abgefallt waren. 
5011ten Ausdrucksweise und Stil fOrdern. - lm La tei n i se hen 
hatte der Prin z, als er nach Marburg kam, sich bereits mit 
der Deklination und Konjugation vertraut gemacht. J etzl 
wurde ihm die lateinische Chrestomathie von ROchling') und 
die romische Geschichte des Eutropius <) erklart. Aullerdem 

I) Christian Furchtegott Gc 1I e r t: Von der Beschaffenheit, dem 
Umfang nod dem Nutzcn def Moral. Eine Vorlesung. Leipzig (Weid
mann) 1766. 

' ) j[ 154. 
S) J h. Gf. R (; c hi i n g: Lateinische Chrestomathie flIr Anfangcr. Mit 

ciner Varrede van J. Th. Fr. Rambach . Zuerst 1774 in Frankfurt ond 
Gie6en erschienen, danach oft lLufgelegt . 

.. ) Eutropius : Brevillrium ab urbe condita, reichcnd bis 364 Il. Chr., 
'einlach , leicht und kriti sch geschrieben. 
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mullte er ()bersetzungen anferti gen. Die Syntax wurde 
weniger systematisch eingeubt, als bei Gelegenheit der 
Lektiire besprochen '). Nach dem Eutropius wurde die Ge
schichte des Justinus ,) vorgenommen. Auch U ngewitters 
Nachfolger VOlkel behielt dessen Unterrichtsmethode im 
wesentlichen bei : Er ging mit dem Prinzen ausgewahlte 
Stellen von historischem Interesse durch und knupfte daran 
sach!iche und grammatische Erla uterungen . - Der U nter
richt im Franz Osis c h en sah Fertigkeit im Sprechen, 
Schreiben und ()bersetzen vor und wurde von Professor 
Beaudair geleitet. Mit den Sprechubungen .ullerhalb der 
Lehrstunden hatte es freilich seine Schwierigkeiten, da, wie 
DOrnberg einmal klagt, in der Marburger Gesellschaft wenig 
und schlecht franzosisch gesprochen wurde, van K onversation 
also kaum die Rede sein k onnte ' ). Als franzosische Lekture 
werden in der ersten leit des Marburger Studienaufenthaltes 
genannt die Veillees dn chateau de Mme. de Genlis') und 
Les lettres sur l'Italie von Du Paty '): fur die spatere l eit 
hOren \Vir nichts weiter. - Seit dem Wintersemester 1790/91 
lernte der Prinz bei dem Sprachmeister Bach auch das 
E nglisch e. Man begann zunilchst nur mit zwei Wochen
stunden, weil er schon durch Lateinisch und FranzOsisch 
stark in Anspruch genom men sei; auch wollte man ihn 
durch die unangenehme und trocken e Erlernun g der An
fangsgrunde dieser neuen Sprache nicht beschweren und 
ihm die Lust zu ihrem Studium nehmen. Von der Lekture 
englischer Schriftsteller ist bis April 1792 keine Rede; 
vielleicht war die F ertigkeit des Schalers noch nicht soweit 
fortgeschritten. 

In der Geschichte war der Prinz noch in K assel von 
U ngewitter unterwiesen worden. Er hatte ihm in groBen 
lugen die Weltgeschichte darzustellen begonnen G). "Ich 
bin damit bis auf die l eiten gekommen, da die gegenwartig 
in Europa noch bluhenden R eiche zu entstehen begannen, 
und von diesen war die Geschichte der D eutschen bis auf 

') I 116 f. 
') Justinus schrieb cine Epitome def unter dem Tite] Historiae 

Pbilippicae vcrfaBten Universalgcschichte des Pompejus Trogus, die vcr
loren gegangen ist ; dame war die Epitome des Justinus cin bequemes 
uDd gern gelcscnes Handbuch. 

') I lU6! . 
• ) Stephallic Felicite Ducrcst de Sainte·A ub in comtesse de G e n li s: 

Les veilh!es du chateau. 1784. 
6) Charles Marguerite Jean Baptistc Mcrcier Du pat y : Lettres sur 

PItalie en 1785. Home et Paris 1788, 1796. 2 voU. 
' ) I !ls. 
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die gegenwartige Zeit noch vor der Abreise nach Marburg 
g eendiget. - Gegenwfirtig unterrichtet den Prinzen der 
R ath Curtius in der U niversalhistoria nach einem zu diesem 
End zweck besonders verfertigten Grundrill '), welcher in 
diesen T agen die P resse verlassen hat und dem Prinzen 
gewidmet ist. Es mOgte diese allgemeine Obersicht der 
merkwilrdigsten VOlker und Begebenheiten dem Prinzen 
diesen Winter [1789 /90] ilber hinlangliche Beschafti gung in 
der Geschichte verschaffen." Im Sommer 1790 begann Curtius 
mit der Geschichte der wichtigsten deutschen T erritorial
staaten, vornehmlich natilrlich Hessens, an der Hand seines 
K ompendiums. Bei der Verwebung der deutschen T erri
torialgeschichte mit der allgemeinen deutschen und euro
pilischen Geschichte hoffle man, ihn so aufs beste auf d ie 
E rfassung der g rolleren historischen Zusammenhange vor
zubereiten und ihn g leichzei tig mit der Geschichte des ge
samten deutschen Vaterlandes vertrauter zu machen. D iese 
wurde dann im W inter 1790/91 vorgenom men und dem 
U nterricht P iltters K ompendium ') zugrunde gelegt. Im 
F rilhjahr 1791 war auch dieser T eil der Geschichte beendet, 
und wir erfahren nichts van dem weiteren U nterricht in 
diesem F ache, der noch das ganze J ahr 1791 beanspruchte ; 
offenbar wurde diese Zeit zu Wiederholungen und zur Er
weiterung und Vertiefun g der bisher dem P rinzen vermittelten 
K enntnisse benutzt. 

Sehr eingehend berichtetsodann U ngewitter ilberden U nter
richt in der Geog r a phi e , der ihm selbst zufiel ·). E r faBte 
diese A ufgabe sehr weit. "M it dem U nterrichte in der Geo
graphie bin ich anfang lich \Vie mit einem Spiele verfahren und 
habe aufdie Art dem P rinzen die Gestalt der Lander, ihre Gren
zen, H auptstadte, F lilsse, Berge und so weiter bekan nt gemacht. 
Nach dem Maase, als E r an K enntnissen und Fahigkeiten 
zunahm, wurde auch der U nterricht umsta ndlicher und g rilnd
licher. Je tzo ist der P rinz nun so w eit gekommen, da.B ich 
I hm die E rdbeschreibung vollstandig zu lehren im Stande 
bin. N ach vorausgeschickter Beschreibung der Lage, GrOse 

I) 1\liehael Conrad Cur t i u s: GrundriB def Universalhistorie. 1I1ar
burg 178D. 

'1) Es gibt von .Joh. Stephan PUtt e r im ganzen drei Wcrke Ober 
die deutsche Rcicli sgcschichtc , namlich 1) : VolI standiges Handbuch der 
dcutschcn Heichshistorie. Gottingen 1762, 2, Aun, 1772. 2) : Kurzcr 
BcgriH der deutschcn Reichsgeschichte. Gottingen 1780, 2. AuO. 1793. 
B) : Deutsche Rci ch~esch i chte in ihren Hauptfaden cntwickclt. Gottingen 
1778, 2. AufI. 178!3, 3. Autl . 1793. Wahrschcinl ich wurde das lctztgenllnntc 
'Verk benutzt. . 

') J 117 I., 262. 
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und natiirJichen Beschaffenheit eines Landes iiberhaupt lasse 
ich die Geschichte desselben und seiner R egenten darauf ' 
folg en, mache den P rinzen mit der gegenwartigen Staats
und R egierungs-Verfassung bekannt und gehe hierauf die 
Eintheilung des Landes, die darinnen befindliche Merk
wiirdigkeiten, P rodukte, Manufackturen, F abrick en und H and
lung durch. Bey w ichtigen Staaten wird zugleich die Be
schaffenb eit der Nebenlander nicht vergessen, sondern sie 
dem Prinzen unter einem so1chen Gesichts-Punckt gezeigt, 
dail Er sicb von der GrOse des ganzen R eichs und dessen 
V erhaltniil zu andern Staaten den gehOrigen Begrif zu macben 
im Stande ist. Auf diese Weise bin icb berniibet gewesen, 
den oesterreichischen und preusischen Staat zu behandeln 
und mOgte im folgenden halben J ahre Grosbrittannien, Por
tugal, Spanien und Frankreich, auch, wenn es die Zeit er
laubet, nocb and ere Reiche vornehmen. - Als eine ange
nehme Lecture so wohl als wie einen Tbeil des geographi
scben U nterrichtes sehe icb gute R eisebeschreibungen an, 
davon der P rinz im verflossenen halben Jabre die Campi
schen Ausziige von R eisen in andere W elttbeile ' ) und die 
R eisebeschreibung der F rau von la Roche 2) nacb der Schweiz 
und Frankreich g elesen hat, auch jetzo mit einem J ournal 
ibrer R eise nach E ngland beschilftig t ist. - Ebenso aus
fiihrlich wie bey der Geographie der europaeischen Staaten 
bin ich mit dem Unterricbte in der E rdbeschreibung der 
Kreise des deutscben R eiches und ihrer Lander verfahren. 
Diesen Sommer iiber sind der oesterreichische, bayriscbe, 

. schwaebiscbe und fraenckische Kreis beendiget worden und 
mogten im kiinftigen Winter die beyden rbeiniscben und 
und sachsischen Kreise darauf folgen". - Also wir sehen: 
N ebeneinander wird die Geographie der deutschen S taaten 
und Kreise, sowie der auBerdeutschen Staaten behandelt. 
Das wurde auch so beibehalten. lm W inter 1789/90 wurden 
in zwei Wochenstunden die S taaten E ngland und Portugal 
eriedigt, Spanien in A ngriff genom men ' ); daneben wurden 

1) Joach. Heinr. C a ID p e : Erste Sammlung merkwiirdiger Reise~ 
beschreibungen fUr die Jugend. 12 TeiJ e. Hamburg 1785 ff. - Die 
zweite Sammlung, 1794 ff. erschienen, kommt hier noch nicht in Frage. 

2) Marie Sophie La r 0 C h e: Journal einer Reise durch Frankreich. 
Altenburg 1787. - Von derselben Verfasserin anonym: Tag e bu c h einer 
Reise durch di e Schweiz , von der Velfasserin van RasaJicns Briefen. 
A1tcnburg 178"7. - Ferner, ebenfalls anonym : '1' ag e b u c h einer Beise dUIch 
Holland uud England, von der Verfasserin von Rosaliell s Briefen. Offen~ 
bach 1788. 

