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Es is t, sofem da riiber nicht der Blick fU r die allgemeine historische Entwick
lung und die groBeren Zusammenhiinge verloren geht, ei n Vorrecht der Lan
desgeschichte, sich mit liebevoll em oder strengem Federstrich auch in der 
Kunst der Miniaturmalerei versuchen zu diirfen und ihre Aufmerksamkeit 
den romantischen Nischen und finsteren Winkelchen im Haus der Geschichte 
zu schenken. So sei es gestattet, die wie die Puppe in der Puppe verschachtelte 
Histori e der Landgrafschaft Hessen-Eschwege in der Landgrafschaft Hessen
Rotenburg-Rheinfels in der Landgrafschaft Hessen-Kassel ein wenig unter die 
Lupe zu nehmen und die Emwicklung dieses Kl ei nstterri toriums in der ohne
hin kleinriiumigen niede rhessischen Landschaft niiher zu beleuchten. 

* * * 
Als sich Landgraf Moritz der Gelehrte 1626 aus zwingender personl icher 

und politischer Not entschloB, abzudanken und 1627 das nicht zuletzt durch 
sei n Verschulden in iiuBerste Bedriingnis geratene Land seinem erst fUnfund
zwanzigjiihrigen Sohn erster Ehe, Landgraf Wilhelm, iiberli eB, stellte ihn 
dieser Schritt vor die Notwendigkeit, ni cht nur den eigenen Lebensunterhal t 
abzusichern, sondern auch fUr seine zweite F rau Juliane und di e aus der Ehe 
mit ihr entsprossene vielkopfi ge Kinderschar zu sorgen. Die damals getrof
fene Entscheidung, Jul iane und ihren Kindern ei n Viertel oder, im Sprachge
brauch der Zeit, ei ne Quart der Landgrafschaft als souzeriines Territorium mit 
eingeschriinkten Hoheitsrechten abzutreten und sie auf diese Weise auszu
statten, war fUr Hessen-Kassel eine schwere Belas tung und aus territorialpoli
tischer Sicht ein beklagenswerter Fehler 1 Es ist auch nicht zu bestreiten, daB 
Landgrii fin Juliane diese Gebietsabtrennung, deren NutznieBer sie und ihre 
Kinder waren, nach Kriiften befOrdert hat. Es ist ihr deshalb oft vorgeworfen 
worden, das Wohl des Landes zugunsten eigensiicht iger Interessen hi ntange
setzt zu haben. Auch der groBe Landeshistoriker K. E. Demandt hat ihr in 
seinem 1969 bei der Neugriindung des Rotenburger Geschichtsverei ns gehal
tenen und seit 1986 im Druck vorli egenden Vortrag Egoismus und kalten G e
schiiftssinn nachgesagt'. Man muB keine Feministin sein, urn sich zu fragen, 
ob ein solch ha rtes Urteil iiber eine zweifellos kluge und in Finanzdingen be
merkenswert geschickte Frau nicht einer gewissen Korrektur bedarf. 

