
Landgraf Friedrich von Hessen und La Goletta 

Eine markante Personlichkeit und ein markanter Or! in der Geschichte des 
Malteser-Ordens 

Wolf-Dieter Barz 

Vorbemerkung 

Flir denjenigen, der 5ich in der Geschi chte des Malteser-Ordens naheT auskennt, oder fUr den
jenigen, der gewohnt [st, sich in Kiirze ei nen ersten Uberhlick Uber Forschungsergebnisse zu ver
schafTen, konnten hi er vor all em der Quellenanhang, vielleic ht au ch die Literaturhinweise und die 
Anmerkungen zum Wissensstand inte ressant sein. 

Urn die Bedeutung der beige mgten Quellen fUr alle anderen Leser leichter deutlich werden Zll 

lassen und ihre hi stori sche Eingliederu ng Zll erleichtern, sei l usatzlich der eher feuilletoni sti sche, 
resiimierende Beitrag Uber Hauptperson und Handlungsort gegeben. Die vorangestellte, tabella
rische Geschichte des Malteser·Ordens soil mit der Institution bekannt machen, die fUr das Leben 
des Landgraren Friedrich von Hessen so bedeutungsvoll war und flir die er den Seesieg i.iber ein 
turki sches Geschwader bei Goletta in Tunesien errang. 

Geschichte des Malteser-Ordens 

1048 Griindung einer Hospiz- und Krankenhausgemeinschaft durch siid
italienische Kaufleute in Jerusalem. 

11 \3 Anerkennung der Gemeinschaft durch den Papst als Orden. Schutz
patron wird der hI. Johannes, woraus als Name "Johanniter-Orden" folgte. 

1118 Neben die iiblichen Ordensgeliibde tritt das Geliibde zum Kampf gegen 
die Mohammedaner. Der Orden wird damit in die militiirische Bewegung der 
Kreuzzugszeit eingebunden. Die Entwicklung zum international en, adligen 
Militiirorden, zum machtpolitischen Faktor, zu landesherrschaftlicher Stel
lung, aber auch zur inneren Verweltlichung ist damit vorgezeichnet. Trotz 
iiberragender militiirischer Aufgaben vergi6t der Orden nicht seine karitative 
Tiitigkeit. Durch zahlreiche Stiftungen, Schenkungen und Kiiufe kann der 
Orden beinahe injedem christlichen Land reiche Ordensprovinzen aulbauen. 

1206 Riiumung des letzten Territoriums im Vorderen Orient, fUr das der 
Orden zumindest partiell v61kerrechtlich zustiindig war. 

1291 Fall von Akkon, der letzten christlichen Festung der Kreuzfahrerstaa
ten. Flucht von sieben iiberlebenden Johanniter-Rittern in das lateinische 
K6nigreich Zypern. 

1291-1310 Sitz der Ordenszentrale aufZypern, wo der Orden Vasall des dorti
gen K6nigshauses wird. Ab 1304 Eroberung von Rhodos und schlie6lich des 
gesamten Dodekanes; Errichtung eines unabhiingigen Ordensstaates als 
christlicher Briickenkopf in Sichtweite des wachsenden osmanischen Gro6-
rei ches . 

• • 

1310 Ubersiedlung des Konvents nach Rhodos-Stadt. 
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1382 Vergleich zu Heimbach. Di e Regionalgli ederung "Ballei Brandenburg" 
der deutschen Ordensprovinz hatte sich weitgehend verselbstiindigt, so daB 
ihre Auflosung durch die Ordenszentrale drohte. Durch den Vertrag wird sie 
unter Beriicksichtigung autonomer Rechte reintegriert. (Im Zuge der Refor
mati on wird die Ballei lutherisch, oh ne sich yon der Ordenszentrale zu losen. 
1811 Siikularisation der Ball ei durch den preuBischen Konig. 1852 Neugriin
dung der nun vollig selbstiindigen Ballei durch das Konigshaus; sie wird unter 
dem noch heute iiblichen Namen "Johanniter-Orden" bekannt.) 

1523 Abzug des Ordens von Rhodos, das zuvor ei n halbes Jahr yon tiirkischen 
Truppen (Verhiil tnis der Truppenstiirke zugunsten der Tiirken besser als I : 10) 
berannt worden war. AnschlieBend siebenjiihrige Wanderschaft der Ordens
regierung im westlichen Mittelm eergebiet. 

.. 
1530 Ubergabe des maltesischen Archipels an den Orden durch Kaiser Karl V. 
als Konig des sizilianischen Konigreichs. Der Orden wird volkerrechtlich mr 
Malta zustiindig, das nun ebenfalls zum christlichen Briickenkopf gegen die 
heranriickenden Tiirken ziihlt. Nun wird der Orden nach seinem Sitz in der 
Regel "Malteser-Orden" genannt. 
1798 Abzug des Ordens von Malta nach napoleonischer Besetzung. Letztlich 
wird der russische Zar OrdensgroBmeister; die Ordenszentrale siedelt nach St. 
Petersburg iiber. 

.. 
1803 Ubersiedlung der Ordenszentrale nach Itali en. Ab 1805 stiindiger Sitz 
der Ordensregierung in der romischen Ordensbotschaft, wo sie noch heute mit 
den Vorrechten der Exterritorialitiit residiert. Der Malteser-Orden hat nun
mehr die Stellung eines "Staates" ohne Staatsgebiet. Er widmet sich aus
schli eBlich karitativen Aufgaben, die er hoheitlich wahrnimmt. Di e Suche 
nach einem neuen Ordensterritorium wird bis in die jiingste Vergangenheit 
fortgesetzt. 

Forschungsstand 

Das Leben des Landgrafen Friedrich von Hessen (1616-1682) darf in den 
Grundziigen wohl als gut erfo rscht gelten, wenngleich eine groBe, umfassende 
Biographie noch zu erstellen ist. Sein Biograph Friedrich Noack hat in zahl
reichen Aufsiitzen di e meisten Beitriige geleistet. N eben der allgemeinen Bio
graphie hat er einige Zeitabschnitte und einige Episoden aus Friedrichs reich 
bewegtem Leben mit gesonderten Beitriigen hervorgehoben. Noacks For
schungen beruhen, was die Primiirquellen anbelangt, yornehmlich auf den Be
stiinden des Staatsarchivs in Darmstadt. 

Injiingster Zeit hat sich auf maltesischer Seite Michael Galea mit Friedrich 
befaBt. Sein Beitrag ist deswegen so bemerkenswert, weil erstmalig Friedrichs 
Lebe n auf Malta eingehender behandelt wird und Galea damr die Bestiinde 
des alten Ordensarchivs (heute in di e National Library in Valletta integriert) 
heranziehen konnte. Der Aufsatz von Schwerdtfeger beschreibt yor allem die 
Zeit Friedrichs als Fiirstbischof in Breslau und wertet damr vatikanische 
Archivalien aus. Fiir diese Zeit gibt Buchmann an, insbesondere unpubli zierte 
Breslauer Kapital sakten herangezogen zu ha ben. Aber schon in einer anony
men Rezension der Historischen Zeitschrift (Miinchen, Leipzig, 52, N.F. 16, 
1884, S. 522) horen wir, daB man dayon wenig merke, yielmehr die meisten 
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Angaben bereits gedruckten Werken entnommen seien. So ist es weiterhin ein 
Desiderat, daB schlesisch-osterreichische und Heitersheimer Archivali en 
unter biographischen Aspekten fUr den Landgrafen Fri edrich von Hessen aus
gewertet werden. 

Auffaliend ist, daB weder Noack noch Galea Fri edrichs Seesieg bei Goletta 
niiher beschreiben. Auch die aligemeinen Geschichtswerke zu Malta und zum 
Maltese r-Orden schenken dem Geschehen keine oder nur Ouchtige Beach
tung, wiewohl sich einige zeitgenossische Berichte der Materi e annehmen, es 
also nicht an Quelienmaterial mangelt. Wir verdanken es Noack, daB uns die 
Titel vier solcher Berichte - wenn auch nicht immer mit hinreichenden biblio
graphischen Angaben - bekannt sind. Eine, di e von Ludovico Dozza als Flug
schrift ve rfaBt wurde, ist von Albert Dunker in einem Aufsatz gewurdigt wor
den. 