') I 262. 
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die beiden rheinischen Kreise des Deutschen Reiches in 
einer W ochenstunde durchg egangen. F Ur den Sommer 
1790 sollte S panien beendig t, Frankreich und ltalien clazu
,g-enommen werden, wieder in zwei S tunden. Eine dritte 
Stun de gait der Geographie der beiden sachsischen R eichs
kreise, endlich eine fUr dieses halbe Jahr eigens eingelegte 
vierte Stunde der von H essen. U ngewitter knUpft daran 
noch den lusatz: "lum geographischen U nterricht gehOret 
die K enntnis der landwirtschaftlichen Verfassung eines Lan
des, d ie Gewerbe, so darinnen blUhen, die H andlung, R egie
rungsform und S taatswirtschaft der Lander . Hiervon hat der 
P rinz auch zu jeder leit die nOti gen K enntnisse erhalten". -
Der U nterricht in der E rdkunde begriff demnach nicht allein 
historische Fragen in sich, sondern ebenso auch staatsrecht
liche und staatswirtschaftliche. - \Vir erfahren im einzelnen 
nicht mehr, wie sich der Fortgang des geographischen 
U nterrichts gestaltete, doch lallt si ch das unschwer ver
muten: Nicht nul' wird das Deutsche Reich beendet worden 
sein ; es fehlten ja auch noch Nord- und Osteuropa. sowie 
die auBereuropaischen Lander. Daneben werden W ieder
holungen und gelegentlich Erweiterun gen des bis dahin dem 
P rinzen b eigebrachten Lehrstoffes den lnhalt des weiteren 
U nterrichts in diesem Fache gebildet haben. 

Das F ach K u n st ge s c h i c h t e kam erst seit Beginn des 
J ahres 1792 in dem prin7.lichen Studiengange zu Ehren. Es 
war die Zeit: wo del' Prinz ahnlich \Vie die Standesgenossen 
und auch viele seiner Vorfahren seine Allgemeinbildung 
durch g rollere R eisen, auch ins A usland, erweitern sollte. · 
l u diesem l wecke unter wies ihn der neue lnformator Volkel 
in der K unstgeschichte, die nun an die Stelle der W elt
geschichte tra t. U nter welchen Gesichtspunkten VOlkel diese 
neue D isziplin behandelte, ,lehrt eine skizzenartige A ufzeich
nung vcn seiner Hand "Uber die zur richtigen K enntnU3 
der K unstwerke auf R eisen nothwendige Vorbereitung"'). 
D iese Skizze ist so lehrreich fUr die U nterrichtsweise VOlkels 
und iiberhaupt seiner leit, dall ich mir nicht versagen kann, 
sie hier w6rtlich wiederzugeben. 

"U nter den mancherley lweck en des Reisens ist es 
"gewill nicht der letzte, vielmehr einer der vorziig lichen, 
"die Producte der Kunst in fremden L andern k ennen 
"und beurtheilen zu lernen. Sollen diese mit N utzen und 
"mit dem geringsten Aufwande von l eit betrachtet 
"werden, soll das Anschauen derselben Einflull auf das 

I) II 156 im AnschluB an Dornbergs Bericht vom 18. 1. 9'2. 
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"Herz und die Bildung des Geschmacks haben, so muB 
"der Reisende sich schon einige vorHiufige Kenntnisse 
"erworben haben. 
"Die Vorbereitung, urn Kunstwerke, z. B. Pall~ste, offent
"liche Gebaude, Gemahlde, Statuen usw. nach ihrem 
"Werth zu beurtheilen, begreift folgendes in sich: 

,,1) Kurze allgemeine Theorie der zeichnenden KUnste, 
"der Baukunst, Mahlerey, Bildhauer-, Steinschneider
"Kunst - Erklarung der Absicht und des Wesentlichen 
"dersclben. 
,,2) Anzeige der Materieen , welche diese Kunst be
"arbeiten, und der Art wie sie arbeiten, oder des 
"Mechanischen der Kunst. 
,,3) Kurze Geschichte dieser KUnste, besonders unter 
"den alten Nationen, Griechen und R Omern, deren 
"hinterlassene Werke noch immer das bellte Muster 
"rnr neue Kilnstler sind. 
,,4) Mythologie, weil Mahler und Bildhauer noch 
"meistentheils ihre Gegenstande aus der Fabel nehmen 
"und alte Kunstwerke ohne Kenntnill derselben vOllig 
"un verstandlich sind. Einige Bekanntschaft mit alter 
"und neuer Geschichte, die biblische mitinbegriffen , 
"wird vorausgesetzt. 
,,5) Anzeige der vornehmsten Sammlungen von Kunst
"werken, mit besonderer RUcksicht auf diejenigen 
"Stadte, wohin die Reise sich erstrecken wird. Vor
"laufige Anfilhrung der hauptsachlichsten Kunstwerke 
"und V orzeigung von Kupferstichen, welche sie dar4 
"stellen. Hiebey wird zugleich die Erklarung der 

. "CostUme der alten VOlker eingeschaltet." 
Man wird sagen dUrfen, dall dieser Arbeitsplan - in seiner 
charakteristischen Oberschatzung der Antike durchaus ein 
Kind seiner Zeit - doch filr seinen Z week sehr 'geeignet 
war. 

Ein wichtiges Lehrfach war die Mathematik mit den 
zugehOrigen Disziplinen. Dahin gehOrte einmal das Rech
nen, in dem nach Erlernung der vier Species namentlich 
Regeldetrie und Bruchrechnung betrieben wurde, dann aber 
auch Militarwissenschaften, Gelandekunde und Zeichnen. 
Der Artilleriehauptmann Schleicher leitete diesen U nterricht, 
der zunachst die Geometrie einschlielllich der Konstruktion 
und Berechnung geometrischer Figuren umfailte. Bei gutem 
Wetter nahm er praktische Aufgaben aus diesem Gebiete 
auf dem Felde vor, also Gelandeaufnahmen. Dabei lernte 

Zeitscbr. Bd. 06. 17 
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der Prinz die Handhabung des Astrolabiums, der MeBkette 
und der Mellstabe kennen. Der Unterricht im Zeichnen 
hatte Landschaften oder Tierstucke zum Gegenstande, dann 
aber auch militarwissenschaftliche Aufgaben . Hierflir wurde 
Mauvillons Handbuch ') benutzt. - Schleicher berichtet ein
mal, am 1. September 1789, etwas eingehender an den Land
grafen '): "Das H andzeichnen, die Mathematik und Fortifika
zion sind seit dem 5. August die tagliche Beschaftigung. 
Ersteres vorzuglich mit dem Pinsel und der F eder, weil 
beide in der Planzeichnung hauptsachlich gebraucht werden. 
Bei der Mathematik werden die Figuren mit der Reisfeder 
- weil alle miliUtrische Zeichnungen eine Fertigkeit in 
ihrem Gebrauch voraussezzen - vorher gezeichnet uod dann 
die nothigen Erklarungen, Anwendungen u. d. m. - da der 
Schrit von jenen auf diese leichter ist \Vie der von diesen 
auf jene - beigefligt. Weil endlich die Kentnis der Forti
fikazion ohne die des GeschOzzes, seiner Eigenschaften, Wir
kungen u. s. w. nur sehr unvollkommen sein [wurde], auch, 
da man uberhaupt seiner in keinem Theile der Kriegswissen
schaften entbehren kano, so werden erst die verschiedenen 
Arten desselben gezeichnet und dann das WissenswOrdigste 
davon angefuhrt. Durch Ersteres werden die vorher ge
habten dunklen Begriffe deutlich, die F olge also verstand
licher und fOr den, der sich dam it beschaftigt, anwendbarer." 

Fur die H eranbildung des kunftigen LandesfOrsten war 
es selbstverstandlich unerlaBlich, ihm die elementarsten 
K enntnisse der V o lk s - und Staatswirtschaftslehre 
zu vermitteln. Bereits Anfang 1790 \Vies DOrn berg auf diese 
Notwendigkeit hin '). Er sollte bei Hofrat Jung[-Stilling] 
die AnfangsgrOnde einer Ok onomischen Statistik betreiben, 
"wobey nattirlich auf die Jahre uod K enntnisse des Prinzen 
die ROcksicht zu nehmen, dall ... wed er Politic noch Sta
tistik in eigentIichem Verslande abgehandelt wOrde, sondern 
nur von denen Producten eines Landes uod deren verschie
denen Anwendungen ein kurzer und deutlicher Begriff zu 
geben ware.'l Es handelte sich also in erster Linie urn eine 
Art Erganzung des geographischen U nterrichts von U nge
witter, danach urn die allgemeinen GrundzOge der Staats
wirtschaft Oberhaupt. Der gesamte Lehrstoff wurde dem 

I ) Juk. v. M a u viii 0 n: Einleitullg in die siimmtlichen militurischen 
Wissenschaften fur junge Lente, in 3 Jahrgiingen abgethan. Brann· 
schwcig L 784 . 

• ) I 84. 
') I 166. 

• 
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Prinzen in einem vierstundigen Privatissimum von Ostern 
1790 bis Ostern 1791 von Jung vorgefuhrt. 

An seine Stelle trat alsdann eine Vorlesung uber N a tu r
r e c h tun d M 0 r a I, welche der Revisionsrat R obert ab
hielt, und zwar von Ostern 1791 bis Ende April 1792. Auch 
dies war ein Gebiet , das in jener Zeit fur unentbehrlich g e
halten wurde; wie es hier betrieben wurde. darilber schweigen 
unsere Akten. Nur hOren wir 1), dall R obert sich erbot, 
bei Erwahnung der T ortur seinem Schuler die F olterwerk
zeuge und deren Anwendun g Zll zeigen und zu erltiutern . 
Der Stellvertreter des H ofmeisters, Legationsrat v. Schenck , 
wunschte diese Schaustellung bis zur Ruckkehr Dornbergs 
aufzuschieben. Wir erfahren nicht, ob die Vorfuhrun g 
wirklich erfolgt ist. 

Zu den ubrigen U nterrichtsfachern ist nicht viel zu be
merken. In der T o nkunst brachte es der Prinz, der die 
Musik liebte, unter Anleitun g des K onzertmeisters R ode
wald zu recht erfreulichen F ortschritten. Sehr schwer hatte 
er dagegen mit seiner Handschrift zu k ampfen ; der U nter
richt im S e h r e i b e n wurde wahrend der gan-zen Marburger 
Zeit fortgesetzt. Es dauerte sehr lange, bis Wilhelm sich 
eine halbwegs gelenke Handschrift angeeignet hatte. Sein 
Lehrer war der aus der Militarverwaltung hervorgegangene 
Harttrodt. - Die L e ib e subung e n und den Reitunterricht 
hatte der Stallmeister W olff in der H and . Bei gunstigem 
W etter, namentIich im Sommer, fand dieser U nterricht im 
Freien statt, und die Spazierfahrten wurden dann g ern durch 
S paziergange ersetzt. 