Wie immer man die Quart und Julianes Anteil an ihrer Entstehung aus der 
Sicht spiiterer Jahre ei nschiitzen mag, so bleibt doch festzustellen, daB zu der 
Zei t, als die entsprechenden Vertriige ausgearbei tet und geschlossen wurden, 
eine solche G ebietsabtei lung und teilweise Abtretung von Hoheitsrechten an 
nicht zu r Regierung bestimmte Mitglieder fU rstl icher Hiiuser durchaus ni chts 
Ungewohnliches war. Eher konnte es erstaunen, daB die aus dem tei lungsge
wohnten Hause Nassau stammende Juliane nicht entschiedener auf eine ja 
auch in der Landgrafschaft Hessen nicht uniibliche wirkliche Landestei lung 
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hingearbeitet hat. Die Moglichkeit dazu bestand, da die Primogenitur in Hes
sen-Kassel noch nicht rechtsverbindliches Hausgesetz war. Der damals von 
Landgraf Motitz bestimmt erkJarte Vorsatz, keine Regierungsgeschafte mehr 
ausiiben zu wollen und vielleicht auch die Schwierigkeiten, ein selbstandiges 
Kleinterritorium in den Wirren des DreiBigjahrigen Krieges beschiitzen und 
behaupten zu konnen, mogen den Verzicht auf solche Realteilungsplane be
giinstigt haben. Andererseits gab es unmittelbar an der hessen-kasselischen 
Grenze zwei erst wenige Jahre vorher entstandene Staatsgebilde, die den glei
chen rechtlichen Status wie spater die Quart besaBen und ihr wohl zum Mo
dell gedient haben konnen. Das Haus Hessen-Darmstadt, in dem seit 1608 das 
die Realteilung ausschlieBende Primogeniturrecht gait, hatte sich 1609 und 
1622 genotigt gesehen, Philipp und Friedrich, die Briider des Landgrafen Lud
wig, zu versorgen und fUr sie die unter Darrnstadtischer Oberhoheit verblei
benden Landgrafschaften Hessen-Butzbach und Hessen-Homburg eingerich
tet. Die erste wurde bereits 1643 bei Philipps Tod wieder aufgelost, Hessen
Homburg aber erwies si ch als dauerhaft und fUr die Darrnstiidter mindestens 
ebenso argerlich wie die Quart fUr die Landgrafen in Kassel. Anders als den 
Rotenburgem gelang es den Homburgem sogar, im Laufe der Jahre de facto 
eine 1816 dann auch dejure bestatigte Selbstandigkeit durchzusetzen, was den 
Blick fUr die anfangliche staatsrechtliche Gleichartigkeit des Homburger und 
des Rotenburger Territoriums ein wenig verstellt haben mag. Es bedurfte je
denfalls, wie die genannten Beispiele zeigen, von Julianes Seite weder eines 
besonderen Egoismus noch eines verwerflichen und schnoden Kaltsinns, urn 
auf die Idee einer Gebietsabteilung zur eigenen Versorgung zu kommen. Ahn
lich ist man mit ahnlich belastenden Folgen fUr den Gesamtstaat auch andem
orts verfahren. 