Ein Druck di eses Berichts war Ende des vergangenen Jahrhunderts von der 
Landesbibliothek Kassel erworben worden, ist jedoch - wohl im Rahmen der 
hohen Kri egsverluste - abhandengekommen. Wii re di e Arbeit von Dunker 
ohne diesen Verlust von geringerer Bedeutung, so gewann sie besonderen 
Wert, da der Verfasser eine Ubersetzung der Flugschrift als KernstUck seines 
Beit rages gibt. So sind wir heute mit etlichen Einzelheiten der SchJacht bei 
Goletta vertraut, di e von dem Zeitgenossen Dozza noch im Siegesjahr 1640 
ni edergeschrieben und in Rom in Druck gegeben wurden. Interessa nterweise 
widmete Dozza seine Schrift nicht dem Landgrafen, sondern dessen hohem 
Gonner und Protektor, dem Kardinal Barberini. 

Da es sich, wie der SchluBsatz des Berichts aussagt, urn eine Flugschrift 
handelt, muB die AuOage relativ hoch gewesen sei n, so daB anzunehmen war, 
der Kasseler Verlust sei zumindest durch eine Reproduktion wi edergutzuma
chen. Di e Bestandsnachfrage bei ali en westdeutschen Zentralkatalogen und 
den einschl iigigen Archiven bli eb jedoch ergebnislos. Das gleiche gilt fUr di e 
itali enische Nationalbibliothek, den romischen Zentralkatalog und fUr di e 
vatikanischen Bestiinde. Auf Malta ist di e Schrift sowohl in der National
bibliothek als auch in der Universitiitsbibliothek unbekannt. Sie schi en daher 
als zur Zeit unauffindbar, wenn nicht als verloren zu gelten. Erst in einem weit 
groBeren Umkreis, dort wo sie kaum noch zu vermuten war, konnte sie nach
gewi esen werden: im British Museum zu London. 

Bei den Recherchen kam eine vergleichbare Schrift eines unbekannten Ver
fassers in der Bibliothek zu Valietta an das Tageslicht. Diese Entdeckung ist 
urn so erstaunlicher, als di e vorgefund ene Relation bisher den Biographen 
Friedrichs unbekannt geblieben war. Si e ist daher als Primii rqueli e sowohl in 
Hassica- wie auch in Melitensiasammlungen von Wert und Bedeutung. Si e 
mag urn so mehr bedeuten, als sie als Vorlage fUr eine spanische Ubersetzung 
diente. Ein Exemplar di eser spanischen Version belindet sich in der National
bibliothek zu Madrid und war bisher den im Literaturverzeichnis genannten 
Friedrich-Biographen ebenfalis unbekannt. 

Die Relation weist auffaliige Ahnlichkeiten zu derjenigen Dozzas auf: 
Beide sind 1640 gedruckt worden, ihre Titel sind nahezu identisch, di e Darstel
lung des Geschehensablaufs mit den jeweils eingeschobenen Erkl ii rungen ist 
auffali end iihnlich, und schlieBlich entsprechen sich einige Formulierungen. 
Aus ali em kann wohl geschlossen werden, daB die eine Schrift der anderen als 
Vorlage gedi ent hat, sie beide von einer dritten Vorlage ausgingen, oder beide 
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Autoren nach demselben mundlichen Augenzeugenbericht geschrieben ha
ben. Der unbekannte Verfasser hat allerdings nicht direkt aus den moglicher
weise identischen Quellen gescbopft, denn er beschreibt seinen Bericht be
reits als Relatione . .. con/orme alia Copia venuta di Malta . .. Am wahrschein
lichsten ist, daB beide direkt bzw. indirekt von einem schriftlichen Bericht 
Friedrichs ausgegangen sind. Dieser pO egte, wie wir von Galea wissen, solche 
Schriftstucke nach seinen Kommandos zu verfassen und sie anschlieBend 
dem GroBmeister zu ubergeben. Die Vermutung wird dadurch erhartet, daB in 
beiden Relationen van der Ordensmarine als "wir" gesp rochen wird, die Ver
fasser demnach OrdensangehOrige gewesen sein mussen und sie somit sicher
lich Zugang zu den Schriftstucken der Verwaltung hatten. 

Mag es erklarlich sein, daB Schriften zu Fri edrichs Ehren in Rom, wohin er 
besondere Beziehungen hatte, gedruckt wurden, so verwundert es doch, wenn 
keine von ihnen auf Malta erschien. Obwohl Maltas Hauptstadt Vall etta unter 
dem Malteser-Orden ei ne Kulturmetropole wurde, war die Druckkunst spat 
eingefUhrt und kaum verbreitet. Dies lag an dem verworrenen Druckrecht 
Maltas, wo sich der Furst-GroBmeister des Ordens, der Bischofund der Inqui
sitor fUr etiiche Bereiche di e ofTentiiche Gewalt - verbunden mit haufig em st
haften Streitigkeiten - teilten. Letztiich muBten der Bischof, der Inquisitor 
und ein Delegierter des GroBmeisters ihr jeweiliges imprimatur erteilen. 

Selbst wenn sich die Betei ligten einigen konnten, war das Erlaubnisverfah
ren schwierig und langwierig. Viell eicht ware es sogar besonders probl ema
tisch gewesen, die Druckerlaubni s fUr eine laudatioahnliche Schrift zu Ehren 
Friedrichs zu erhalten, da zumindest Inquisi tor und G roBmeister Fri edrichs 
nicht eben monchischen Lebenswandel auf Malta kritisch beobachteten. Ein 
maltesisches Druckwerk zu Ehren des Landgrafen ware schon deswegen ein 
"Politikum" gewesen, weil gerade sein romi scher Freund und Gonner, Kardi
nal Barberini , dem GroBmeister das Erlaubnisrecht absprach und die All ein
zustandigkeit des Inquisitors durchsetzen wollte. 

Als partieller "Schadensersatz" des Kasseler Verlustes sei di e "Dozza-Flug
schrift" als Reproduktion wi edergegeben und der deutsche Bestand insofem 
vermehrt, als auch di e bislang ganzlich unbekannte Flugschrift aus dem mal
tesischen Bestand reproduziert wird. 

Fri edrichs Lebensweg ist bisher relativ spa rlich illustri ert. Es ist ein Ver
dienst Galeas, einiges des zuganglichen Bildmaterials einem groBeren Leser
kreis bekannt zu machen. Hi er soli en zum Teil andere Drucke dargeboten 
werden, die mitunter die geographischen Besonderhei ten verdeutiichen. Die 
Abbildung Friedrichs als General-Kapitan ist zwar bereits von Rudolf Pro ko
powski (Ordre souverain et militaire jerosolymitaine de Mal te. Vati kan-Stadt, 
1950) und Galea reproduziert word en, aber nun soli zusatzlich die Bild
inschrift wiedergegeben werden. Das Grabdenkrnal Friedrichs ist ebenfalls 
bei Galea abgedruckt ; hi er soli es unter anderer Perspektive und im Zusam
menhang mit der Grabkapelle, der Elisabeth-Kapell e des Breslauer Doms, 
noch einmal gezeigt werden. Im Zusammenhang mit F ri edrichs Breslauer 
Zeit sei auf das Werk Kastners hingewiese n, das all ein mit seiner knappen bio
graphischen Notiz hi er kaum nennenswert ware. Es ist dort aber das in der 
Literatur bi sweil en erwahnte Gemalde des Kunsti ers A. Kowalsky von Fri ed
rich reproduziert. Es war zumindest zu Zeiten Kastners im Diozesanmuseum 
zu Breslau ausgestellt und muB heute und fUr di e absehbare Zukunft fUr 
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Deulschland als verloren gelten. Das hiesige Port rail von Friedrich und dasje
nige, das Galea aufgefunden hal, slellen ein k.Ieines Sluck Buchgeschichle dar. 
Beide slammen aus derselben AuOage des IreniculIl CatholiculIl von Bischof 
Thomas Henrici (1659); man findel aber in den verschiedenen Exemplaren 
enlweder das ei ne oder das andere Pomait. Abweichungen dieser Art sind bei 
fruheren Drucken keine ganz seltene Ausnahme. Offenbar konnlen di e Aulo
ren wahrend des - an heuligen Verfahren gemessenen -Iangsamen Druckvor
ganges die Vorlage andern, was hi er der Friedrich-Forschung zugule kommt. 

Als besonderen Fund kann di e Darstellung der Seeschlachl bei Goletta gel
len, die neben anderen Darslellungen das Tilelblatt des lrenicum Catholicum 
ziert. So se hr sich der Kupferslecher Muhe im Detail gegeben hal und selbsl 
die fUr das Schlachtgeschehen bedeutsamen Nalionaiflaggen der mallesi
schen und lurkischen Schiffe darstellle, so scheinl ihm dennoch ein Irrtum 
unterlaufen zu sein: Die Sonne hatte in Anbelrachl des morgendlichen Ge
schehens im Rucken des Belrachters und nicht uber dem Meer aufgehen mus
sen, da der Blick offenbar in den See von Tunis, gen Tunis, also nach Weslen, 
gerichlel iSI, was die angedeulele Sladlsilhouetle im Hintergrund zu beslali
gen scheint. 