Wiederholt wurde ubrigens auch dem P rinzen die Ge
legenheit geboten, Einblick in ein Wissensgebiet zu nehmen, 
d as im Lehrplane nicht vorgesehen war. So zeigte ihm am 
15. November 1789 ' ) der R egierungsrat v. Wildungen ' ), 
spAter O berforstmeister in Marburg, seine Naturaliensamm
lung, die dem Knaben wohl gefiel. Kurz vorher hatte der 
Anatom Professor Bruhl ' ) ihm das Naturalienkabirrett des 
verstorbenen Professors Lesch - er hatte der U ni versitat 
nicht angeMrt - ') erklart '). U nd am 19. Januar 1790 
fuhrte der Professor der Botanik und Pharm akologie, H of-

1) JI 120 : Bericht Schencks an den Landgrafen vom 14. 10. 9L 
') I 140: Brief des Prinzen an den Vater vam 22", 11. 89 . 
• ) Ober ihn Gundlach 446 f. Er war Dr. phil. h. c. und von 18 15 

bis 1822 .Privatdozent def Forstwissenschaft in Marburg. 
4) 1786-1806 Professor in Marburg. Vg!. GundJach 2O.J.. 
&) Rei GundJach ni cht aufgefUhrt. 
6) I 133: Berieht Dornbcrgs vom 8. 11. 89. 
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rat MOnch '), dem Prinzen eine R eihe chemischer Versuche 
vor '). Dann wieder unternahm dieser am 3. Juli 1790 in 
Begleitung Jung-Stillings eine Fahrt nach Frankenberg zur 
Besichtigung der dortigen Bergwerke. Da lernte er dann 
einen Bergwerksschacht kennen und sah, wie das Metall 
g ewaschen und g eschmolzen und das Silber vom Kupfer 
geschieden wurde S). Spater demonstrierte ihm Monch einige 
physikalische Versuche, die sein Interesse erregten ' ). Bei 
einer ~eise nach GOttingen wurde am 17. Juli 1791 nach
mittags "die beriihmte Bibliothec besehen ; der H ofrath 
H eine als erster Bibliothecarius und Professor R eu6 als 
2 ter Bibliothecarius waren . .. benachrichtigt und beide 
gegenwartig . Die Anzahl der Biicher ist so groil, dail der 
Catalogus da von aus 128' F olianten besteht, und alle die 
seltensten und kostbarsten Wercke werden taglich hinzu
geschaft" '). Ob diese Sehenswiirdigkeit auf den damals 
eben vierzehnjahrigen Prinzen den g leichen Eindrucl< g e
macht hat wie auf den Berichterstatter DOrnberg, steht 
dahin, obschon er eine Bibliothek von solchem Umfang e 
in seinem H eimatlande weder in Kassel, noch in Marburg 
sehen konnte ; in den Briefen an den Vater g eschieht der 
Bibliothek jedenfalls keine Erwahnung. 

Wenden wir uns nunmehr den Lehrern des Prinzen zu 
und hOren wir, wie sie und ihre Tatigkeit von dem H of
meister v. DOrnberg und dem Informator Ungewitter be
urteilt werden. - Christoph Gerhard U ng e witt e r 6) selbst 
hatte bereits in K assel den ersten Grund zu der wissen
schaftlichen Ausbildung des Prinzen Wilhelm gelegt. In 
Marburg behielt er immer noch wesentlichen Einfluil. Er 
gab den Unterricht in Deutsch, Lateinisch, Geographie und 
R echnen, beaufsichtigte au6erdem die schriftlichen Aus
arbeitungen, Aufsatze, Briefe und 'Obersetzungen, und gab 
sich offensichtlich sehr viel Miihe mit seinem furstlichen 
Schiller. Allein auf die Dauer wurde das Verhaltnis zwischen 
beiderl mehr und mehr unhaltbar. Die von Kurfiirst Wil
helm n. sattsam bekannte Empfindlichkeit, Eigenliebe und 

.) 1786-1805 in Marburg. Vg!. Gundlach 227 uDd Brieger, S. ilO8 
dieses Baodes. 

I) I 175: Bericht Dornbergs varn 20. 1. 90 . 
I) I 24 1: Brief des Prinzen an den Vater vom 4. 7. 90. 
4) n 50: Brief des Prinzen an den Vater vom 2'2. 5. 9l. 
IS) 11 68: Bericht Dijrnbergs vorn 20. 7. 91. 
S) Vgl. ilber ihn Strieder, Gelehrtcn·Geschichte XVI 25lf. Er war 

1756 in Kassel geboren und batte 1779 scin juristisehes Studium in 
Gottingen beendet. 
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Hitzigkeit traten sehon in jungen J ahren hervor, je mehr der 
Prinz zur selbstllndigen Personliehkeit heranreifte. U nd Un
gewitter war wohl nicht gesehmeidig genug, urn sieh auf 
den Prinzen so einzustellen, wie es ein gedeihliches Zu
sammenarbeiten erforderte. Vielleicht aueh war er zu sehr 
von seinem eigenen Werte iiberzeugt, als d~ er es liber 
sieh vermocht hiltte, sich vor dem jungen Prinzen zu beugen. 
Man wird solche Mannhaftigkeit achten kOnnen, doch scheint 
er ein etwas berber, steifnackiger Mann gewesen Zll sein, 
der seinem Schiiler gegeniiber nieht immer den Ton fand, 
auf den dieser glaubte Ansprueh zu haben. Ganz ohne seine 
Schuld ist wohl Wilhelms immer starkere Abneigung gegen 
ihn nicht hervorgerufen worden. Das ist nicht nur gelegent
lichen Auflerungen Dornbergs zu entnehmen, sondern es fallt 
immerhin auf, daJ3 samtliche andere Lehrer mit dem Prinzen 
auskamen, eben bis auf U ngewitter. Bereits am 30. J anuar 
1791 beriehtet Dornberg dem Landgrafen 1) : "Nur in denen 
Stunden des Informator Ungewitter ware zuweilen etwas 
auszusetzen, . welches von der aUzugroflen Empfindlichkeit 
des Prinzen herkommt, sich, wenn er fehlt, zurechtweisen 
zu lassen; und hierbey ist zu bemerken, daJ3 diese sieh mehr 
gegen Ungewitter, als gegen einen der andern Lehrer auBert, 
also auch wohl zum Theile die Sehuld an ihm lieg!. Ieh 
wende meinerseits aUen Fleill an, urn diese jugendliche Auf
waUungen zu maBigen." Allein DOrnberg hatte dam it wenig 
Erfolg, und so erwog der Landgraf allmahlieh den Gedanken, 
den Informator abzuberufen. Am 24. August 1791 schreibt 
DOrnberg '): "Allzu wenig Nachgiebigkeit vonseiten des 
Herrn Ungewitter und die einmal, wie es seheint, gegen 
seinen Vortrag gefaflte Abneigung vonseiten des Prinzen 
machen in mir ofte den W unsch rege, daB Ew. Hochfiirstl. 
Durchlaucht die gnadigst gutgefundene Veranderung in An
sehung seiner bald zu treffen geruhen mOchten" a). Es sollte 
nicht mehr lange dauern, bis es so weit war. Der Landgraf 
gab Ungewitter anheim, sich iiber seine kiinftige Verwendung 
zu auBern, und dieser benutzte ein Gliickwunschschreiben an . 
Wilhelm IX. zur Konfirmation seines Sohnes vom 2. Oktober 
1791 ') zu der Bitte, ihm im Hin blick auf seine Studien im 
Staatsrecht und in der "Kenntnis meines Vaterlandes" - er 
gehorte einer alten hessischen Beamtenfamilie an - "fOr die 
Zukunft einen Platz in dem Regierungssenate anzuweisen". 

') Il 14. 
') Il SS. 
' ) Ahnlich am 21. 9. 91: Il 105. 
' ) Il lOn 
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In der Tat karn er als Justizrat an die R egierung in Mar· 
burR" I), 1793 in gleicher Eigenschaft nach K assel. Zehn 
Jahre spMer linden wir ihn als Regierungsrat wieder in 
Marburg, wo er Ende 1810 als Kriminalrichter starb. 

Zu seinem Nachfolger wurdeJohann Ludwig VOlkel ') 
ausersehen . In Kassel 1762 geboren, hatte er sich dem Studio 
urn der klassischen Philologie zugewendet, war 1784-87 
Privatdozent in GOttingen, dann zwei Jahre Extraordinarius 
in Marburg gewesen. Von da kam er an das Museum 
Fridericianurn in seiner Vaterstadt, urn dann von Ende 1792 
bis 1795 Lehrer des Erbprinzen zu werden. Danach wurde 
er - gewi0 in An crkennung seiner V erdienste urn die 
weitere Erziehung des jungen Wilhelm - Aufseher der 
Antiken., Pretiosen- und K unstsammlung, sowie zweiter 
Bibliothekar in K assel, hatte zeitweilig au ch das Hof· und 
Kabinettsarchiv unter sich, ebenso die H ofbibli othek . 1808 
erster Bibliothekar und - nach einigem U ngemach in der 
westfalischen Zeit - 1815 erneut Leiter der Bibliothek, 
wurde er 1821 auch Direktor des K urfUrstlichen Museums 
in Kassel und behielt Bibliothek und Museum bis zu seinem 
Tode am 1. Februar 1829. Diese erfolgreiche Laufbahn zeigt 
hinlanglich, da.0 Wilhelm, als er den Thron seines Vaters 
bestiegen hatte, seinem einstigen Lehrer in Dankbarkeit zu
getan war. - Am 21. Oktober 1791 bestellte ihn ein land· 
grllfliches Reskript ') zurn lnstruktor des P rinzen bei 200 
Talern Gehalt nebst freiem Tisch, Holz, Logis und Licht; 
auch sollte der H ofmeister eine lnstruktion fOr ihn entwerfen. 
Ein weiteres Reskript vom 26. Oktober') gewahrte ihm 
ilberdies noch 100 Taler Zulage. Er sollte am 31. von Kassel 
zurn Dienstantritt in Marburg abreisen '), an welchem Tage 
Ungewitter den Dienst beim Erbprinzen verlie£l. Dem Hof· 
meister v. DOrnberg ward die Aufgabe, VOlkel "wohl" zu 
"unterrichten, wie er sich mit dem P rinzen Zll henehmen 
habe, und dieses urn so mehr, da er noch etwas blOde zu 
seyn scheint. Von der Art seines U nterrichts und seines 
U mgangs mit .Meinem Sohne ist mir dann baldigst und von 
Zeit zu Zeit Nachricht zu geben". Am 1. November trat 
er die neue Stellung an, von D ornberg eingefilhrt '). VOlkel 