Als 1627 mit dem Vertrag iiber die sogenannte interimsquart l deren Gren
zen vorlaufig festgelegt wurden, gehOrten zwar die Amter und Stiidte Lich
tenau, Ludwigstein und Witzenhausen dazu, nicht aber Eschwege. Amt und 
Stadt waren Wittum der 1626 verstorbenen Witwe von Landgraf Moritz alte
stem Sohn Otto gewesen und seither bis zur Zahlung der riickfallig gewor
denen Heiratsgelder an ihren Bruder Johann Kasimir von Anhalt-Dessau 
verpfandet. Erst in den dem Vertrag iiberdie endgiiltige Gestalt der Quart vom 
1.111. September 1628 4 vorausgehenden Verhandlungen kam die Rede auch 
aufEschwege, das Juliane als mogliche Residenz angeboten wurde. Sie lieBje
doch ablehnen mit der Begriindung, daB schon Ottos Witwe stets bemangelt 
habe, daB in Eschwege zu einer ordentlichen Hofhaltung Brau- und Backhaus 
sowie Holz- und Jagdrechte fehlten s. Auch als ihr Teile des MeiBners zum 
Ausgleich angeboten wurden, beharrte sie auf ihrer Meinung, weil sie Irrun
gen mit den umwohnenden Adeligen voraussah '. Statt dessen forderte sie 
SchloB Spangenberg, stieB damit aber bei LandgrafWilhelm auf entschiedene 
Ablehnung. SchlieBlich stellte Juliane gegen entsprechende Entschadigungen 
und Riickversicherungen ihr Wittum Rotenburg als Residenz zur Verfugung. 
Stadt und Amt Eschwege aber wurden, wenn auch ohne Residenzcharakter, 
mit dem abschlieBenden Vertrag vom September 1628 doch noch ein Teil der 
Quart, ein Teil allerdings, den, urn ihn zu besitzen, Juliane im Februar 1630 
erst aus eigenen Mitteln mit 12000 Talem aus der anhaltischen Pfandschaft 
losen muBte '. 
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Da Landgraf Moritz sich von seiner Familie getrennt und seinen Wohnsitz 
in Frankfurt genommen hatte, tiel die Aufgabe, die abgeteilte Quart zu verwal
ten, an Julianes altesten Sohn Hermann. Unterstiitzt von seiner Mutter wid
mete er sich zunachst der Einrichtung des Regierungssitzes in Rotenburg und 
der Organisation des Umzugs von Kassel dorthin. So wurde es Marz 1629, ehe 
er dazu kam, die Beamten in den aus der Quart wieder ausgegliederten Gebie
ten zu entpflichten und in den neu hinzugekommenen Orten die Huldigung 
vomehmen zu lassen und eigene Diener dort zu bestallen '. Anfang Mai erfuhr 
Landgraf Moritz, der die politischen und administrativen Schritte seines Soh
nes mit Milltrauen und stets wacher Kritikbereitschaft verfolgte, durch einen 
Vertrauten von den Emennungen und Amtervergaben. In dem Bericht heillt 
es : Zu Rodenburgk leben sie wol. haben wenig Sorgen fur E(uer) f(iirstliche) 
G(naden), bekummem sich mit nichlS. setzen nach ihrem Wohlgeval/en Diener ab 
und ahn. haben Wilhelm Klumpen zum Schulthei./3en zu Eschwege. D. Hartmanns 
Eydem ' zum Burgkgraven undt Muhlschreiber daselbsten. Praecept(or) Geisius 
zum Amptmann zu Wanfrieden 10, (Franz Ulrich) Wa'perhuen zum Amptmann 
uffem Ludtwigkstein undt andem mehr transferirt H Somit waren im Friihjahr 
1629 die ersten hessen-rotenburgischen Beamten in der Quart eingezogen. 
Ihre Kompetenzen wurden jedoch durch die eingeschrankten Hoheitsrechte 
ihres Landesherrn beschnitten, und sie hatten bei Dienstantritt nicht nur ihm 
den Treueeid zu leisten, sondern zugleich dem Landgrafen zu Kassel die Wah
rung seiner Reservatrechte zu geloben. Dabei konnten Interessenkonflikte 
nicht ausbleiben. Solange si ch aber das Gebiet der Quart aufNiederhessen be
schrankte, sallen die Kasseler Oberbehorden nahe genug, um etwaige Ver
stolle rasch in Erfahrung zu bringen und gegebenenfalls zu ahnden, oder, was 
auch vorkam, eigene und rotenburgische Rechte gegen die Anspriiche Dritter 
zu verteidigen, die versuchten, die abgestuften Herrschaftsverhaltnisse flir 
sich zu nutzen. So kJagten 1651 die Untertanen zu Bemeburg im Amt Sontra 
iiber den gewesenen Forstmeister von Stockheim und andere von Adel, die 
sich weigerten, Flurschadensfalle dem Amtmann zu Sontra anzuzeigen und 
von diesem biillen zu lassen, vielmehr eigenmachtig pfandeten und das Pfand
gut solange behielten, bis die Bauern es bei ihnen zu ihren Bedingungen auslo
sten. Waren sie dazu nicht bereit, blieb ihnen nur der Weg nach Kassel , denn 
einem Spruch des Sontraer Amtmanns hatten sich weder der seines unvertriig
lichen Humors wegen besonders geflirchtete Stockheim noch seine Standesge
nossen gebeugt. Beides aber, die Auslosung der Pfander wie eine KJage in Kas
sel, kam die Bauern so teuer zu stehen, dall sie flirchteten, dabei Haus und Hof 
zu verlieren. Deshalb wandte sich Landgraf Hermann an die Kasseler Kanzlei 
und bat um Uberpriifung des von dem von Stockheim beanspruchten Pflin
dungsrechts. Ihm wurde mitgeteilt, dall der Forstmeister gerichtlich aufgefor
dert gewesen sei, sein Recht zu beweisen, dies aber bislang nicht getan habe, 
so dall er durchaus nicht befugt sei, bei der Bestrafung der Bauern den Son
traer Amtmann zu umgehen " . In diesem Falllag offenbar die Zuriickdran
gung von behaupteten oder tatsachlichen Sonderrechten des Adels nicht nur 
im Interesse der Rotenburger, sondem auch in dem der Kasseler Landesherr
schaft. 

Als der wesWilische Friede 1648 auch die Einigung zwischen Hessen-Darm
stadt und Hessen-Kassel brachte und Kassel einen Teil der in den Kriegsjahren 
verlorenen Territorien zuriickerhielt, mullte laut Vertrag, wonach die Quart 