Der Kuslenverlauf, den der Neptune Franrois so wiedergibl, daB sowohl der 
See wie auch die Buchl von Tunis sich nach Norden erslrecken, iSI falsch. 

Da es hi er vorrangig um Friedrichs Seeschlachl vor La Goletla gehl, soli ein 
zweiles Bild die Schlachl erlaUlern. Das schwer zu reproduzierende Original 
befindel sich im GroBmeister-Palast zu Valletta (Col/ncil Chamber oder Tape
stry Hall) und erzahll den Verlauf der Schlacht. Unlen links am Bildrand 
nahern si ch di e maltesischen Schiffe der Seefeslung, die Bildmitte zeigl die 
Schlachl, wahrend am linken, oberen Bildrand di e Ordensgaleeren gezeigl 
werden, die die feindlichen Schiffe im Schlepplau Richlung Malta bringen. 

Der Lebenslauf Friedrichs 

Wer war der Landgraf Friedrich von Hessen? Vielen Hi slorikern isl er be
kannl als eine der schillernden Figuren der DreiBigjahrigen Krieges und des 
Barocks. Fur seine Familie muB Friedrich das ell/alii terrible, fUr den Malleser
Orden - zumindest im nachhinein - eines der prominenten schwarzen Schafe 
gewesen sein, da Friedrich ganz und gar nichl den Id ealen des ritterlichen 
Miinchslums enlsprach, sondern die damaligen und heutigen Negaliv(vor)ur
leile uber die Malteser-Ritter besliiligle. Er verkiirperte exzessiv den alien 
aufwendigen Lebensgenussen zugewandlen BarockfUrsten. Um ein elwas 
konkreteres Bild von Friedrich zu zeichnen, seien die wichligslen Ereigni sse 
sei nes Lebens in geramer Form dargeslellt. Fur seinen Werdegang, fUr sei ne 
LebensfU hrung iSI stets zu berucksichtigen, daB Friedrich ein Ki nd seiner Zeil 
war - obendrein ein Kind aus fUrstlichem Hause. Es iSI zu berucksichligen, 
daB vieies, was WiT heute als UnzuHinglichkeit seiner Person sehen, unler der
zei liger Wertung Unzulanglichkeiten seiner Zeil waren. Allerdings durfle er 
diese Unzuliinglichkeiten in einem uberdurchschniltlichen MaBe personifi
zierl haben. 

Da Friedrich als nachgeborener Sohn des Hauses Hessen-Darmsladl nie 
Aussichten hatte, Landesherr zu werden, muBle er wi e viele Nachgeborene 
angesichls der Primogenilur Versorgungsmiiglichkeilen des In- und Auslands 
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nutzen, urn ein seiner Geburt angemessenes Leben ftihren zu k6nnen. So ist 
Friedrichs Leben eine standige Suche nach einkommenssicheren Amtern und 
laBt sich am leichtesten beschreiben, indem die Reihe seiner Amter aufge
fUhrt wird. 

Am 28. 2. 1616 wurde Friedrich als jlingster der vier S6hne des Landgrafen 
Ludwig V. und seiner Frau, der Markgrafin Magdalene von Brandenburg, in 
Homburg vor der H6he geboren. Obwohl zwei seiner Brlider starben, blieb er 
ohne Aussicht auf die Regierungslibernahme. Sein erstes Amt, das ihm aIler
dings noch keine GeldqueIle er6ffnete, war das Ehrenrektorat der Universitat 
GieBen, das er im Jahre 1627 antrat. Das Rektorat fUhrte Friedrich - abgesehen 
von einem kurzen Studienaufenthalt an der Marburger Universitat - nicht auf 
die akademische Laufbahn. Flir seine ausbildende Erziehung war in erster Li
nie der Hofmeister zustandig; mehrere Bildungsreisen mit kleineren Studien
gangen in Frankreich und ltalien rundeten seine Bildung ab. Seine Lehrerlob
ten ihn, daB er "mit einem recht fUrstIichen NatureIl und herrlichem Esprit 
begabt" sei. 

1635 kam Friedrich ein zweites Mal nach Rom, wo sich mehr und mehr 
negative Seiten seines "ftirstlichen Naturells" entwickelten: Er wurde fUr 
unsere heutigen Begriffe zum leichtfertigen Lebemann, der sich in Schulden 
sWrzte, urn all den Vergnliglichkeiten nachgehen zu k6nnen, die Rom (nicht 
nur) unter Papst Urban VIII. den weltIichen wie den kirchlichen Wlirdentra
gern bot. Da Friedrich inzwischen mlindig geworden war, gestaltete sich die 
Aufgabe fUr seine Lehrer immer schwieriger. 

Wie schon sein Vater, so besuchte auch Friedrich von Rom aus die Insel 
und den Ordensstaat Malta und kehrte Ende 1635 nach ltalien zurlick. Nach
dem er auf der Insel mit dem MaIteser-Orden naher in Berlihrung gekommen 
war, schwarmte er fUr den Dienst in diesem Ritterorden. Es kann hi er nicht der 
Frage nachgegangen werden, was Friedrich am meisten angesprochen hatte: 
die heroische Ordensvergangenheit, das geistIich-ritterliche Geprage der Ge
meinschaft, oder war es der aufwendige Lebensstil der Adelskorporation, der 
Friedrich faszinierte? (Zu besonderer Prachtentfaltung war es seit dem GroB
meister Verdale, 1582-1595, gekommen.) Kardinal Barberini - selber ein Mit
glied des Malteser-Ordens - hatte viel zu Friedrichs "fUrstIichem" Leben in 
Rom beigetragen, wuBte den Zwanzigjahrigen sich verpflichtet und nutzte 
nun die schwarmerische Phase desjungen Hessen, urn ihn fUr den Katholizis
mus einzunehmen. Friedrich, dem hessischen Landgrafenhause entstam
mend, war ein Reprasentant der evangelischen landesherrlichen Familien und 
bot gerade zur Zeit des groBen Krieges, den die Herrscher vorgaben, als Reli
gionskrieg zu flihren, als m6glicher Konvertit einen besonderen Anreiz fUr die 
katholische Kirche. Ob es Friedrich verborgen geblieben war, daB er sich auch 
innerhalb seiner Konfession hatte fUr den MaIteser-Orden, die BaIlei Bran
denburg, interessieren k6nnen, scheint ungewil3. 

Nachdem die katholischen Neigungen des Landgrafen bekannt geworden 
waren, fehIte es nicht an verlockenden Angeboten, an Zuwendungen, urn 
Friedrich die r6mische Kirche noch erstrebenswerter zu machen. 1637 konver
tierte er und nahm als Taufspruch das Symbol pro deo et ecclesia an. Sein 
Leben vor und nach der katholischen Taufe scheint er aber eher dem Motto 
pro mihi et luxu gesteIlt zu haben. Von nun an gab sich seine UmweIt sehr viel 
Mlihe, ihm diesen Schritt so glinstig wie m6glich erscheinen zu lassen, und ge-
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staltete gem e sein aufwendiges Leben. Selbst der Papst kam fUr einen Teil von 
Friedrichs Schulden auf. Auch Ehrungen fe hlten ni cht : Am Tage seines Kon
fessionswechscls verli eh ihm der Papst das GroGkreuz des Malteser-Ordens, 
was ihm - gl eich den hohen melitensischen Wiirdentriigem - Sitz und Stimme 
im stiindigen Ordensrat sicherte. 