I) IJ 128: Schreiben des LandgraIen an D6rnberg vom 29. 10. 91. 
') 1787-89 auBerordentlicher Professor fil r klassische PhiloJogie 

und r6mische Altertumskunde in lIIarburg. Vg!. iibcr ihn GUlldlach 329 f . 
• ) 11 12-2 . 
• ) 11 123. 
6) 11 128 : Schreiben des LandgraIen au Dornbcrg vom 29. 10. 9 L. 
6) Il 192 : Bericht DOrnbergs vom 2. 11. 91. 
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erfreute sich bei seinen friiheren Marburger K oUeg en eines 
g uten Rufes: "AUe diejenigen, welche selbigen vorher hier ge
kannt, als Geh. Justizrath Curtius, K onsistorialrath Pfeiffer, 
geben ihm das vortheilhafteste Zeugnill und versprechen 
sich viel von seinem U nterricht" ' ). Auch der Prin z begrilllte 
den neuen Erzieher freudigen Herzens und versprach, sein 
Bestes zu tun ; er erhoffte von ihm erhebliche F orderung 
namentlich im Lateinischen, "comme le Prof. V Olkel est trios 
savant dans cette lang ue" '). Ebenso berichtet DOrnberg 
am 27. November '), er halte sich "pflichtschuldigst verbunden", 
"dem Prof. VOlkel in Ansehung seines U nterrichts ein vor
theilhaftes Zeug nill zu ertheilen". U nd am 18. Januar 1792 ' ) : 
"Besonders scheint seit der Zeit, daB der Professor VOlkel zu 
seinem Instructor g nadigst ernannt, Ihn diese neue Lehrart zu 
Verdoppelung seines FleiBes und Aufmerksamkeit aufzu
muntern." Gleichzeitig ilbereichte DOrnberg dem Landgrafen 
den Entwurf zu einer Instruktion ') filr VOlkel. Dieser Entwurf 
tragt von einer anderen, nicht von D Ornbergs H and das Datum : 
.. Cassel, den 24. J an . 1792"; man darf ihn also als endgultige 
Instruktion ansehen. Demnach hatte VOlkel, wenn auch 
nicht als R elig ionslehrer a ngestellt, doch mit dem Prinzen 
das tagliche Morgen- und Abendgebet zu verrichten und ihm 
Ehrfurcht vor der Religion und Toleranz gegen Anders
g laubige einzuscharfen. Er soUte den Charakter seines 
ZOglings studieren und sich urn einen leicht fall lichen, an
regenden Vortrag bemilhen. Beim U nterricht sollte er 
auf des Prinzen kilnftige Stellung und Aufgabe alle Rilck
sicht nehmen und "mehr darauf sehen, Ibm im A llgemeinen 
Geschmack an niltzlichen Bescbaftigungen beizubrin gen und 
von den ihm vorgetragenen Sachen sich klare und deutliche 
Begriffe Zll machen. als I II sucheD, in einer besonderen 
Wissenschaft tiefe K enntnisse zu erlangen i es ist also l um 
Beispiel bey dem U nterricht in der la teinischen Sprache hin
iang lich, wenn mein Sohn einen classischen prosaischen 
Schriftsteller verstehen lernt" 6). In der deutschen Sprache 
ist auf kurze, knappe und deutliche Ausdrucksweise zu sehen, 
ohne .. aUe schwulstigen und dunkeln R edensarten". D as 
Studium der Geschichte bietet vielfach Gelegenheit, die dem 

.) 11 182 : Bericht Dornbergs vom 2. 11. 9 l. 
') 11 lSS u. 136: Briefe des Prinzen vom 6. u. IS. 11. 91. 
') 11 144. 
' ) 11 103. VgL auch ohen S. 258. 
" 11 157 ff. 
6) Hatte vicllcicht Ungewitter durch UbergroBe Anfordcrungen dcs 

Gutcn zuviel gctan ? 
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Prinzen gelehrten Slltze der Moral durch praktische Beispiele 
zu erHiutern; er kann daraus lernen, dall gute Flirsten noch 
nach Jahfhunderten in den Herzen ihres Volkes fortleben 
und dall "die Wohlfahrt des Regenten mit der seiner Unter
thanen unzertrennlich verbunden ist". Die Geographie soli 
in erster Linie zur genauen Kenntnis der engeren Heimat 
und aller der Lande flihren, die zu ihr in Beziehungen stehen. 
Sie darf sich nicht auf das Aufsuchen von Ortschaften auf 
der Karte bescbranken, sondem soli aucb Volksmenge, 
Produktion und Handel berlicksicbtigen. Ferner soli VOlkel 
Kunstgeschichte und scbOne Wissenschaften betreiben und 
den Prinzen zur richtigen Beurteilung vcn Kunstwerken 
anleiten. Die Freistunden sind rnit guter Lektiire auszu
follen. "Biographien groller Manner und gute Reisebe
schreibungen werden" in dem augenblicklicben Lebensalter 
des Prinzen "flir ihn wohl am anziehendsten seyn. Bey der 
Wahl dieser Blicher ist aber sorgfaltig darauf zu sehen, dall 
sie nicbt allein des Styls wegen, sondern auch in Betracht 
des moralischen Inhalts anzuempfehlen und nichts gegen 
Religion oder gute Sitten enthalten". Die ilbrigen Be
stimmungen der Instruktion sind unwesentlich und selbst
verstandlicb. 

Den Religionsunterricht des Erbprinzen in Marburg lei
tete Johann Jacob Pfeiffer ' ) aus Kassel. Geboren 1740, 
hatte er von 1762 bis 1779 als Pfarrer in Langenschwalbacb, 
ilberwiegend aber an der Oberneustadter Gemeinde seiner 
Vaterstadt gewirkt, als ihn ein Ruf der Universitat Mar
burg an den zweiten Lehrstuhl der Tbeologie erreicbte. 
1789 erhielt · er die erste theologische Professur und den 
Titel K onsistorialrat. Wenige Wochen spater, am 22. Juli 
1789 '), beauftragte ihn Landgraf Wilhelm, seinen Sohn in 
der Religionslehre Z ll untenveisen ; freudigen Herzens sagte 
er zu ') . Er war gleich vorziiglich als Gelehrter wie als 
Mensch. Kenntnisreich und fieiBig, rechtschaffen und ge
wissenhaft, dabei ein geschickter Padagoge, war er so recbt 
geeignet, an der Erziehung des Prinzen rnitzuwirken, fur 
den er in jeder Hinsicbt als musterhaftes Vorbild dienen 
konnte. Er hatte den jungen Wilbelm auf die Konfirmation 
vorzubereiten, und man hatte kaum eine bessere Wabl 
treffen kOnnen. Den von ibm durchgegangenen Lebrstoff' 
kennen wir schon '). Wiederholt spendet ihm Dornberg 

1) GundJach 34. 
') I SO. 
9) I 61: Schreiben vom 29. 7. 89. 
' ) S. o. S. 2511. 
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fOr seine Unterrichtsweise uneingeschranktes Lob. AIs er 
Anfang 1791 unpMlIich war, schreibt der Hofmeister ') : .. Ich 
hoffe aber, dail es von keiner Bedeutung sein wird, indem 
es mir ungemein leid thun wiirde, wenn seine Lehrstunden 
bey dem Prinzen jetzt unterbrochen wiirden, da er mir 
durch seinen guten Vortrag und die Redlichkeit seiner Be
mOhungen jederzeit schatzbarer wird". An anderer Stelle 
hei.0t es 2), es "scheint mir die Art zu unterrichten, des Con
sistorialrath Pfeiffer allen andern vorzuziehen". Aber die 
Gesundheit des trefflichen Mannes war erschOttert. Zwar 
k onnte er den Prinzen am 2. Oktober konfirmieren ') ; kurz 
darauf erkrankte er scheinbar leicht, denn Ende Oktober 
nahm er den Unterricht wieder auf'). Aber es war ein 
letztes Aufftackern seiner Lebenskraft. Bald befiel ihn eine 
Brustkrankheit 'J, der er am 26. November 1791 noch in 
den besten Jahren erlag. DOrnberg schreibt darOber am 
folgenden Tage 6): .. Er wird allgemein bedauert, sowohl sei
nes rec:htschaffenen Charakters als seiner Geschicklichkeit 
und Fleiiles wegen ; ich bin durch seinen Tod empfindlich 
gerOhrt word en. Er hinterlaBt eine Witwe mit 9 unerzo
genen Kindern, welche er auch in einer kurz vor seinem 
Tode gemachten Disposition der hochsten Gnade Ew. Hoch
fOrst!. Durchlaucht unterthanigst anempfiehlt". Am 2. De
zember wurde er begraben, wozu der Geheimrat Curtius, 
von dem wir gleich hOren werden, ein Trauergedicht ver
failte ' ). Ein neuer Religionslehrer wurde fur ihn nicht an
genommen, da der Aufenthalt des Prinzen in Marburg nur 
noch kurze Zeit wahren sollte. 

Die beiden Lehrer des Prinzen in der franzOsischen und 
englischen Sprache, Jean Pierre de R ouville, genannt de 
Beauclair 8) , und Isaac BaCh'), ein danischer Jude, sind 
zu unbedeutend, als daB wir uns naher mit ihnen zu be
fassen brauchten. Dagegen mOssen wir einen Augenblick 
bei dem 1724 geborenen Mecklenburger Michael Conrad 

' ) 11 9, vom 19. 1. 9l. 
') II 61 : Bericht vom 12. G. 91. 
' ) S. u. S. 27a f. 
') 11 127: Beri cht vom 26. 10. 91. 
6) 11 137: Bericht VOIn 13. 11. 91. 
U) 11 144: Bericht "om 27. 11. 91. 
1) J[ 146 u. 146 a : Bricf des Prinzen \'om 4. 12.91. Am 4. 12. fand 

auch eine Trauerfeier in der rcformiertcll Gemeinde statt, bei der ci ll 
Kandidat Bach die Predigt hielt j II 14.7: Bericht Dornbergs \'. 4. 12. 9 L. 

8) 1784- 1818 Pro!. der Jlhilosophie nnd Plldagogik, sowie Lektor 
der franz osischen n. italienisehen Spraehe in Marburg. Vg!. GundJach 401. 