103 



stets ein Vi ertel der Landgrafschaft ausmachen sollte, auch Hessen-Roten
burg an dem Zugewinn betei ligt werden und erhielt die Niedergrafschaft Kat
zenelnbogen. Die raumliche Distanz zwischen Kassel und Rhei nfels, wo sich 
Julianes jiingste r So hn, Landgraf Ernst, sei ne Residenz einrichtete, hat bei der 
Kasseler Regie rullg ofTen bar von Anfang an Bedenken hinsichtlich der miigli
chen Uberwachung ihrer Reservatrechte hervorgerufen. Jedenfalls wurden 
bereits 1648 Uberlegungen angestellt, der Kellerei Rheinfels einen nur dem 
Landgrafen in Kassel verpniehteten Reservatendiener beizugeben ". Kon
krete Gestalt nahmen diese Uberlegungen aber erst naeh dem Ubertritt des 
Landgrafen Ernst zum katholisehen Glauben im Jahre 1652 an. Di eser Sehritt 
muBte die Kasseler Rate nicht nur hinsiehtlieh der vorbehaltenen geis tl iehen 
Reehte alarmi eren, sondern aueh infolge der sieh dureh den Glaubensweehsel 
neu erii fTn enden politisehen Konstellationen Bedenken beziiglieh der Militar
hoheit weeken. So entsehloB sieh LandgrafW ilhelm 1655, Johann Conrad von 
Nordeek zu sei nem ihm allei n und aussehl ieBlieh verpniehteten Reservaten
amtmann in der Niedergrafsehaft zu ernennen. Landgraf Ernst verwies zwar 
auf das Uberniissige einer solehen Bestallung, daja doeh di e Beamten ihm wie 
seinem Halbbruder Wilhelm in gleieher Weise Treue gelobt hatten, wider
setzte sieh aber Nordeeks Ernennung nieht. AlIerdings verlangte er eine 
Umwandlung des Titels. Statt Reservatenamtmann soll te es Reservaten
kommissar heiBen, dan sonsren wegen des Nahme Ambtman noch alterley incon
veniemien bey den Ohnberichteten es geben d6rjte" . Tatsachl ieh wurde von 
Nordeeks 1662 ernannter Naehfolger Johann Gottfried von Stepprod als Re
servatenkommissar und nicht mehr als Reservatenamtmann bestallt, und die
ser litel hielt si ch unverander! bis zum Ende der Quart lS. 

Es ist nieht eben selten in der Verwaltungs- und Behii rdengesehichte, daB 
neu geschafTene Amter nicht nur Beharrungs-, sondern auch Ausbreitungs
tendenzen zeigen. 1694 beschloB Landgraf Karl zu Kassel, die Ei nrichtung, die 
sich in der Niedergrafschaft bewahrt hatte, auch auf den niederhessischen Teil 
der Qua rt zu iibertragen und ernannte fUr denselben den Amtmann Nicolaus 
Wilhelm Walther zu Wanfried zum Reservatenkommissar. Knapp dreiBig 
Jahre spater vermehrte sich di e Zahl der Reservatenkommissare abermals. 
1723 erhi elt de r Amtmann Johann Matthias Liebenroth d ie Bestall ung fU r 
Stadt und Amt Rotenburg, in Wanfri ed folgte Johann Carl Meisterlin, und fU r 
Witzenhausen, Bovenden und Pl esse wurde Dr. Laurent ius Schmincke er
nannt. Noch ei nmal zehn Ja hre spater, 1733, erhiel t dann auch Eschwege mit 
Johann Bernha rd Schucha rd einen eigenen Reservatenkomissa r " . Sei ne Auf
gabe und die seiner Kollegen war es, namens der kasseli schen Regierung iiber 
di e Wahrung der Jura eccl esias tica et consisto rialia und die Pnichtleistung der 
reformierten und lutherischen Pfa rrer und Schuldiener zu wachen, desglei
chen iiber all e das Reich und die Reichskreise betrefTenden Angelegenhei ten, 
iiber d ie Erhebung der Land- und Tranksteuern, iiber Geleits- und Muste
rungsrechte, Lehenssachen, den Besuch der Landtage durch die Stande, den 
Hessen-Rotenburg ihnen zei tweise gern untersagt hatte, iiber die Wahrung 
der La ndesordnung in Justiz- und Kirchensachen und die DurchfUhrung der 
Huldigungen. Vermutl ich ist es neben anderen, in Persiinl ichkei t und Charak
ter der Hessen-Rotenburger Landgrafen zu suchenden Griinden nicht zuletzt 
die Exis tenz der Reservatenkommissare gewesen, die alle Bemiihungen, die 

104 



Quart giinzlich von der Landgrafschaft Hessen-Kassel zu trennen, verhindert 
hat. 