Noch im selben Jahr reiste Fri edrich emeut nac h Malta, urn offizie ll in den 
Orden aufgenommen zu werden. Dank vieler Privi legien wohnte er aber nicht 
in den Ordensunterkiinften, sondem residierte anfa ngs im Palas t des Inquisi
tors und griindete spater einen eigenen Haushalt. Ei n Jahr spat er schon er
nannte ihn der GroGm eister Lascari s, einer der groBen Landesgesetzgeber von 
Malta, zum Koadjutor des deutschen G roGpriors zu Heitersheim. So wurde 
Fri edrichs Amtsnachfolge in der G roGpriorwii rde prajudi ziert , nachdem der 
ursp rii ngliche Pratendent auf Betrei ben Spaniens, Frankreichs und des Kai
sers zum Verzicht nahezu gezwungen wurde. Der GroGprior war der rang
hiichste Ritter in der deutschen Ordensp rovinz und gleichzeitig ReichsfUrst 
und Territorialherr der Ordenbesitzungen urn Heitershei m. Das sogenannte 
Malteser-Fiirstentum Hei tersheim lag am Rande des Schwarzwalds zwischen 
Freiburg und Base!. AIs forrnell "rechte Hand" dieses Mannes war Friedrich 
damit berei ts wei t in der Ordenshierarchie aufgeriickt. Noch im selben Jahre 
wurde Fri edrich einstimm ig zum General-Kapitan der Galeeren gewahlt und 
tradit ionsgemaB sechs Monate spater in sein Amt eingefUhrt , das er bis Mitte 
1641 innehatte. 

Wi e viele Ritter des damaligen Mal teser-Ordens beabsichtigte auch Fried
rich nicht, ein miinchi sches Leben in Bescheidenheit zu ruhren. Wie schon 
immer und wie bis an sei n Lebensende rang erauchjetzt mil sei ner Famili e im 
kri egsdurchzogenen Hessen urn Apanagezahlu ngen fU r sein fii rstliches 
Leben, di e das verarmte Land kaum oder ni cht aufbringe n konnte. Friedrich 
gab sich in seinen Bittschrei ben ganz als besorgtes hessisches Landeskind, das 
di e erbetenen Zahlungen benii tigte, urn die Ehre und die Reputation des Hau
ses mehren zu kiinnen. Zum griiBten Familieneklat kam es spat er, als er aus
bl eibende Za hlungen 165 1 mit Hilfe fremder Truppen eintreiben wollte. In 
di esem Fall ve rmochte nu r kaiserliche Autori tat Friedrichs Geldbedii rfnissen 
Ei nhalt zu gebieten. War Friedrich von Haus aus also nicht so gestell t, sein 
"fUrstliches Naturell" voll entfalten zu kiinnen, mu Bte er si ch fo rtan urn Amter 
unf Pfriinden bemiihen. Es versteht sich, daB die Verso rgungsi nstitutionen 
des Ordens, di e di eser nach einem wohl organisierten System zur VerfUgung 
stellte, fUr Friedrich auf Dauer kaum hinreichend wa ren. So gab es in der 
Folgezeit kaum eine eintragliche Stellung in Euro pa, nach der Friedrich ni cht 
getrachtet hatte. 

Zu nachst wandte er sich aber der ordensintem en Marinelaufba hn zu, die 
weiter unten behandelt werden sol!. Wiihrend der anschli eGenden, oft auch 
vergeblichen Suche nach Amtem und Titeln bereiste Fri edrich ruhelos 
Europa; manchmal war es wohl auch eine Flucht vor den G laubigem . Ab 1638 
partizipierte er erstmals in griiGerem Umfa nge an der ordenseigenen Ver
sorgungskette: Zum NieGbrauch wurden ihm di e Ordenskommenden (lokale 
Verwaltungseinheit) Lage (Westfa len), Reichen und Hohenrai n in der Nord
Schweiz und schli eBli ch Mai nz und Niederweisel (heute Ortsteil von 
Butzbach in Hessen und Johanniter-Kommende) iibertrage n. In den Jahren 
1642-1647 soli er General in den spanischen Niederlanden gewesen sein. Ohne 
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Jahresangabe wird auch berichtet, Friedrich sei OberbefeWshaber der spani
schen Flolte und Gouverneur von MaUorca gewesen. Noch im Jahre 1647 
wurde er auf Betreiben Barberinis - wenn auch unrechtmiiBig - zum GroB
prior von Heitersheim ernannt. Da flir dieses Amt das Anciennitiitsprinzip 
gaIt, hiilte ihm der Ordensbruder von Schauenburg, dem die Bevtilkerung 
auch bereits den Treueeid geleistet halte, vorgezogen werden miissen. 

Friedrich, der die Beschaulichkeit seines neuen Territoriums, das er noch 
34 Jahre regieren soUte, wenig schiitzte, verbrachte dort kaum ein Dutzend 
Jahre (1652-1654, 1658-1666), da er nicht recbt wuBte, "wie er jeweilen die Zeit 
in dieser Einode passieren konnte". So wenig wie ihm sein neues Herrscher
amt in dem kleinen Land lag, so zeugt doch wenigstens ein dortiges Jagd
schltiBchen (heute Teil des Gutes Weinstetten) von den flirstlichen Neigun
gen des Regenten. Eine von ihm errichtete Miihle besteht nicht mehr; seinen 
dort vorrnals eingelassenen Wappenstein zeigt heute das AugustinerrnuseulCl 
in Freiburg/Breisgau. Friedrichs VoUwappen wird geviert van denjenigen des 
Ordens und Hessens. DaB das hessiscbe Wappen hier unter einem Kardinals
hut ausgerechnet den Schild der von den Landgrafen siikularisierten Abtei 
Hersfeld zeigt, erscheint beachtlich. Friedrichs Prinzipat in Heitersbeim war 
insofern von bleibender Bedeutung, als der latent vorhandene Streit iiber die 
Landeshobeit flir etwa hundert Jahre kraB zu Tage trat. Friedrich bean
spruchte in seinem Stolz die Landeshoheit flir das gesamte Gebiet, obwohl es 
nur teilweise van reichsunmittelbaren Herrschern erworben war, wahrend 
sein Gegner Osterreich habsburgische Oberhoheit flir ganz Heitersheim aner
kannt wissen woUte. Ganz ohne gute Griinde war keine Partei; Friedricbs 
Nacbfolger unterlagen letztlich aber, weil Osterreicb si ch mit Gewalt durch
setzen konnte. De facto blieb aber das melitensische Herrschaftsgeflige in . 
Heitersheim bis 1806 erhalten, bis der badische GroBberzog Territorium und 
Titel (als "Fiirst von Heitersheim") in Besitz nahm. In der juristischen Litera
tur fand der genannte Streit um die Landesherrschaft vor aUem in den Werken 
Storps (Synoptica juris et facti deductio ... , 1706) und Stapfs (Vindiciae supe
rioritatis ... , 1721) und einer anonymen Scbrift (Superioritatis territorial is ... , 
um 1740) ihren NiederscWag und AbschluB. 

Ganz wie ein groBer Landesflirst fliWte sich Friedricb in Heitersheim, 
obgleich er den Fiirstentitel als GroBprior und nicht als Herrscher von Hei
tersbeim trug. So mochte er auch auf eine eigene Landeswiihrung oder besser 
gesagt "Dorfwiihrung" nicht verzichten. ObwoW flir Heitersheini nie das 
Miinzregal bestanden hatte, lieB er einen "Heitersbeimer Taler" schlagen. 
Dieser Taler "geistert" durch die Literatur, ohne daB man ihn dingfest machen 
ktinnte. Abbildungen oder Schaustiicke in tiffentlichen Sammlungen schei
nen nicht zu bestehen. Den konkretesten Hinweis gibt A. von Berstett (Miinz
geschichte des Ziihringen-Badischen Fiirstenbauses ... , Freiburg 1846) unter 
dem Kapitel "Heitersbeim", Nr. 348, und schreibt dazu abscWieBend: 

Da diese Thalervon besondererSeltenheit sind, wahrscheinlich nurganzwenige 
gepriigt wurden, so dienlen sie dem Filrs/en mehr als ein numismatisches Denk
mal, als for currantes Geld. 

Pro Caesare, auf Wunsch des Kaisers wurde Friedrich 1652 zum Kardinal 
ernannt und vereinte nunmehr in seiner Person den weltlichen wie den kirch
lichen Fiirstenrang. Obwahl in diesem AbriB kaum die Amter genannt werden 
ktinnen, nach denen Friedrich vergeblicb trachtete, sei als Ausnahme er-



wiihnt, daB er si ch im Jahre 1655 otTenbar berechtigte HotTnungen machte, 
zum Papst gewiihlt zu werden. Er selbst stufte si ch nicht zuletzt wegen seiner 
mrstlichen Herkunft als papabile ein. Es sollen ihm letztlich nur einige Stim
men gefehlt haben. So aberwurde sein bereits erwiihnterGastgeberaufMalta, 
der Inquisitor, unter dem Namen Alexander VII. romischer Papst. Noack 
kommentiert Friedrichs MiBgeschick: "Die Kirche blieb jedoch vor dem 
Ungliick bewahrt ... ". Noch im selben Jahr wird der Landgraf - wieder einmal 
in Rom weilend - zum piipstlichen Legaten ernannt; ein Jahr spiiter erhiilt er 
das Amt des Generals der piipstlichen Truppen. Da er auch der Kongregation 
mr Gesundheit angehtirte, verbrachte er in dieser Zeit mehrere Monate in 
Neapel, wo die Pest ausgebrochen war. Hat es ansonsten den Anschein, daB 
sich Friedrich wenig urn seine jeweiligen Amtspflichten bekiimmerte, so ist 
hervorzuheben, daB er si ch verdienstvoll mr die Bekiimpfung der Seuche in 
Neapel eingesetzt hat. 