11) GumIJ ach 417 f. 
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Curtius 1) verweilen. Er wurde Ende 1767 Professor der 
Geschichte und Beredsamkeit, sowic der Poesie in Marburg. 
Am 11 . November 1789 wurde er zum Geheimen Justiz
rat ernannt ' ), wozu Dornberg die Anregung gegeben hatte a). 
Er starb 1802. Als Professor der Beredsamkeit hatte er 
die Aufgabe, bei der akademischen Feier des Geburtstages 
des Landesherrn (3. Juni) im groBen Auditorium die Fest
rede zu halten, welcher Aufgabe er sich 1790 und 1791 im 
Beisein des Prinzen zu dessen und DOrnbergs BeifaU ent
ledigte·). Sein Unterricht wird g leich zu Anfang von dem 
Hofmeister sehr geriihmt ') : "Ich habe zur U nterweisun g 
in der Geschichte vorzUglich den Rath Curtius ausgesucht, 
weil mir seine Geschicklichkeit und Art, U nterricht zu 
geben, besonders angepries:en worden, welches si ch bisher 
in seinen S tunden bei Ihrer Durchlaucht dem Erbprinzen 
auch vOUig bestatigt". Wie ernst er es mit seiner Aufgabe 
nahm, sagt uns U ngewitter in dem Bericht vom 4. April 
1790 6): "Urn sicher zu seyn, dall der Prinz ihn verstanden 
habe, befragte er Ibn im Anfang einer jeden Stunde Uber 
das, was er in der vorhergehenden Ihm gelehret hatte, be
richtigte seine K enntnisse und machte ihm besonders das 
bemerklich, woraus Er far Sich Selbst in Seinem kanftigen 
Lepen Nutzen schOpfen [kann] oder was die Aufklilrung 
una VervcUkommnung der Menschen befordert hat". 

Die Obrigen Lehrer des Prinzen brauchen hier nur eben 
erwahnt zu werden. Franz Carl Se hie i c h e r ' ) (far Mathe
matik und Militarwissenschaften), Johann Hein rich J u n g 
S till i n g ') (fiir NationalOkonomie) und Carl Wilhelm 
Robert » (fUr Naturrecht und Moral) sind an anderer SteUe 
in diesem Bande eingehender gewiirdi J<"t worden 10). Die 
sonstigen Lehrfacber, Musik, Schreiben, Reiten und T urnen, 
vertreten durch Rodewald, Harttrodt") und Univer
sitats-Stallmeister Wo I ff " ) , hommen hier weniger in Frage. 

I) Gu ndlach 927 f. 
t ) Auch in eineOl Uricfc des Prinzen vom 14. 11. 89 crwahnt; I 19G. 
S) In cineOl Beri chtc vam 14. 10. 89: I 113. Es geschah, weil 

Curtius dcm Prinzen cin Exemplar seiner Universalhi storie Uberreicht hattc . 
• ) I 2"2V nod 230; 1I 57. 
') I 76 f.: Bericht vom 19. 8. 89 . 
• ) I 26 1. 
' ) Vg!. Gundlach 450. 
') Vg!. Gllndlach 486 f. 
') Vg!. Gundlach 3-2 f. 

10) Vg!. Brieger, S. 917, 314 ff. und 800 dieses Bundes. 
11 ) Gundlach 528. 
It) Gundlach 521. 
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Dall die samtlichen Lehrer sich mit ihrem hohen ZOg
ling aUe Muhe gaben, kann uns naturlich nicht wunder- , 
nehmen. D Ornberg spricht sich in seinen Berichten vom 
10, Januar und 4. August 1790 und 12. Juni 1791 daruber 
sehr anerkennend aus 1). In diesem Zusammenhange bleibt 
noch ubrig, uber die Bezahlung der Lehrkrafte mitzuteilen, 
was sich aus den Akten ergibt. Im Verhaltnis zum da
maligen GeldlVert kann man die H onorierung nicht als 
gering ansehen, wobei man allerdings berilcksichtigen mul3, 
daB fur einen Furstensohn mindestens die hochsten Satze 
anzurechnen waren und daB cs sich urn Privatunterricht 
handelte. So schlug D Ornberg zunachst dem Landgrafen 
vor '), dem Konsistorialrat Pfeiffer und StaUmeister W olff 
fUr ihren U nterricht uberhaupt kein Geld, sondern statt 
dessen ein an j:!emessenes Geschenk zu geben. Fur Schleicher 
empfahl er etwa l OO, fOr Beauclair 60 Taler jabrlich, wahrend 
man Curtius, der sonst fUr ein Privatissimum 50-60 Taler 
halbjahrlich zu erhalten pflege, wohl 120 Taler werde geben 
mOssen. Harttrodt dagegen, der S chreiblehrer, soUte monat
lich 3 Taler erhalten ' ), Diese Satze fa nden die Billigung 
des Landgrafen ' ). Er wollte auch Pfeiffer und Wolff in bar 
abgefunden sehen. Der Hofmeister schlug fUr jeden der 
beiden jahrlich 100 Taler vor ' ), was wohl auch genehmigt 
wurde. Leider enthalten die Akten dariiber ebensowenig 
wie uber die Bezahlung von J ung-Stilling, Robert und Bach, 
Die beiden erstgenannten mOgcn wohl entsprechend ihrem 
Range und Alter sich ebenfaUs auf 100 Taler gestellt haben, 
wahrend Bach gewill nicht mehr als die H alfte von Beau
clair, da er ja nur halb so viele W ochenstund en hatte, oder 
h6chstens ebensoviel \Vie Harttrodt erhalten haben \Vird, 
also 30 bis 36 Taler jahrlich. Am besten bezahlt wurde 
von den U niversitatslehrern jedenfalls Pfeiffer, nachst ihm 
Curtius. 

Wie war nun Prinz Wilhelm als Schaler? Zunachst 
seine Briefe. die er aUwochentlich am Sonntag seinem Vater 
schickte. Sic sind vorwiegend in franzOsischer, seltener 
aber auch in deutscher Sprache abgefaBt. Ihrem Inhalt 
nach sind sie selbs! fUr einen Jung~n von zwolf Jahren, in 
welchem Alter der Prinz bei der Ubersiedelung nach Mar-

1) [ 167 uod 257; IT Gl. 
' ) I 66 f.: Bericht vom 5. 8. 89, 
" 1 89 : Bericht vom G. 9. 89. 
<I) J 109: Bericht vom 7. 10. 89 Uber die Auszahlungen fUr August 

uod September 1789. 
6) 1 150: Bericht vom 9. 12. 89 . 
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burg stand, ziemlieh dOrftig. Sie handeln vom Wetter, hoffen, 
daB es dem Vater gut geht, daJil er ihn bald in Marburg 
sehen werde, erzahlen, daB Herr N. N. seine Aufwartung 
g emaeht oder der Prinz X. ohne Besueh durehgereist ist, 
dall man einen Ausflug gemaeht habe, dall der besuehte 
Ort sehOn oder der W eg dahin sehleeht gewesen sei, dall 
er neuIieh ein Konzert, eine GeseIlsehaft, einen Ball be
sueht habe, usw. Aber fast nie wird ein soIeher Berieht 
weiter ausgefuhrt, und wenn er einmal von ~twa5 spricht, 
was ihn erfreut oder sonst irgendwie bewegt hat, es 
fehlt die herzliehe Frisehe dabei, es wirkt angelernt und 
erkOnstelt. Der Vater sehrieb dann aueh einmaI an DOrn
berg, es sei darauf zu aehten, dall die Briefe seines Sohnes 
nieht so eintOnig lauteten '). In der Tat, die stereotypen 
Redewendungen k ehren immer wieder. Erst mit der Zeit, 
ungefahr naeh dieser Mahnung des Vaters, wird es damit 
etwas besser, bekommt der BriefstiI mehr Farbe, mehr in
dividueIles GeprAge, wird seine Ausdrueksweise mannigfaI
tiger und gesehiekter. Das FranzOsiseh ilOd in der ersten 
Marburger Zeit aueh das Deutsehe ist reeht ungewandt, das' 
FranzOsisehe wimmelt von stiIistisehen und orthographisehen 
Fehlern. Aber aueh hier ist die Besserung im Laufe der 
Jahre unverken.nbar. Doeh kann der unbefangenc Beur
teiler, wenn er allein die Briefe durchsieht, kaum von einer 
besonderen Begabung des Prinzen fOr fremde Spraehen 
reden. Es mag sein, d~ll er sich im 'Obersetzen und Lesen 
besser bewahrte als beim Briefeschreiben, wo er eigene 
Gedanken zu entwiekeln hatte. EndIieh ist aueh die Sehrift 
zunAehst noeh reeht sehleeht und unbehoIfen, wurde dann 
aber Dank dem dauernden Unterrieht Harttrodts doeh all
mahIieh besser; der Landgraf verfehlte dann aueh nieht, dem 
Sohne seine Zufriedenheit Ober die erzielte Besserung der 
Handsehrift auszusprechen ') ; aueh DOrnberg sprieht sieh 
anerkennend dariiber aus. 

Der U nterricht des Prinzen wurde ungefAhr zu der Zeit, 
wo die U niversitatsferien waren, unterbrochen. lm Septem. 
ber 1789 fOr 11 Tage, dann fOr Ianger im MArz 1790, im 
April 1791 und etwa Mitte Dezember 1791 bis Ende Januar 
1792 war er in Kassel am Hofe, im Herbst 1790, etwa von 
Mitte September bis Mitte Oktober, in PhiIippsruhe, und 

1) I BZl : Bericht "om 26. 12. 90. Dornberg erhoffte Besserung \'on 
weiterer Lektiire. 

2~ ] 129: Berieht Yom 1. 11. 89. - I 195 : Brief des Landgrafen 
vom 28. 2. 90. 
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im Juni /Juli 1791 begleitete er den Vater auf einer Reise 
nach Hannover. Abgesehen von diesen R eisen, die mit 
Ausnahme der etwas kilrzeren erst- und letztgenannten 
F ahrten im allgemeinen rund vier W ochen dauerten, wurde 
der U nterricht ganz regelmaBig abgehalten. Einiges ilber 
seine LeistuDgen in den eiDzelDen Lehrfachern wurde schot! 
erwahnt. A uch von dem immer schlechteren Verhaltnis 
zu seinem Lehrer U ngewitter hOrten wir bereits I). Aber 
hier ware ooch manches U rteil aus dem :M.unde seiner 
Lehrer oder seines H ofm eisters nachzutragen. So berichtet 
Schleicher am 1. September 1789 '), "dall Seine H ochfOrstl. 
Durchlaucht der E rbprinz viele A ufmerksamkeit mit sehr 
vieler natOrl icher Anlage verbinden". In der T at machte 
das Zeichnen dem P rinzen V erg niigen, was sich auch daraus 

. erg ibt, daB er 1790 seinem Vater zum Geburtstage (3. Juni) 
drei "desseinsH uberschickte, namlich einen . griechischen 
Tempel, das neue Schloll zu Hofgeismar und eine Land
schaft ') ; und ebenso schickte er ihm 1791 "deux petits 
dessins" ' ), iiber die nichts Naheres verlautet. - A uch an 