* * * 
Wenden wir uns, nach diesem Exkurs Gber die administrativen Besonder

heiten der im iibrigen wie das sonstige Hessen auch von Amtleuten, Rentmei
stern und SchultheiBen verwalteten Quart, wieder nach Eschwege, wo das als 
Residenz verschmiihte SchloB seit 1626 ungenutzt stand. Man konnte es daher 
LandgrafMoritz als Wohnsitz anbieten, als diesem das Frankfurter Pflaster zu 
teuer wurde und er sich weiterhin weigerte, zu seiner Familie nach Rotenburg 
zu ziehen. Zwar war der abgedankte Landgrafvon diesem Vorschlag durchaus 
nicht begeistert, aber da sich Landgraf Wilhelm entschieden weigerte, ihm 
auBerhalb der Quart die begehrte Nebenresidenz einzuriiumen, die Gliiubiger 
in Frankfurt driingten 17 und er dabei beharrte, daB niemand ihm die Riickkehr 
zu Juliane und, daft wir uns bei ein so/ch undanckbar und vergessen Weib wieder 
/inden und gesellen lassen so/ten 18, zurnuten konne, blieb ihm kaum eine 
andere Wahl, als schlieBlich doch im Eschweger SchloB Zuflucht zu suchen. 
Dieser Schritt, zu dem er sich nur widerstrebend entschloB I', wurde ihm er
leichtert durch di e Tatsache, daB Juliane ihm sehr gegen ihren Willen aufsein 
hartniickiges Driingen hin die Sohne Moritz und Friedrich iiberlassen hatte. 
Das gab ihm die Hoffnung, mit Hilfe der den Knaben zustehenden Unterhalts
geld er Eschwege bald wieder verlassen und sie aufStudienreisen ins Ausland 
begleiten zu konnen 20. 

Am 20.130. April 1630 beauftragte Moritz von Treffurt aus seinen Quartier
meister, friih am folgenden Tag mit dem Leibbarbier und der Lei nwandsfrau 
nach Wanfried zu fahren, dort das Mittagessen fUr die nachfolgende fUrstliche 
Rei segeseHschaft zu besteHen und sich weiter nach Eschwege zu begeben. 
Dort soHte er als erstes die Badestube im SchloB reinigen lassen, damit Moritz 
am folgenden Sonnabend ein Bad nehmen konne. Ansonsten aber soHte wie 
folgt Quartier gemacht werden: fUr Moritz das Gemach iiber der Battelei 21 ge
nannt Liberalitas, fUr die Sohne das dariiber liegende Gemach genannt Casti
tas, fUr die Edelknaben und Lakaien das brandenburgische Gemach unter 
dem Dach und schlieBlich fUr das Haus- und Kiichenpersonal die gewohnli
chen Riiume in der Kiederswanderung n FUr Junker und Riite, fiir die das 
SchloB keinen Platz mehr bot, soH ten Quartiere in der Stadt vorbereitet wer
den " . Da der Reisehofstaat des Landgrafen nicht mehr als dreiBig Personen 
umfaBte, mUssen die Verhiiltnisse im SchloB wirklich beengt gewesen sein, 
wenn Stadtquartiere notig waren. Die Zuriickweisung als Residenz durch 
Juliane erscheint somit auch unter diesem Aspekt verstiindlich. 