Ebenfalls im Jahr 1655 bemiihte sich Friedrich das erste Mal urn das Amt 
des Fiirstbischofs von Breslau, wird aber noch zuriickgewiesen. OtTenbar hat 
es dabei aber keine Rolle gespielt, daB Friedrich, der nicht Theologie studiert 
hatte und nie zum Priester geweiht worden war, die Grundvoraussetzungen 
mr ein Hirtenamt nicht ermllte. So blieben ihm weiterhin lediglich seine 
Domherrenstellen in Koln, Liittich, Olnitz in Deutschland nebst zwei dieser 
Amter im Bistum Sevilla. Ende 1656 erbielt er zusiitzlich eine Propstei in 
Mainz, zu der sich zu Anfang des folgenden Jabres eine Domherrenstelle in 
Toledo, ein Priorat in Sizilien und eine Abtei in Capua gesellten. 1661 sprach 
ihm dann der Papst Domherrenstellen in Mainz, Trier, StraBburg und Halber
stadt sowie Kanonikate in Mainz sowie in Hildesheim und die Dompropstei 
von Bamberg zu. Insgesamt soli Friedrich 16 Pfriinden in deutschen und 
auBerdeutschen Domkapiteln besessen ha ben. 

Wie weit sich Friedrich wiihrend seiner Amterjagd innerlich von seinem 
Orden entfernt hatte, sieht man daran, daB er vergeblich trachtete, das Hoch
meistertum des Deutsch-Ritter-Ordens zu erlangen. Nach dies em Fehlschlag 
geht seine Suche nach neuen Geldquellen weiter. 1665 wird er Protektor Ara
gons in Rom, Protektorate von Kastilien und Sardinien werden ebenfalls ge
nannt. Ein Jahr spiiter iibernimmt er zusiitzlich die Protektorate mr Deutsch
land und Savoyen. 1667 wird er kaiserlicher Gesandter, und 1668 bekommt er 
das Dekanat des Breslauer Doms. 

!m Jahre 1671 ist der Fiirst-Bischofsstuhl von Breslau erneut zu besetzen. 
Obwohl Friedrich als hessischer Landsmann eigentlich nicht passiv legiti
miert war, rallt die Wahl mit iiberraschender Mehrheit auf ihn. Dies war nur 
moglicb, da Friedrich vom Papst Clemens X. etwa zwei Monate zuvor das Pri
vileg erhalten hatte, unabhiingig von den jeweiligen Diozesanregelungen 
iiberall in Deutschland als Bischof bestellt werden zu konnen. So gait es nun 
lediglich, ihn moglicbst bald zum Priester zu weiben, was Ende 1672 geschah. 
Zu Beginn des darautTolgenden Jabres erhielt er in Rom die Bischofsweihe. 
Danacb trat Friedricb ab er keineswegs in Breslau sein Amt an, sondern lieB 
sich die Einkiinfte nach Rom iiberweisen. 1675 iibertrug der Kaiser als oster
reichischer Landesherr dem neuen Bischof die schlesische Oberhauptmann
schaft mit der Auflage, in Breslau zu residieren. Nun war Friedrich doch dar
auf angewiesen, nach Schlesien zu reisen, was ihm vielleicht auch deswegen 
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leichter tiel, da ihn C1emens X. anliiBlich eines vorangegangenen Zeremo
nienstrei ts berei ts aufgefordert hatte, Rom zu verlassen. 

So hi elt Friedrich 1676 einen prachtvoll en Einzug in Breslau, wo er bis zu 
seinem Tode am 19. Februar 1682 fUrstlich residi erte. Fiir die Breslauer Resi
denzzei t scheint dem la ndgriiflichen Fiirst-Bischof nach damaligem katholi
schen Verstiindnis ein mitunter recht erfolgreiches Wirken zuzusprechen zu 
sei n. So rekatholi sierte er mit nicht immer den mildesten Mitteln protestan
ti sch gewordene Gemeinden. Gerade im Sinne eines maltesischen Hospitali
ters - wie di e Maltese r-Ritter zum Teil genannt wurden - hatte er sich wie
derum bei der Bekiimpfung der Pest, die etwa eineinhalb l ahre vor seinem 
Tode in Breslau ausgebrochen war, groBe Verdienste erworben. Sein Einsatz 
hatte abe r schon so an seinen hinfalligen Kriiften gezehrt, daB ihm iirztlicher
seits geraten wurde, seine Angelegenheiten Zll ordnen. 

Trotz seiner hohen Ei nnahmen hinterli eB er dem Malteser-Orden nichts, 
sondern bli eb der Schatzkammer auf Malta 24000 Gulden schuldig. Ob dies 
Gelder waren, die er von sei nen Ordenspfriinden hii tte nach Malta abfUhren 
miissen, aber fUr sich verbraucht und damit m6gli cherweise unterschlagen 
hatte, schei nt noch nicht aufgekJiirt. Obwohl si ch Friedrich im Verlaufe sei
nes Lebens immer mehr van seiner Familie entfremdet hatte, zeugt sei ne 
priichtige Grabkapelle im Breslauer Dom von Familientradition. Dort kni et 
di e Statue Friedrichs in ewiger Anbetung sei ner verdi enstvoll en Urahnin, der 
hI. Elisabeth. 

Allerdings ist ei nzuriiumen, daB Friedrichs Sinn fUr Familientradition eine 
Vermutung ist. Denkbar ist ebenso, daB er - gleich den Regenten in Hessen
gerne auf seine Bande zur hI. Elisabeth hinwi es, um seine Herrschaft etwas zu 
spirituali sieren. Ferner konnte er seine Hinwendung zum Katholi zismus in 
Form der Heiligenverehrung betont haben. Aufjeden Fall zeigt die Elisabeth
kapelle, di e auf Initiative Friedrichs erbaut und am 5. September 1700 ei nge
weiht wurde, seinen Hang zum Romanischen. Sowohl di e Statue der hI. Elisa
beth wi e seine eigene stammen von r6mi schen Kiinstlern; dariiber hinaus soli 
die gesamte Kapelle den stili stischen EinfluB Giovanni Lorenzo Bernini s ver
raten, den Friedrich 1658 in Rom kennengelernt hatte. Insbesondere Fried
ri chs Biiste iiber dem Kapelleneingang soli Bernini s Denkmal fUr Papst Urban 
VIII. nachempfunden sein. 

Da keine der Biographien Friedrichs den Wortlaut seinerGrabinschrift wie
dergibt, sei sie hi er angefUhrt. Dankenswerterweise iibermittelte das erz
bisch6fliche Archiv zu Breslau (Wroclaw) den Text. 

D. O. M. Magnae memoriae Friderici Sanctae Romanae Ecc/esiae Cardinalis, 
Sacr; Romani Imperii Principis, Landgravii Hassiae, Genere, Sago, Toga, Serenis
simi, Ca esaris Leopoldi olim Ramae Ora/oris, Germaniae, Arragoniae, Sardiniae 
Protectoris, Magn; per Germaniam ordinis Hierosoly mitani Magistri, Wratisla
viae Episcopi, utriusqueSilesiae Supremi Capitanei, qui imp/eta inclyta suifama 
orbe, inter regiae fo rtunae decora augustae naturae doribus abundavit. Rara 
exemplifelicitate nara cum ipso virtus notam Ponrijicum, Caesarum, Regum gra
tjam invenit cirius quam, quaesivit. Ira grandium capitum munera, maximae vir
lUris superat dono. Pietare Deum, decore Ecc/esiam, zelo religionem, iustitia impe
rium obselVare pars erat Cardinalis sapientiae, Cler; disciplinae Episcopatus in
cremenlUm iungere, pasroralis vigilanriae. Hac iacta g/oria e Christianae base, 
Basilicam admirabili huius Capellae mole, Divae Elisabethae Genrili suae libera-
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Ii, pia impensajunditus extructae auxit, ornavit. Hoc tamen egregie assequutus: 
ut cordibus magis quam Iapidibus aeternam sui memoriam crederet. Si merita diu, 
si spectas lustra, parum vixit, dum desiit vivere 19. Febr. A. D. 1682 aetatis suae 65 
annorum, 11 mensium, 11 dierum. 