. den Turn- und R eitstunden bei S tallmeister W olff hatte der 
Prinz Freude ' i. J edoch ernste Arbeit lag ihm zeitweise 
weniger. So schreibt Dornberg am 4. August 1790 ' ) : 
"Bei denen Geistesfahigkeiten und gesunder Beurtheilungs
kraft S einer Durchlaucbt des Erbprinzen wiinschte ich nur 
etwas mehr Aplication und eigenen T rieb zum lernen; allein , 
urn diesen zu erwecken, glaube ich, mit :luBerster Behut· 
samkeit zu W erke gehen zu milssen, um Ihnen nicht durch 
zu oftere Erinnerungen das S tudieren und ernstliche Be
schaftigungen zuwieder zu machen, und immer auf die Jahre 
und natiirliche L ebhafti gkeit des Prinzen zu sehen, welche 
es Ihm erschweren, lange bey einem Gegenstand zu ver
weilen." Dabei fehlten die geistigen Gaben keineswegs, 
wenn sie sich auch nicht iiber den Durchschnitt erhoben. 
U ngewitter sagt am 4. April 1790 ' ) ilber die Ausarbeitungen 
zu P feiffers R elig ionsunterricht: "Diese Ausarbeitungen sind 
grOlltenteils mit Scharfsinn und richtiger Beurtheilung ab
gefasset ; sie enthalten Ziige und Gesinnungen, welche des 

.) s. o. S. 26(>1 . 
• ) I 85 . 
• ) I 2'27: Brief vom 2. 6. 90 . 
• ) 11 55: Brief VOID 1. 6. 91. 
') [ 136 : Brie! vom 14. 11. 89; I 143 u. 144 : Brief uud Bericht VOIll 

23. 11 . 89 . 
• ) I 257. 
') I 261. 

• 
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Prinzen in all em Betrachte wOrdig sind und [die] besten 
Hoffnungen begrunden." Dagegen wird ober Eigenliebe 
und Empfindlichkeit geklagt 1). Er hatte zwar Vertrauen 
zu seinem H ofm eister und gab etwas auf dessen Urteil und 
Ratschlage; "allein au.i3erdem kommt es ihm sehr hart fOr, 
nur den geringsten Tadel zu erdulten oder Wahrheiten an
zuhoren, welche seiner Eigenliebe zuwieder sind. \Vie ich 
dieses einigemal bey seinen Lehrern bemcrkt. Ich befUrchte 
also, dalil dermaleins Schmeichelei eine gefahrliche Klippe 
fOr ihn werden wird, und suche diese allzugroBe Empfind
lichkeit Zll maBigen". Das Geheime Ministerium. dem die 
Berichte Dornberg's und Ungewitter's zur Begutachtung vor
gelegt wurden , au.i3erte si ch in der Sitzung vom 20. August 
1790 ') voll Lobes Ober Dornberg's Wirken und meinte, der 
Landgraf werde wobl den H ofmeister wirksam unterstiltzen 
nnd das Seinige dazu beitragen, "urn unvorteilhafte E igen. 
liebe aus dem Caracter des Herrn Erbprinzens, von Ihnen 
selbsten unbemerckt, behutsamst zu entfernen". Der Lern
eifer des Prinzen war r ecbt ungleichmaBig. Nach den Herbst
ferien 1790 hatte es den Anschein, als ob er mit gesteigertem 
F lei.i3e seine Arbeiten wiederaufnehmen wollte. Gerade 
hatte der englische Unterricht begonnen ; "die ersten Stunden 
im Englischen sind Ober meine Erwartung gut gegangen", 
lobt Dornberg am 31. Oktober ' ), urn aber gleich skeptisch 
fortzufahren: "Wenn dieser IObliche Eifer nur so anbaltu

• 

Der Prinz selber schreibt seinem Vater'), das Englische 
mache ihm VergnOgen und weniger Mohe als das Fran
zosische. "Oberhaupt fesselten ihn die Sprachen mehr als 
die Geschichte 5). Die BefOrchtung, der Flei.i3 des Prinzen 
m5chte wieder nachlassen, war nur Zll berechtigt. Am 
5 . Dezember vernehmen wir den S to.i3seufzer des Hof
meisters G): "Es wurde tibrigens in den en Lehrstunden ganz 
gut gehen, wenn nur ein Mittel auszufinden ware, eigenen 
Trieb zur Arbeit bey dem Prinzen zu erweken. Wie ofte 
wiinsche icb, daB das herrliche Beispiel von rastloser Thatig
k eit und Arbeitsamkeit, welches Ew. Hochfiirstl. Durch
laucht geben, mehr auf selbigen wirken mOchte, sonsten be
filrchte ich, dall bey allen Seinen natOrlichen vielen Fahig
keiten er doch keine selbigen angemessene Fortschritte 

1) I 268. 
') 1 2661. 
' ) I 296. 
") I 302; Brief vom 14. 11. 90. 
!» I 304: Berieht Dornberg's vom 17. 11. 90. 
' ) I 312. 
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machen werde. Auch bat der Prinz sicb einigemal denen 
AufwaUungen von Hize Uberlassen, wenn ihn V ngewitter 
in denen Lehrstunden corrig irt. Sonst ist sein Betragen 
gegen Fremde und in GeseUscbaften gut und boflicb gewesen". 
D er fUrstlicbe Vater war Ober solcbe Bericbte gewill nieht 
erbaut unci ermahnte den Hofmeister, alles aufzubieten, um 
Abbilfe zu schaffen. und ihm nicbts zu verschweigen. D orn· 
berg verspracb. sein Bestes zu tun 1). Scblielllich verfiel er 
auf ein Radikalmittel. Er scblug nach Besprecbung mit 
Pfeiffer. Curtius und J ung dem Landg rafen vor '). den Prinzen 
in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr einer wissen
schaftli cben P rilfun g zu unterwerfen. und zwar saUte er van 
jedem Examinator in Gegenwart der anderen gefragt werden. 
D amit boffte er einmal. Wilhelm zu verdoppelter Aufmerk· 
samkeit anzuspornen, und auiierdem lerne er si ch gewOhnen, 
in Gegenwart mebrerer zu spree ben. Der Landgraf billigte 
d iesen P lan und scbrieb seinem Sohne eigenhandig darUber '). 
So wurde die Prilfung a uf den 28. Dezember 1790 anbe
raumt ' ). Ober das E xamen beriebtete DOrnberg Tags da
raufO) : "Nacb der von E w. H ocbfil rstl. Durcblaucht daz u er· 
tbeilten g nadigsten E rlaubnill, so sind gestern als D iensttag 
den 28 ten Seine D urchlaucbt der E rbprinz examinirt worden. 
und zwar in Gegenwart des Consistorialratb Pfeiffer, Geb. 
Justizratb Curtius. Hofratb Jung und Hauptmann Scbleieber. 
E s hat urn 11 V hr seinen Anfang genommen und 2 S tuDden 
gedauert. Zuerst hat ihn Herr Pfeiffer Ober die R eligions
W a hrbeiten befragt. darauf H err Curtius aus der teutschen 
R eichsgescbiehte, bernach Herr Jung aus der Ok onomischen 
S tatistik und endlicb bat ihn H err V ngewitter aus dem 
Eutropius exponiren lassen und Fragen Uber die Geographie 
uberhaupt und noch insbesondere Uber H essen vorgelegt. 
E r hat alle F ragen g ut und zur vOlligen Zufriedenheit seiner 
Lehrer beantwortet, das Lateinische ausgenommen, welches 
nur mittelma Big war. !ch halte gewunscht. dall E w. Hoch
fUrst!. Durchlaucbt selbst gegenwartig gewesen waren. und 
schmeiehle mir. dall seine Antworten H ochstdero Beifall 
wilrden erhalten haben." Der Landgraf war Uber dies E r
gebnis recht erfreut und ordnete an. dall eine solche P r ufun g 
alle drei Monate abgehalten werden solle '). Auch der 

I} I 8 15 : Bericht vom 12. 12. 90. 
') I 818: Bericht vom 19. 12. 90. 
S) I 3 18 : Randvcrmerk. 
' ) [ 319: Bericht vom 2'2.12.90. 
') I 92'2. 
' ) I 82'2 : Randvermerk. 
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P ruflin g selbst war begliickt ; er hoffte. daJ3 sein Vater 
dem n;;chsten Examen beiwohnen werde I). Man hatte 
nun das Mittel g efunden, urn den P rinzen I II dauerndem 
F leiJ3e und Aufm erksamkeit anzuspornen. Wir hOren 
fortan iiber sein Lernen nur E rfreuliches. Der K onzert
meister Rodewald bezeug te ihm seine Zufriedenheit ') ; eben
so lobte Pfeiffe r seine Ausarbei tun gen ') und r ilhmte 
Schleicher seiner guten Fortschritte im Forti fikationszeich
nen ' ) So stand d ie zweite P rufun g vom 3. April 1791 unter 
g ilnstigen V orzeichen "). P feiffer fragte uber das Christen
turn . Curtius uber die neuere deutsche Reichsgeschichte seit 
dem dreilligjahrigen Kriege. J ung uber F in anzwisscnschaft. 
Schleicher liber Geometrie und Artillerie und Ungewitter 
uber Lateinisch und Geographie. "Zu meiner g roJ3en Freude 
haben Ihre Durchlaucht der Prinz die Ihnen vorgeleg te F ra
gen recht passend und gut beant lVortet. wie ihm auch alle 
seine Lehrer das einstimmige Zeugnis gegeben haben ." Eine 
gewisse Zerstreutheit im Anschlusse an den Besuch der 
Landgrafin A nfang Juni war bald uberwunden 6). Da der 
P rinz mit dem Vater nach H annover gereist war '), fiel die 
P rufung in d iesem Monat aus. U nd E nde September wurde 
lediglich ein Examen anlaJ3lich der unmittelbar bevorstehen
den Einsegnung abgehalten '). Aber der F leiJ3 Wilhelms 
hielt diesmal an '). AIs vollends U ngewitter durch VOlkel 
abgelOst w ar, setzte der Prinz erst recht seine E hre darein , 
den neuen Informator und seine ubrigen Lehrer zufrieden 
zu steIlen 10). Der H ofmeister hoffte. es werde so bleiben ll), 
zumal Wilhelm Gefallen an VOlkel fand 12). und beinahe uber
schwanglich schreibt Dornberg am 13. November seinem 
H errn IS) ... daB aIles hier vollkommen g ut geht. W enn Ihre 
D urchlaucht der E rbprinz mit dem Eifer fortfahren. den Sie 
bishero bey dem neuen U nterricht bezeigen. so sehe ich 
hierin den eifrigsten meiner Wunsche erfullt. nehmlich Ihre 

.) Il 4, Briel vom 9. 1. 91. 
!) 1 [ 6: Bericht Dornbergs vom 9. 1. 91 . 
') n 14: Bericht Dornbergs vom 30. 1. 91. 
.) )J 24: Bericht Dijrnbergs vom 20. 2. 9l. 
.) 1I 40 : Bericht "om 3. 4. 91. 
6) U 59: Bericht VOID 8. 6. 91. 
' ) II 67 If. 
') S. u. S. 274. 
' ) 11 9 1: Bericht vom 31. 8. 91. 