Moritz beabsichtigte aHenfaHs bis zum Pfingstfest in Eschwege zu 
bleiben ", und wenn er auch diesen Termin nicht ganz einhielt, so befand er 
sich doch bereits im Juni mit den Sohnen wieder aufReisen ". Erst der bevor
stehende Winter und die wie immer knappen Finanzen zwangen ihn im 
November zur Riickkehr an die Werra, wohin ihn Not und Mangel jedoch ge
treulich begleiteten. JedenfaHs klagte er in bewegten Worten, daj3 wir uns . .. 
des Hungers mil den Unserigen und der grimlichen Kiille nicht erwehren, noch die 
Unserigen mil ihrer gebuhrlichen Kleidung bedecken kiinnen " . In der vom Krieg 
schwer heimgesuchten Landgrafschaft fehlte es an Geld wie an Lebensmitteln 
gleichermaBen. Da niitzte es wenig, daB Moritz ein Kammergerichtsurteil 
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gegen Wilhelm erwirkt halte, das diesen zur Herausgabe der vertraglich ver
einbarten Deputatsgelder an den Vater verpflichtete ". Die Zahlungen gingen 
nur unregelmaBig ein n . Juliane und Hermann aber weigerten sich, Moritz 
auOerhalb Rotenburgs zu unterhalten und fanden allerlei durchaus nicht 
unbegriindete Einwande, warum Lieferungen an den Eschweger Hof und 
Dienstleistungen mr denselben zur Zeit nicht zu erbringen seien " . So kann 
es nicht verwundern, daO der alternde Landgraf auch diesen zweiten Aufent
halt im SchloO zu Eschwege beendete, sobald das Wetter es erlaubte. Am 
29. Aprill9. Mai 1631 teille er seiner Schwester Hedwig mit, daO er sich aus der 
Werrastadt, wo er si ch in hochster Gemuthsbewegung, Leibesungelegenheit und 
aller Underhaltsmittel entbloset, unmiichtig und ganz darniedergeschlagen be
funden habe, mit den Sohnen Moritz und Fritz nach Erfurt ins Elend als ein 
auflerhalb Gottes vonjedermann Verlassenerbegeben habe " . Diesmal muOte er 
schon Ende August zuriickkehren, denn die Gelder, die Wilhelm ihm mangels 
anderer Moglichkeiten der Deputatszahlung aus dem Sodener Salzwerk ver
schrieben halte, nossen nicht so reichlich wie erhofft. Auf die Milteilung der 
Kasseler Riite, daO die Einkiinfte des laufenden Jahres aus den Soden zum 
iiberwiegenden Teil bereits an Stiftungen und GIaubiger gezahlt worden 
seien, antwortete Moritz grob : Da recht, da bekehnnen sie/ein schnautzig her
aus, wie sie mich beschei}3en wollen, danck es ihnen der Teulfell ". Auch ein kur
zer Aufenthalt im Allendorfer Amtshaus, wohin sich Moritz seiner angegriffe
nen Gesundheit wegen im September zu Schiff auf der Werra bringen lieO " , 
mllte seine Kasse nicht in gewiinschter Weise. AIs Wilhelm die geringen Zah
lungen mit den das Land belastenden hohen Kriegskosten begriindete, geliel 
sich Maritz, der unter Berufung aufTacitus nach im Marz 1630 bilter dariiber 
geklagt halte, daO die derzeitigen Germanen anders als ihre Vorfahren lieber 
zu Sklaven wiirden, als pro Libertatis Religionis et Politicae redlich zu fechten 13 

und der in der Residenzfrage stets seinen Reichsmrstenstand betante, plotz
lich in der Ralle des Privatmannes, den der ganze Krieg nichts angehl. Einem 
ihm am 13.123. Juni 1631 iibersandten Bericht iiber Verhandlungen mit Wil
helm und seinen Raten kammentierte er mit den Warten: ... hat er(i. e. Wil
helm)ja so viel, daj3 erwieder Kays(erliche) Maj(esta)t ein grofl Kriegsvolck/iiren 
und unterhalten kan, warumb gibt er dan seinem Qrmen alIen Vatter nicht auch, 
wafl demselben gehoret ?", Er drahte, der Tilly soli euch lehren, wie ihr mich 
tractiren salt" , und als ihn sein Rat Salbach warnte, si ch dachja nicht mit dem 
kaiserlichen Feldherrn einzulassen, antwortete er: Lieber, du ein/iiltiger Trap 
verstehest die Sache nicht, sol/en wir sicher gehen, so miissen wir es be; dem 
Gen(era)1 und nicht bei seinen declarirten Feinden erlangen " . Tatsachlich be
miihte sich Maritz bei dem kaiserlichen Oberst Olta Henrich van Fugger, der 
Friedewald besetzt hielt, urn einen Salvagardebrief mr Eschwege, und nur 
Wilhelms Eingreifen verhinderte, daO er Fugger die verlangte Garnisan in der 
Stadt einraumte " . Als der Sahn ihm wegen seines eigenmachtigen Vargehens 
Vorhaltungen machen lieO, entgegnete Maritz ungeriihrt, er habe als neutralis 
Princeps Imperii gehandelt, wenn der Feind daraus Varteil ziehe, ginge ihn das 
nichts an, zumal die frernden Truppen ja nie nach Hessen gekommen waren, 
hatte Wilhelm seine unverantwortliche Invasiones unterwegen gelassen undt 
ihnen die Haut nit zu /roe gegjjckt". Wahrend Landgraf Maritz sa unbekiim
mert urn das Landeswahl versuchte, den Krieg mr seine privaten Interessen zu 
nutzen, traf ihn selbst das Kriegsgeschehen plotzlich und schmerzlich ganz 
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personlich. Die Kamptbandlungen und Truppenbewegungen, die im Herbst 
1631 die Werragegend erfullten, hatten Moritz' Sohn Friedrich so beeindruckt, 
daB der erst Vierzehnjahrige dem krankelnden, gramlichen und mit aller Welt 
zerstrittenen Vater enlliefund sich, die hausliche Misere und das Gemach der 
Castitas hinter sich lassend, zu den bei Niederhone lagernden Soldaten seines 
Halbbruders Wilhelm fliichtete und trotz energischer Proteste seines Vaters 
mit Wilhelms und Julianes Billigung mit den Tru~'pen davonzog ". Friedrichs 
siebzehnjahriger Bruder Moritz blieb nicht ohne A mu[ation ", das heiBt, nicht 
ohne den Wunsch, es dem Jiingeren gieichzutun, wie sein Vater wohl merkte, 
im SchloB zu Eschwege zuriick. Vielleicht hinderte ihn seine Gesundheit 
daran, dem Beispiel des Bruders zu folgen, denn er starb bereits Anfang 1633. 