Wiewohl Friedrich sicherlich nicht wegen seines PnichtbewuBtseins und 
seiner Amtstreue bekannt geworden ist und Karriere gemacht hat, muB seine 
beeindruckende Laufbahn ihren Grund haben. Diese Aspekte vollstandig auf
zudecken, ist gewiB Aufgabe einer umfangreichen Biographie. Ein Automatis
mus scheint jedoch augenfallig zu sein: Friedrichs "ftirstIiches Naturell", 
sprich seine Schulden, waren bestimmt nicht nur fUr ihn ein Antrieb, si ch hin
sichtIich seiner Amter zu verbessern. Auch seine hochgestellten Glaubiger 
konnten mit einer Rtickzahlung urn so mehr rechoen, wenn sie sich fUr ihn 
verwandten. 

Nachdem dieser auBerst knappe LebensabriB ahnen laBt, wie schillernd dos 
Wesen und der Werdegang des Landgrafen Friedrich von Hessen waren, ver
wundert es nicht, daB sich auch die Dichtung fUr diese "groBartige, imposante 
Pers6nlichkeit" interessierte. In Schillers Geisterseherwird dem Leser der dort 
auftretende Prinz schon ein wenig vertrauter vorkommen. 

Beschreibung La Golettas 

Seitdem der Johanniter-Orden im Jahre 1530 den Ordensstaat Malta ge
grUndet hatte - von nun an wurde er immer haufiger Malteser-Orden genannt
machte die Seefestung Goletta vor der Stadt Tunis im Zusammenhang mit 
dem Orden immer wieder von si ch reden. Entweder wurde sie wechselseitig 
von mohammedanischen oder christIichen Truppen erobert, od er es kam in 
ihrer Nahe zu Seegefechten, weil tlirkische Marineeinheiten oder mohamme
danische Korsaren unter dem Schutz der Feste Goletta ankerten. 

Weswegen Goletta ein strategisch wichtiger Punkt war, sagt ein Lexikon
abschnitt von Zedler. Er stammt aus dem Nachschlagewerk, das sich GrojJes 
Universallexikon aller Wissenschaften und Kiinste, welche bishero durch mensch
lichen Verstand und Witz e!funden und verbessert warden (Band XI, 1735) nennt. 
Zwar ist der Abschnitt dam it kein Beitrag von Zeitgenossen des Landgrafen 
Friedrich von Hessen, der hier 1640 eine Seeschlacht gewann, aber er verdeut
licht dennoch - weit besserund lebendiger als heutige Lexikonanmerkungen
die frUhere Bedeutung Golettas. Lassen wir uns fUr einige Zeilen in die Sicht 
und die Sprache einfUhren, mit der der spatbarocke Gelehrte Goletta betrach
tete. 

Goulette oder Guletta, Golette, Lat. Goleta, eine Festung auf einer 
Insel in dem Mittellaendischen Meer, an dem Tunetanischen Gebiete. Anfaenglich 
war daselbst nur ein viereckiger Thurm, welcher an dem Ausjluss des Canals gele
gen, durch welchen das Meer sich in die See erguesset. Dieser Canal ist einen 
Buechsen-Schuss lang, aber so enge, dass eine Galere mit Rudem nicht durchkom
men kann. Die See ist ungefaehr drey Meilen lang und zwey breit, hat aber viele 
Sand-Baenke, der Gestalt, dass man nur mit Barquen durch die Canaele, welche 
gemacht sind, wo der Fluss gehet, durchkommen kann. Der Tuerkische See-Raeu
ber, Barbarosse, aIs er sahe, dass Tunis nicht wohl zu bejestigen, indem es an ver
schiedenen Orten leichtlich konnte beschossen werden, liess Goulettejortiflciren. 
Allein Carolus V. eroberte es an. 1535. mit Sturm', und uebergab es dem Koenig 
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von Tunis Muleyhassen wieder, welchen Barbarossa abgeselzl halle, wiewohl die 
Tuerken den Ort an. 1574. auJs neueeroberten, und daselbst einen beqvemen HaJen 
machen liessen, welcher viel Schiffe in sich halten kann, wobey sie auch ein 2011-
Hauss. zwey Kirchen und einige Ge/aengnisse vor die christ lichen Sclaven anleg
ten. 

(Bei den Gefangnissen dtirfte es sich urn Schlafstellen fUr christliche Skla
yen gehandelt haben, die nachts eingesperrt wurden. Der Malteser-Orden hat
te iihnliche Verwahrstellen fUr mohammedanische Sklaven auf Malta.) 

-) Anmerkung : Es is! der Kampfum Goletta aus dem Jahre 1535 angesprochen, den der Kaisermit 
vereiniglen Truppen des christlichen Abendlandes ru brte. FUr di esen Kri egszug hau e auch der 
Malteser-Qrden Soldaten und Sc hi ffe gestellt. Als bekanntester unleT ihn en hat Gea rg Schi l· 
ling van Cannstatt, der spatere Furst·Grol3prior zu Heitersheim, hi er gefochten. Er mull sich in 
den Augen des tunesischen Konigs besonders hervorgetan haben, da dieser ihn spaler als 
Schutz und Schirm seiner Person und se ines Reiches bezeichnete. 

Friedrich vor La Goletta 

Vom Werdegang des Landgrafen Friedrich von Hessen in der Ordens
marine horen wir wenig. Zu seinem Seesieg bei Goletta schreiben seine Bio
graphen kaum etwas, und selbst der groBe Ordenshistoriker Vertot erwiihnt 
lediglich : Le Prince de Hesse d'Armsladt General des galeres prend sixvaisseaux 
de corsaires dans le port de la Goulette. 

Urn so wertvoller sind die fUnfnun nachgewi esenen Schriften, die, der Sitte 
der damaligen Zeit folgend, den Seesieg Friedrichs fei erten. Hier soli der Be
richt des unbekannten Verfassers und derjenige von Ludovico Dozza im Vor
dergrund stehen, die noch im Jahr des Sieges, 1640, in !talien gedruckt wur
den. In Dozzas Flugschrift spi elt wiederum Kardinal Barberini eine Rolle. Es 
fallt auf, daB Dozza sie nicht seinem "Helden", sondem dessen Gonner wid
mete, der allerdings an Friedrichs raschem Aufstieg in der Marine mitgewirkt 
hatte. Verfolgen wir zuniichst di e Marinelaufbahn desjungen Landgrafen und 
betrachten dann die Kampfhandlungen bei Goletta, aus denen er als gefeierter 
Sieger hervorging. 

Nachdem Friedrich 1637 in den Orden eingetreten war, leistete er seinen 
obligatorischen Wehrdienst in der Marine ab. Der Grundwehrdienst war stets 
auf See zu erbringen, da sich der Orden seit seiner rhodi schen Epoche von 
einer Landstreitmacht zu ei ner Seestreitmacht gewandelt hatte. Die Ritter 
Soisbaudran und Martin de Redin, der spatere GroBmeister, waren seine an
fanglichen Kampfgefahrten. Bald daraufbetrieben hochste Stellen Friedrichs 
Beforderung zum Generalkapitiin. Da der Malteser-Orden seit mehreren Jahr
hunderten seinen Ruhm auf die Flotte grtindete, war dieses Amt mit beson
ders hohem Ansehen verkntipft und wurde regelmiiBig nur an altgediente und 
entsprechend wtirdige Ritter vergeben. Zu ihnen ziihlte beispielsweise Fried
richs Vorgiinger bei Goletta und in Heitersheim, der vorhin genannte Georg 
Schilling von Cannstatt. So verwundert es nicht, wenn der recht sittenstreng 
lebende GroBmeister Lascaris dem Landgrafen di esen Post en wegen des 
bedenklichen Lebenswandels zuniichst nicht anvertrauen mochte. 