10) 11 182: Bericht vom 2. 11.91. 
11) 11 134: Bericht vom 6. U . 91. . 
") s. o. S. 263. 
") 11 137. 
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furtrefiiche natOrliche FahigICeiten durch Application und 
FleiJl nuzlich anzuwenden und sich dadurch also der Gnade 
und Liebe Ew. HochfOrstl. Durchlaucht immer mehr zu ver
sichern". Am 15. Dezember fand wieder ein Examen statt, 
in dem Curtius, Schleicher und VOlkel prOften I). Da der 
Prinz unmittelbar danach fOr die Weihnachtszeit nach Kassel 
fuhr, ist aus den Akten nichts Ober das Ergebnis enthalten; 
offenbar hat Dornberg darOber mOndlich Bericht erstattet. 
- An der neuen Vorlesung VOlkels ober Kunstgeschichte, 
die als Vorbereitung zum Reisen gedacht war, fand Wilhelm 
hegreifiicherweise ebenfalls viel Gefallen '). So nahm denn 
auch die letzte PrOfung in Marburg am 21. April 1792 einen 
sehr befriedigenden Verlauf3). Revisionsrat Robert exami
nierte Ober sein K olleg Naturrecht und Moral, Hauptmann 
Schleicher Ober Fortifikation und Taktik, VOlkel Ober sein 
letztes Kollegium und Lateinisch. Der Prinz hoffte sowohl 
den Beifall seiner Lehrer - auch J ung und Curtius waren 
zugegen - wie den des Hofmeisters errungen zu haben, 
"da es recht gut vonstatten ging". "Der Printz hat die ihm 
vorgelegten Fragen mit vieler Fertigkeit beantwortet und 
das verdiente Lob der Anwesenden erhalten ." 

In die Zeit der Marburger Studien des Erbprinzen Wil
helm fiel nun auch seine Konfirmation. Das Geheime 
Ministerium hatte in seiner Sitzung vom 20. August 179q 
beschlossen, dem Landgrafen zu empfehlen, mit dem Reli
gionsunterrichte seines im vierzehnten Lebensjahre stehen
den Sohnes so vorzugehen, dall man· bald zur Konfirmation 
schreiten k onne'). Pfeiffer, dem die Vorbereitung dazu oblag, 
wOnschte nun zu wissen, ob bereits ein bestimmter Zeitpunkt 
vom Landgrafen fiir den feierlichen Akt vorgesehen sei, 
damit er seine U nterweisungen entsprechend einrichten 
kOnne '). DOrnberg meinte dazu, die Vorbereitung kOnne 
zwar im Friijahr abgeschlossen sein, allein zur Vertiefung 
der Kenntnisse des Prinzen rate er, dam it noch etwas langer 
zu warten 'i. Der Landgraf war damit einverstanden; die 
Konfirmation wurde auf Ende September oder Anfang 
Oktober 1791 angesetzt. Er ordnete ferner an, dall die 
Priifung privatim, die eigentliche Einsegnung aber Offent-

. ) J[ 152 : Berich! vom 14. 12. 91. 

. ) J[ 18): Berich! Diimbergs vom 26. 2. 92. 
8) II 2 12: Brief des Prinzen vom 2"2. 4. 92; II 2 14 : Bericht Dorn

bcrgs vom glcichcu Tage. 
' ) I 267 . 
• ) I 289 f. : Berich! Diirnbergs vom 15. 9. 90. 
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lich in der Kirche stattfinden solle I). - Das Program m 
fOr die K onfirmationsfeier wurde Anfang September 1791 
festgelegt '). Es war von Pfeiffer entworfen worden und 
wurde nun von DOrnberg dem Landgrafen eingereicht mit 
der Bitte den Tag der Einsegnun g festzusetzen. Da die 
reformierte Gemeinde in Marburg alle vier W ochen Abcnd
mahl hatte, und zwar das. nachste Mal am 2. Oktober, 
so empfahl der H ofm eister den 1. Oktober als Tag der 
P riifung, den 2, als den der K onfirm ation. Pfeiffer, so 
schrieb Dornberg weiter, wolle die P redigt halten ; "dieses 
ist auch an einem so feierlichen Tage urn so besser, da die 
beiden Prediger der hiesigen reformirten Kirche zwar sehr 
rechtschaffene Manner sind, ihm aber im P redigen nicht zu 
vergleichen". DOrnberg fahrt, bezeichnend fOr die Rivalitat 
im akademischen Lehrkorper, fort : "Urn aber seinen Collegen 
hierin nicht vorzugreifen, so wiirde er es flir eine Gnade 
von Ew. H ochfurstl. Durchlaucht ansehen, wenn H ochst
diesel ben bey Festsetzun g des Tages auch geruhen woIIten, 
zu bemerken, daB der Consistorialrath P feiffer an diesem 
Tage die Predigt zu halten hatte", Landgraf Wilhelm IX. 
setzte die privatim abzuhaltende P riifun g auf den 1., die 
offentliche, mit dem Abendmahl zu verbindende Einsegnung 
auf den 2. Oktober fest. Die Predigt sollte Pfeiffer halten, 
das Abendmahl auch der ubrigen Gemeinde gespendet 
werden. - Eine Beschreibung der K onfirmationsfeierlichkeit 
selbst und eine Nachricht uber das Erg ebnis der PrOfun g, 
der der P rinz mit etwas Bangen entgegensah ' ), fehlt in 
den Akten. 

Es bleibt noch ubrig , einiges uber das PrivatIeben des 
hessischen Erbprinzen zu erzahlen. Getreu seiner Instruk
tion bringt Dornberg in seinen Berichten, die er zweimal 
wOchentIich einzusenden hatte, mit unermudlicher Genauig
keit alles, auch das geringfOg igste, was den Prinzen und 
seinen H aushalt angeht. D ie wirtschaftlichen Angelegen
heiten nehmen in sein en Berichten einen breiten Raum ein, 
die W ochen- und Vierteljahresrechnungen. Wir werden 
davon absehen und uns fur den ubrigen Inhalt unserer 
Aktenstucke wesentlich kurzer fassen kOnnen. . 

Das von P rinz WiIhelm bewohnte H aus war zwar fUr 
seinen Hofstaat groJil g enug, allein es stellte sich bald heraus, 

1) Erwahnt von Dornberg in dem Bericht vom 24. 7. 91 ; n 72. 
Il) II n4- 9!J: Bericht Dornbergs vom 7. 9. 91 ; Programmentwurf 

Pfciffers vom gleichen Tage ; Gutachten des Geh. Ministeriurns dazu vom 
9. 9. und Schrciben des Landgrafen mit dessen Resolution vom 10. 9. 91. 

3) II l OG: Brief des Prinzen vom 25. 9. 91. 
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daB an Mobeln und Wirtschaftsgerat noch manches fehlte. 
So war z. B. Mangel an Betten fUr Logiergaste. Mit der 
Zeit aher wurde dem abgeholfen und die Haushaltung durch 
einige Betten aus dem Landschlosse Heidau, durch Kupfer
und anderes Geschirr fur die Kilche, sowie durch Leinen
tUcher fur die Mahlzeiten ergiinzt '). Das Haus selbst wurde 
auch Anfang Mai 1791 einmal von Oberkammerrat Du Ry 
besichtigt, aber kein Schaden daran entdeckt '). Vor dem 
BarfiiBertore' war ein Garten gemietet worden, in dem der 
Prinz an schOnen Sommerabenden gern verweilte, auch 
w ohl Tee einnahm '). Noch 1789 sandte der H ofgartner 
Schwarzkopf Gewachse und junge Baumchen vom Schlosse 
WeiJilenstein, die in dem Garten angepflanzt werden sollten, 
sehr zur Freude des Prinzen ' ). Auch sonst suchte der 
Vater seinen Sohn Ofters durch kleinere od er grOJilere Ge
schenke zu erfreuen. So erhielt er im Mai ]790 ein neues 
Gespann, und als sich Ende des Jahres herausstellte, daB 
von dem fUr die Haushaltung ausgesetzten Betrage eine 
namhafte Summe erspart werden wiirde, erwirkte er die 
Genehmigung des Vaters zum Ban eines neuen offenen 
Wagens fur Spazierfahrten; denn der jetzige Wagen habe 
so kleine Vorderrader, dail sie bei den mangelhaften Wegen 
oft entzwei brachen ' ). U nd als er si ch im Garten des 
Oberforstmeisters Lehenner im PistolenschieJilen ubte, schickte 
ihm der Landgraf aus der Waffenkammer ein paar leichte 
Pistolen filr diesen Zweck 6). Bald nach der Konfirmation 
wurde der bisherige Eskadrons-Chirurg Milller bei dem 
Prinzen - zunachst probeweise - als Kammerdiener an
gestellt. Er brachte als Geschenk des Landgrafen einen 
Rasierkasten mit, wozu der Prinz launig zuriickschrieb: 
"Aber urn es recht zu gebrauchen, fehlt noch der Bart, der, 
wie ich hoffe, auch bald kommen wird" '). Auch machte 
der Landgraf seinem Sohne die Freude, ihn im Mai 1791 
zum Generalmajor zu ernennen 8). FUr das Militarwesen 
hatte der Prinz ilberhaupt viel Verstandnis und ein scharfes 
Auge fUr die auJilere Haltung der Truppen. Er sah gem 

' ) I 101, 105 fl. , 131 f . 
• ) 11 44. 
S) 11 52, 58, 71, 78. 
. ) I 130. 
') I 2 14, 2'29, BOG . 
• ) 11 DB, 102. 
') f[ 128, 129, 132. 
8) 11 58; Dank des 
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dem Exerzieren auf dem Kampfrasen zu 1). Gesundheitlich 
hatte er in der Marhurger Zeit wenig zu klagen. Er litt 
gelegentlich an Nasenbluten, was aber sein Arzt, der Ge
heimrat Professor Baldinger ') bei seiner Vollbliitigkeit fiir 
unschadlich erklarte. Als er einmal von einer heftigen Er
kaltung befallen war, erschien der gute Baldinger so oft, 
dall Dornberg fiirchtete, er mochte ihm wohl langweilig 
werden S). 