Mit Wintereinbruch verschlechterte sich das Befinden des sechzigjahrigen 
Landgrafen so, daB er seine noch im Herbst ganzlich unnachgiebig schei
nende Haltung gegen Juliane " aufgab und sie mit den noch bei ihr lebenden 
Kindern zu sich nach Eschwege komrnen lieB. Wenn es auch wahrend des 
schmerzhaften Krankenlagers, das Moritz in seinen letzten beiden Monaten 
zu erdulden hatte, nicht immer ohne wechselseitige Vorwiirfe zugegangen 
sein mag, so hat es schlieBlich doch etwas Versohnliches, daB der Tod den 
Landgrafen am 15.125. Marz 1632 nicht allein und vereinsamt traf, sondern 
inmitten seiner Familie 41 , 

Da sein Ende nicht unerwartet kam, balte Juliane schon zwei Tage vorher 
die SchultheiBen von Eschwege und Sontra, einen Eschweger Biirgermeister, 
den Stadtschreiber und den Literatus Valentin Heinemann auf das SchloB be· 
schieden und sofort nach dem Tode von Moritz Weisung gegeben, alle Riiume 
mit Landgraf Hermanns Siegel verschlieBen zu lassen. Als nur wenig spater 
LandgrafWilhelms Diener kamen, um den NachlaB ihrerseits zu sichern, ver· 
weigerte Juliane ihnen die Schliissel und erkiarte, Kieinode, Bibliothek und 
Riistkammer gehorten ihren Sohnen, und was si ch sonst zwischen Tiir und 
Tor beflinde, sei ihr Erbteil. Damit muGte man sich in Kassel zufrieden· 
geben". 

Zur Uberfuhrung des landgraflichen Leichnams nach Kassel erschienen am 
19.129. Marz in gewohnlicher Trauerkieidung die umwohnenden Adeligen, 
und unerachtet der Zerwiirfnisse und Differenzen, die es zwischen ihnen und 
Landgraf Moritz gegeben hatte, gaben die von Berlepsch, Bischofshausen, 
Boyneburg und Butllar, die von Eschwege, Hanstein, Hundelshausen und 
Keudel und schlieBlich die von Linsingen und Volkerode dem Toten das Ge
leit in die Landeshauptstadt, wo am 3.113. Mai die feierliche Beisetzung stalt
fand 43 . 

Mit dem Trauerzug verschwand auch der freilich nur bescheidene und kiim
merliche Glanz fUrsllicher Hotbaltung fUr mehr als zehn Jahre aus Eschweges 
Mauern. In wechselnder Folge Quartierten sich eigene und fremde Truppen 
im SchloB ein, und 16371egten Isolanis Kroaten weite Teile der Stadt in Schutt 
und Asche". 