Jedoch waren Friedrichs Ftirsprecher zu einfluBreich. Zu ihnen gehorte 
Kardinal Barberini von Savoy en, der kaiserliche Gesandte, aber auch das spa
nische Konigshaus, das noch eine volkerrechtlich schwer zu defini erende 
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Oberhoheit uber Malta hatte. Das Konigshaus verpflichtete sich, die Geld
sum me aufzubringen, die Friedrich zur Amtsubernahme zahlen muBte. Ob es 
das Geld tatsachlich aufgebracht hat, scheint unklar, da Friedrich nach ande
rer Darstellung das Amt erst ubernehmen konnte, nachdem sein Bruder auf 
etliche Bittbriefe hin die benotigte Summe uberwiesen hatte. ledenfalls 
wurde Friedrich Ende 1638 einstimmig zum Generalkapitan gewahlt, und im 
Marz 1639 ubernahm er das Amt offiziell. Bald darauf lief Friedrich das erste 
Mal mit der Ordensflotte aus. Bis zu seinem offenbar letzten Einsatzbefehl 
Ende 1640 rustete er seine Schiffe mindestens 19, wohl aber 21 weitere Male zu 
Unternehmen, die allerdings nicht immer kriegerisch waren, da er mehrfach 
auch Lebensmittel von Sizilien nach Malta verschifTte. Einzelne Berichte 
Friedrichs uber seine Fahrten sind - wie oben bereits angemerkt - noch erhal
ten. 

Ab luli 1640 rustete Friedrich fUr ein besonderes Unternehmen, da die 
Nachricht nach Malta gelangt war, daB als Hauptstreitmacht acht mohamme
danische Galeeren von der tunesischen Kiiste her einen Angriff planen WilT

den. Es war naheliegend, daB das benachbarte Malta und die Ordensflotte zu 
den Angriffszielen gehoren soli ten. Wegen der auBerst guten seemannischen 
Fahigkeiten und der geschickten Kampfesfiihrung der Mohammedaner war 
selbst eine so relativ kleine Flotteneinheit gefUrchtet. Der Orden konnte 
diesem drohenden Angriff lediglich sechs Galeeren und eine Anzahl kleine
rer Schiffe entgegenstellen. Daher plante er einen Praventivangriff, urn das 
feindliche Geschwader noch in oder in der Nahe seines Ausgangshafens zu 
schlagen. 

Friedrich erhielt den Befehl, die Galeeren und sechs Brigantinen zu rusten. 
Am 8. August war das Kommando im Hafen von Malta auslaufbereit und 
wurde abschlieBend vom GroBmeister Lascaris gemustert und verabschiedet, 
urn einen Tag spater in See zu stechen. Wie stark die Finanzdinge den Galee
renkapitiin beanspruchten, zeigen zwei Briefe Friedrichs, die er noch am Tag 
vor der Musterung verfaBte. Sie scheinen so vordringlich gewesen zu sein, daB 
er fUr sie Zeit und Gedanken fand, obgleich er zu einem lebensgefahrlichen 
Unternehmen rtistete. Einzuriiumen ist, daB es sich dabei auch urn einen 
Dank an seinen "opferwilligen" Bruder handelte, der finanziell geholfen hatte, 
Friedrichs Flotte auszurusten. Der vorgebrachte Wunsch nach weiteren Zah
lungen versteht sich. Als typische Beispiele fUr Friedrichs umfangreiche 
Finanzkorrespondenz seien die Briefe hier auch wegen des engen zeitlichen 
Zusammenhangs mit der Seeschlacht reproduziert. 

Nach dreitagiger Fahrt war die nordafrikanische Kuste bei Kap Zibibbo in 
Sicht. Die Malteser vermuteten vergeblich die feindlichen Schiffe bei Biserta, 
wo eine ahnlich gesicherte Ankerstelle wie bei Tunis zur Verfiigung stand. 
Auch bei Portofarina und der Insel Cani blieben die Erkundigungszuge ergeb
nisI os. Eine knappe Woche hielt sich der maltesische Flottenverband in dieser 
Gegend auf, schickte mehrfach Erkundigungsboote aus, konnte den Feind 
aber nicht ausmachen. 

So nahm Friedrich Kurs auf Goletta, wo eine ausgesandte Feluke ohne 
Schwierigkeiten sechs groBere Schiffe sichtete. Friedrich wollte in der einset
zenden Dunkelheit nicht mehr gegen den Feind vorrucken, da er im Hafen, 
der alien Nationen offenstand, auch christliche Schiffe verrnutete, die mogli
cherweise wegen der verminderten Sicht nicht als so\Che identifiziert und ver-
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Friedrichs Gebur!Sort mit dem landgranichen SchloB (vor 1646 und damit vor dem groBen Umbau 
des Schlosses) 

aus: Matthaus Merian. Topographia IIassiae el Regionum Vicinarum. IranHurt a. M., 1646 
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Fricdrichs Rcsidenz in Heitersheim (vor 1643) 
nus: Ingeborg II ccht. lI eitersheim, Heitershc im (1972) 
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Friedrichs Wappcnstein an der chcmaligc n I-I cite rshci mer Milhl e 
Bildnachweis: Auguslinermuseum Freiburg/Breisgau 
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Brcslaue r Dam, Elisabcth-Kapclle 
I. Statue Friedrichs von Domcnico Guidi in Rom gesc haffen 1679-1683 

2. Statue der hI. Elisabcth nebst Figuren VD n Erco le in Rom geschafTen 1682 
Bildnachweis: lI erder- ln slitul, Marburg, Bilda rchi v, Nr. 85997 und Nr. 77760 



Friedrich als General-Kapiliin der Galeeren von Sabineso. 
Die rechle Bildinschrift laulel: Fedirico della San Chiesa Romana Cardinale Langravo di Asia 

Capilano Generale della Scuadra di Malta l'Anno 1644. 
(Das Gemalde muB in hislorischer l-linsichl "gcstclll" gcwesen sein, da Friedrich crsl 1652 zum 
Kardinal ernannt wurde und sich 1644 aller Wahrscheinlichkeit nach nichl aur Malta aurgehaiten 
hat. AuBerdem isl die Jahresnngabe van 1644 ralsch, da Fricdrichs Amtsperiodc als General-

Kapiliin nichl verliingert wurde, sondern das Kommando ofliziell i01 Juni 1641 wechselte.) 
Bildnachweis: GraBmeister-Palast in La Vallella (Ambassadors' Room) 



Die Seeschlacht van La Galena 
aus: Thomas Henrici, Irenicum Ca thalicum, Frciburg i. u., 1659 
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Dcr Kiistenbereich urn Tunis 
aus: Charles Pene, u.a., Le eptune Francois. Paris. 1690 
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Ansicht auf Golena und Tuni s zur Zeit Friedrichs 
aus: 11. Il ondius, Nouveau Theatre du Monde, Amsterdam, 1639 
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Die Seeschlacht La Golena 
GroBmeister-Palast in La Valetta (Tapes t!)' Hall) 



sehentlich unter BeschuB genommen wUrden. Ob der geplante AngritT in 
einem P0rTO scalaJranca volkerrechtswidrig gewesen sein konnte, kann hi er 
nicht UberprUft werden. 

oa otTensichtlich auch die Mohammedaner die Sitten der "christlichen 
Seefahrt" pflegten und morgens die Nationalflagge hiBten, waren die feindli
chen SchitTe am frUhen Morgen des 26. August ohne Schwi erigkeiten auszu
machen. Mit ebenfalls gehiBten Fiaggen (weiBes Balkenkreuz auf rotem 
Grund) stieB Friedrich frontal auf die tUrki schen Galeeren zu. Kaum waren 
die Truppen der Festung Gol ena des AngritTs gewahr geworden, erotTneten 
sie, ebenso wie die SchitTsbesatzungen, das Feuer auf die einlaufenden malte
sischen Galeeren. 

Friedrich taktierte nun klug : Er lieB sich ni cht auf einen gefahrlichen 
Feuerwechsel mit der Festung und den feindlichen SchitTen ein, sondern ging 
lii ngssei ts und gab das Kommando zum Entern: So war es moglich, den tUrki
schen SchitTskanonen Einhalt zu gebieten und di e eigenen Galeeren im 
Schutze der mohammedanischen SchitTe vor den dauernden Salven der Fe
stungsartillerie manovrieren zu lasse n. Di eses schnelle Vorgehen tiberrum· 
pelte di e Mohamm edaner ; den enternden Ordenssoldaten versuchten sie bald 
schwimmend zu entfli ehen. Selbst Caracoggia, der gefUrchtete Oberbefehls
haber der gesamten tUrki schen Korsarenflone, lieB sich in einem kleinen Boot 
an das renende Land rude rn, womit er endgUltig das Zeichen zur allgemeinen 
Flucht setzte. 