Im iibrigen fehlte es dem Prinzen nicht an Abwechse
lung und Zerstreuung aller Art. Von den Reisen ins Eltern
haus war schon die Rede '). Bei der Riickkehr von dem 
letzten Kasseler Aufenthalte Ende Januar 1792 herrschte 
bei Mollrich und in der Gegend von Marburg solches Hoch
wasser, dall Dornberg es fiir geraten hielt, den Posthalter 
von Wabern und einen Postillon dem Wagen des Prinzen 
vorausreiten zu lassen, urn den Weg zu erkunden. So ge
langte man gliicklich nach Marburg, aber der Landgraf 
verfehlte nicht, dem Hofmeister fUr die bewiesene U msicht 
seine Zufriedenheit und seinen Dank auszusprechen ' ). Wieder
holt wurde der Prinz auch durch den Besuch des Vaters 
erfreut, der allerdings zum Leidwesen des Sohnes immer 
nur sehr kurz bemessen war 6). Auch die Landgrafin Wil
helmine Karoline mit ihren Tochtern Maria Friedericke und 
Karoline Amalie und Gefolge war mehrfach fUr einige Tage 
in Marburg 7). In der Sommerszeit wurden haufig Spazier
fahrten und Ritte in die an Schonheiten so reiche U mge
bung Marburgs unternommen. So find en wir den Prinzen 
in Schweinsberg .- sogar mehrere Male -, in Schiffenberg, 
Frankenberg, Berleburg, Gisselberg, Colbe, Gollfelden, Wetter, 
Schonstedt, Niederweimar usw. ' ). Der regierende Graf von 
Ilerleburg besuchte ihn auch in Marburg und bat ihn um 
Ubernahme einer Patenschaft 9). Auch nach Haina kam 

.) Il 50, 166, 178 1., 218 und olters. 
2) S. O. S. 248; vgl. auch Brieger, S. 304ff. dieses Bandes. 
3) Ob er den Gesundheitszustand berichtet Dornberg in jedem Briefe. 

Von UnpaB1ichkeiten nod einem kleinen Unfall (Quetschung eines Fingers. 
beim Schlie.6en einer Tiire) ist die Rede I 188, 204-, 11 11 (Magen
verstimmung), 142, 166 If. (ncbst Krankheitsbericht Baldingers wegen def 
ErkilJtung) nud iifters. 

4) S. o. S. 268. Sic werden in unsern Akten nur beiHLufig erwiihnt. 
197, 1991., 289 If. (Philippsruhe), II 36 u. 40, 68 1. (HaDnover), 142 u. 161. 

6) II 161: Randvermerk. 
') I 8-2, 173; II 189, 198. 
' ) I 881., 231, 291 ; II 55, 88. 
' ) I 74, 79,95, 125, 215, 218, 222, 241, 248, 2551., 274; II 38, 47, 

104 u. ofters. . 
') JI 62. 
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I 
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er einmal, am 25. Mai 1790 '). "Die beiden filrst!. Com
missarii und der Obervorsteher haben den Prinzen auf das 
Beste bewirthet und alle Einrichtungen dieses so wohlta
tigen Instituts gezeigt. Der Obervorsteher wird sehr ge
rilmt, dall er seinen Posten mit der mOglichsten Sorgfalt 
und Schonung fur die unglucklichen Bewohner dieses Orts 
verwalte; auch hat er in dem \Vald einige artige Spazier
gange angelegt und daselbst eine Pyramide mit einer In
schrift zum Denkmal der Anwesenheit Ew. Hochfilrstl. 
Durchlaucht anno 1787" [errichtet]. 

SchlieBlich wurde der Prinz auch frilhzeitig angehalten, 
reprasentative Verpflichtungen zu ilbernehmen und zu lernen, 
w,ie er sich in Gesellschaft anderer, sei es im eigenen Hause, 
sei es am fremden Orte, zu benehmen habe. AnlaB dazu 
boten haufigere Empfange. Schon bei seiner Ankunft in 
Marburg machten ihm die U niversitatsprofessoren, diehOheren 
Olfiziere und Beamten, der Magistrat und die Geistlichkeit 
ihre Aufwartung ' ). Das wiederholte sich gelegentlich, wenn 
er von langerer Abwesenheit zurUckkehrte '), ferner an den 
Geburtstagen des Landesherrn') und auch des Prinzen 
selber ' ). Auch einzelne Besucher sah er oft in seinem 
Hause, mochten es nun entferntere Verwandte, oder An
gehorige fremder FUrstenhauser, oder PersOnlichkeiten vom 
Adel, od er auch Beamte und hohere Offiziere, hessische wie 
auswartige, sein ' ). Fast jeden Sonntag und Mittwoch hatte 
er Gaste an seiner Tafel, in erster Linie Mitglieder des 
Offizierkorps, des akademischen LehrkOrpers, namentlich, 
soweit sie ihm U nterricht erteilten, der Marburger Beamten
schaft in Regierung, Gericht und F orstamt '). Besonders 
haufig verkehrte er mit dem in Marburg im Ruhestande 
lebenden Generalleutnant Wilhelm MaximiJian von Ditfurth, 
dem K ommandeur des Marburger R egiments Generalmajor 
Karl Erdmann von Hanstein, sowie mit dem Oberforst
meister v. Lehenner. Dann aber auch wurden oft Studenten 
zur Tafel gezogen; doch war es dabei die Regel, daB sie 
adliger Abkunft waren. AIs einmal ein Studiosus von 
Gruber aus Bern geladen war, hielt DOrnberg es immerhin 

.) I 224 : Bericht VOUl 26. 5. 90. 
' ) I 69 . 
• ) II 1, 42. 
' ) I 290, [[ 55 f . 
• ) I 255, [[ 73. 
8} I 86, 91. 95, 96, 97, 170, 247, 2S2j n 4,8, 46,69, 79, 134, 150. 

152 u. Mters. 
7} Die Tischg~\ste werden in jedem Bcrichte Dornbergs genannt. 
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fur notig, in seinem Berichte zu betonen, dall er zu den 
regierungsfahigen Familien seiner Vaterstadt gehorte I). 
Undo als zwei burgerliche Studenten dem Prinzen vorgestellt 
worden waren, erbat Dornberg ausdrucklich vom Land
grafen die Genehmigung, da>l sie eingeladen wurden ' ). 
Durch solchen Verkehr mit Fremden lernte der Prinz seine 
Schuchternheit abzulegen und sich freier in der Gesellschaft 
zu bewegen; er wurde gesprachiger und freundlicher '). 
Haufig wurden in seinem Rause Konzerte 4) veranstaltet, 
bei denen er w ohl selbst die Violine spielte; auch besuchte 
er offentliche Konzerte ') und Theaterauffuhrungen 5) von 
Liebhabern und von Berufsschauspielern. Die Stucke, die 
gegeben wurden, waren seine m Alter angemessen und 
stellten nicht eben allzu hohe Anforderungen an seihe 
geistige I\1itarbeit; sie werden nns ausnahmslos genannt. 
Beides, Konzerte und Theater, machten ihm viel Freude. 
Endlich bot der Winter zahlreiche gesellige Veranstaltungen. 
Solche fan den im Winter in Marburg beinahe jeden Mitt
woch od er Donnerstag statt; sie werden als Assembl<\es be
zeichnet 6). Dann taten sich eine Reihe Marburger Familien 
der ersten Kreise Zllsammen, die in der ausgesprochenen 
Absicht, dem Prinzen Zerstreuung 7.U verschaffen, Sonntags
gesellschaften umschichtig in ihrem Hause gaben '). Endlich 
besuchte er auch haufig die offentlichen Balle der Marburger 
Gesellschaftskreise '). Waren ihm in der ersten Zeit Tanz
lustbarkeiten zuwider gewesen, so fand er doch bald Ge
schmack daran 9). 'Venn die Landgrafin mit seinen Schwestern 
und Gefolge in Marburg weilte, dann wurde auch im Hause 
des Prinzen zur Unterhaltung der Damen getanzt '0); Offi
ziere, adlige Studenten und junge Damen der Marburger 
Gesellschaft erhrelten dazu Einladungen. So wurde auch 
in dieser Hinsicht an der Erziehung des Prinzen mit Eife, 
und Erfolg gearbeitet . 

1) I 139: Bcricht vom 18. 11. 89. V. Gruber war vom Kallton Bern 
zum Studium der Forstwissenscha.ft entsandt worden; er war fUr das Amt 
des Oberforstmeisters in seiner Heimat ausersehen. 

Il) I 142; die beiden waren der Mannhcimer Brentano nud der Plalzer 
Scheuermann. 

') I 142; Bericht vom 25. 11. 89 . 
• ) Z. B. I 185, 275; II 4, 27, 00, 100, 208. 
' ) Z. B. JI 12, 221., 33, 172 . 
• ) I 128, 189, 138, 140, 143, 148, 155, 158, 159, 20"2, 30"2; II 62, 

135, 196, 199 u. oftcrs. 
' ) I 141, 162, 170, 177,302; JI 135, 172, 199 u. oitcrs. 
') I 92, 100, 231, 28-2, 308; Il 3, 29, 182 U. ofters. 
9) I 28'2 : Bericht vom 29. 8. 90. 

" ) I 92 I., 289. 
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Wir haben den Erbprinzen Wilhelm durch drei Lebens
jahre hindurch begleitet, die fur die Vorbereitung auf sein 
hohes Amt von groJ3er Bedeutung waren. Sein Marburger 
Aufenthalt wahrte vom 1. August 1789 bis 1. Mai 1792, von 
Beginn seines dreizehnten Lebensjahres bis tief in das funf
zehnte hinein. Es war nicht eigentlich eine gelehrte Aus
bildung, die ihm zuteil wurde. Er sollte lediglich das ler
nen, was er fur seine kunftige Stellung brauchte. Immer
hin aber konnten wir dabei manchen Einblick tun in die 
Grundsatze, die fur den Lehrbetrieb auf den h()heren Schulen 
maSgebend waren in jener Zeit; nur sind sie in diesem 
Falle im Hinblick auf den besonderen Zweck, dem sie zu 
dienen hatten, etwas modifiziert, der Lehrstoff in Bezug auf 
die Einzelkenntnisse eingeengt, dafur aber nach anderen 
Richtungen erweitert: National()konomie, Naturrecht, Moral, 
Militarwissenschaften sind keine Schulfacher. Urn hierfur 
geeignete Lehrkrilfte zu finden, muSte er sich an die U ni
versitat des Landes wenden. Und so bekam er Fuhlung 
mit den akademischen Kreisen. Freilich, das eigentliche 
Studentenleben sah er nur aus der Entfernung; die Studen
ten, mit denen er in Verkehr trat, hoben sich doch aus der 
Masse der akademischen Jugend durch ihre soziale Stellung 
heraus. Aber er trat auch in Beziehungen zum akademi
schen Lehrkorper. Indem wir ihn dabei verfolgten, haben 
wir auch gleichzeitig ein kleines Stuck Marburger Univer
sitatsgeschichte, gleichsam im Vorbeiwege, kennen gelernt . 
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