Di e Kiimpfer aus Malta bedauerten es, wegen ei nes Sturmes nur mit den 
Galeeren vorgestoBen zu sein, di e nun wegen des groBeren Tiefganges den 
schwimmenden Feinden nicht nachsetzen konnten. So entgingen viele 
Mohammedaner der Sklaverei des Ordens oder dem Verkauf auf dem maltesi
schen Sklavenmarkt. Obwohl immer noch unter BeschuB der Festungsbane
ri en stehend, bli eben die Verluste auf der maltesischen Seite gering. Ledigli ch 
zehn Mann soli en getotet und zwanzig verwundet worden sein. o as Festungs
feuer konnte die Ordensmarine nicht davon abhalten, di e sechs ankernden 
feindlichen SchitTe - die Nachri cht von acht tUrkischen SchitTen hane si ch als 
falsch herausgestellt - mit insgesamt 109 GeschUtzen fortzufUhren. 38 chri st
liche Sklaven auf den SchitTen wurden befreit , hingegen die 20 Mohammeda
ner, die nicht mehr hanen fli ehen konnen, versklavt. Nach diesem gelungenen 
Uberfall brachte Friedrich das Geschwader und die erbeuteten SchitTe in 
Sicherheit, lieB die groBeren SchitTe ausbessern und nahm Kurs auf Malta. 

Beide Relationen geben an dieser Stelle identische G eschUtz- und GroBen
zahl en der PrisenschitTe an. Die GroBeneinheit wirdjeweils mit salme di por
lare bezeichnet. Salma war ein GetreidemaB (HohlmaB) auf Malta, das auch 
noch, zumindest anfanglich, unter der britischen Herrschaft auf Malta ge
briiuchlich war. AufSchitTe angewandt, ist wo hi ei ne NutzlastgroBe vergleich
bar der Nettoregistertonnage gemeint. oanach dUrfte das FlaggschitT Cara
coggias umgerechnet etwa einen Stauraum von 900000 Liter gehabt haben. 

Im AnschluB an Noack (Kardinal Friedrich von Hessen, GroBprior in Hei
tersheim) wurde eben der 26. August als Datum fUr den Seesieg angegeben. 
No.ck fUhrt dafUr, bzw. fUr die Schlacht Uberhaupt, wohl versehentlich den 
Bri efFriedrichs an seinen Bruder vom 7. August 1640 an. Zu di esem Zeitpunkt 
war das Datum der Schlachtjedoch noch unbekannt. Des weiteren nennt er als 
Beleg di e Schriften von oozza Uedoch aIs anonyme Schrift), Crispo und 

89 



• 

.~ ... 

• • • 

ji' •••• 

, .. .... >.1; ...• ' 

• 
• 

Schreiben Friedri chs vom 7. 8. 1640 (H ess. Staatsarchiv Darmstadt 0 4 Konv. 140, Fasz. 3, f. 192, 194) 



d'Amato (falschl icherweise mit dem Erscheinungsjahr 1649). Dozza allerdings 
gibt keinen Tag flir das Geschehen von Goletta an, wie auch die jetzt wieder
entdeckten anonymen Titel dazu schweigen. Zur Verifi zierung kommen also 
nur noch Crispos und D'Amatos Werke in Betracht. Wo und ob Noack diese 
beiden Flugschriften moglicherweise eingesehen hat, liiBt sich heute schwer
lich nachvollziehen, da sie in den westdeutschen Nachweisinstrumenta ri en 
des bibliothekarischen Fernleihverkehrs nicht (mehr) aufgeflihrt sind. Ob und 
gegebenenfalls wo Noack im Ausland Studien betri eben hat, ist nicht ersicht
lich. 

So erscheint es einstweilen, als miisse Noacks Angabe unbestii tigt neben 
diejenige des Kiinstlers gesetzt werden, dessen Gemii lde vom Schlachtgesche
hen heute im G roBmeister-Palas t von Valletta zu sehen ist. In der Bildlegende 
ist dort vom 24. August 1640 die Rede. Spekulationen iiber die damals not
wendige Fahrtzeit zwischen Tunis und Malta, das di e Flo tte am 28. August 
erreichte, konnten Riickschliisse auf den Abfa hrtterrnin und di e Schlacht 
denkbar machen. Jedoch sind zum einen die damaligen Witterungsverhiilt
nisse unbekannt und zum anderen di e Geschwindigkeit der Schiffe zu unge
wiB, da sie im Schl eppverband fuhren. 

Am 28. August - jede Galeere flihrte ein erbeutetes Schiff im Schlepptau -
li ef Fri edrich in den Hafen von Valetta ein, wo er mit Glockengeliiut empfan
gen wurde. DaB Friedrich am Vorabend der Feierlichkei ten zu St. Johannes, 
dem Schutzpatron des Ordens, siegreich zuriickkehrte, lieB die Ordensbriider 
ihrem Heiligen am niichsten Tag urn so dankba rer sein. Eini ge der eroberten 
tiirki schen Flaggen wurden nach Rom iiberfiihrt und auf piipstl iche Anord
nung hin im Petersdom aufgehangen, was F ri edrichs Bedeutung und di e 
Bedeutung des Seesieges in der damaligen Welt erhellt. Di e Zeitangabe, der 
28. August sei der Vorabend zu der Johannesfeier, erscheint zuniichst uner
kl ii rlich, da der Ehrentag des Tiiufers, der Johannistag, auf den 24. Juni fallt. 
Auf Malta wurden aber vier Feiertage fii r den Schutzpatron begangen. So ge
dachte der Orden beispielsweise am 29. August der Enthauptung des hI. Jo
hannes. 

Vier Monate spii ter li ef F riedrich das letzte Mal als Kommandeur eines 
maltesischen Verbandes aus. Ihm fehlten die Mittel, das Amt des G eneral
Kapitiins weiterhin zu flihren ; er trat deswegen zu riick. Im Winter verlieB er 
Malta und hielt si ch spiitestens ab Anfa ng Mii rz schon wieder in Rom aur. 

Der histori schen Objektivitii t halber sei d ie Laudatio Dozzas kritisiert. 
Davon ausgehend, daB di e iiuBeren Tatsachen richtig geschildert sind, werden 
di e inneren Tatsachen, die Beweggriinde des Malteser-Ordens und seiner 
Marine zumindest einseitig dargestellt. So schrei bt Dozza einleitend, der 
Orden schicke jedes Jahr zur VergroBerung seines Ruhmes die Schar seiner 
Galeeren gegen di e Mohammedaner aus. Spater versichert er, daB Fri edrichs 
Unternehmen nur dem Di enste der Majestiit Gottes und keinem anderen Ziel 
oder irdischen Interesse gewidmet sei: Will der Verfasser damit lediglich di e 
Gesinnung im Orden dartun, oder handelt es sich dabei bereits - was bei 
einem Flugblatt naheliegen konnte - urn notwendige propagandistische Aus
flihrungen? 

Denn wie di e Mohammedaner, so gingen auch die Malteser-Ritter auf 
Beutezug. Dazu dienten einmal die regul ii re Ordensfl otte, dann die Privat
schiffe der GroBmeister und schlieBlich die Flo tte der Korsaren, die gegen 
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Gewinnbetei ligung vom G roBmeister mit hoheit lichen Kaperbri efen ausge
stattet waren (womit sie Beli ehene im Sinne des heutigen Verwaltungsrechts 
wurden). Obendrein di ente Malta ausliindischen, christlichen Korsaren als 
StUtzpunkt. Di e Kape rfahrten, deren Ertrage wesentli cher Bestandteil der 
Ordensli nanzen waren, nahmen in spaterer Zeit ein politisch so gefahrliches 
AusmaB an, daB soga r der Papst gegen den Orden einschritt. Selbst holl iin
dische und englische Handelsschiffe sollen vor dem Ubereifer des Malteser
Ordens nicht immer sicher gewesen sein. Wi e eintraglich die Beuterahrten wa
ren, mag die Hinterlassenschaft des bereits oben genannten GroBmeisters 
Verdal e belegen, der zei tweilig als graBere Schiffe zwei eigene Gal ee ren un
terhi elt. Nachdem er bereits auf eigene Kosten ei nen Sommerpalast hatte 
bau en lassen, hinterlieB er 144 500 Kronen, 655 Sklaven, eine Galee re (die 
zweite war inzwischen nicht mehr brauchbar), zwei Galeotten und viele wert
volle Gegenstande. 

So ist es sicherl ich denkbar, daB der maltesische Seesieg gegen ei nen tUrki
schen Korsaren, der ja seinerseits eine Gefahr fUr die chri stliche Handels
schiffa hrt darstell en konnte, ausgenutzt wurde, urn die Ordensmarine in 
ei nem gUnstigen Licht darzustellen. 
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