Auch die Residenz in Rotenburg lieB si ch in diesen Kriegsjahren nicht 
halten, und Juliane war gezwungen, mit ihren jiingeren Kindem in Kassel 
Zuflucht zu suchen. DaB sie bei alledem um das Landeswohl nicht weniger be
sorgt war als um das Wohl ihrer Kinder, zeigt sich in der Beziehung zu ihrem 
Sohn Friedrich. Als dieser ihr unter den Kasseler Soldaten zu verwildem 
schien und Geld, das zum Unterhalt von Dienem und Pferden bestimmt war, 
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bedenkenlos fLir sich verbrauchte, ermahnte ihn Juliane, solch Geldt, welches 
der armen Un terthanen sawrer SchweijJ ist und mit Seuffzem und Thriinen gegeben 
wirdt, kiinftig besser anzulegen und zur Bezahlung seiner Leute zu verwen
den ". Sie belieB esjedoch nicht bei solchen Ermahnungen. Wohl erkennend, 
daB der Sohn keine Neigung zeigte, das Soldatenleben aufzugeben, beschloB 
sie, ihm zumindest eine ordentliche Ausbildung zuteil werden zu lassen. In 
einem Schrei ben an den Generalmajor von Geisso lieB sie ihn wissen, daft unft 
anlieget, daft unserSohn H(err) Friedrich zu unser Betriibung undt seinem selbsti
gen Schaden undt Versiiumbnus alhier(i . e. Kassel) umbgehet. Wan wihrdan kein 
besser Mittel uff diese Zeit ersehen konnen, a/fJ daft er in dieNiederlandt gebracht, 
undt daselbsten in der Kriegsdisciplin angefiihrt werde, a/fJ deroarth erahm besten 
capabel werden mochte, hiem egst seinem Hem Brudem Landgrafen Wilhelms 
L(iebden) undt dem Vatterlandt zu diehnen, auch ihn dazu inciinirt verspuren, ... 
so moge Geisso seinen EinfluB bei LandgrafWilhelm geltend machen, darnit 
dieser ihren Plan fordere und Fri edrich den Weg in niederlandische Dienste 
ebne". ln gleichem Sinne nutzte Juliane ihre personlichen Beziehungen, und 
so konnte Friedrich im Sommer 1633 zu sei nem Onkel Graf Moritz von 
Nassau in die Niederlande reisen. Dem ihn begleitenden Hofmeister scharfte 
Juliane ein, Friedrich anzuhalten zu Gottesfurcht, Gebet, Demut und Ehr
erbietigkeit gegen jedermann und zu einem eingezogenen, sparsamen Le
ben ". Hinsi chtlich des letzlen Punktes war Friedrichs Begleitern und Erzie
hem allerdings wenig Erfolg beschieden. Seine Jugend und das Lagerleben 
waren nicht dazu angelan, aus dem toll en Fritz einen genauen Rechner und 
sparsamen, haushiilterischen Menschen zu machen. Vielmehr sah sich sein 
Priizeplor Philemon, als er 1634 genotigl war, Juliane urn neue Wechsel zu 
bitten, da Friedrichs Repulation davon abhange, veranlaBt hinzuzufLigen: Ich 
wehre. soviel nur miiglich iSI, daft keineSchulden gemachl werden. warzu denn der 
Herr Friederich scheinet geneigt zu sein. Van seinem Studieren, wets ich egender 
nicht viel zu schreiben, ist zu besorgen, daft er den Lust, so ergehabt, vor Breda hat 
gelassen. Es heisset mit ihme: Spiritus quidem promotus est, sed carnis infirma 48. 

Bei einer der zahlreichen neuerlichen Geldbitlen betonte Phi lemon noch
mals, daB Friedrichs Freigiebigkeil keine Sparsamkeil zulasse, auch habe der
selbe mit seiner Jagr immer zu thun undt 1st unmuglich, ihne darvon abzuhalten, 
auch khan ihme auch kein Frost, Kiilte, Hitz, Regen undt ander Ungemiicht darin
nen nicht hindem, soviel vermag die Gewohnheit bey alien Menschen. Es heisset 
ml! ihme: Video meliora praeterqua, dereriora sequor 49. 

Die Freude am Lagerleben und an der Jagd verschafften Friedrich auch 
slelS neue Vorwande, di e 1634 oder 1635 eigentli ch geplanle Bildungsreise 
nach Pari s immer wieder zu verhindem. Der Wunsch seines Prazeplors, daft 
der Herr Friederich, den uberaus grossen Lust van dem lacht undt dem Weydwerck 
zu den Studiis undt andern niitzlichen Exercitiis gan tz wenden wolte, da ihn Gott 
mit so herrlichen donis dermassen begabt ha be, daB nur Eifer und kontinuier
licher FleiB zu m gewiinschlen Ausbildungserfolg fehlten, dieser Wunsch 
bli eb leider unenullt " . Slatt dessen flihrl en verschiedene Feldziige Friedrich 
in den nachsten Jahren durch halb Europa, und nur selten verlieB er in dieser 
Zeil die Truppe zu kurzen Reisen nach England, Frankreich und in die hes
sische Heimal so. 1643 flihrte ihn eine solche Reise an den schwedischen 
Hof, und der Gesandte von Polhelm konnte Landgrafin Amalie Elisabelh 
voll G enugtuung berichlen, Landgraf Friedrich sei bey Ihr(e r) K(oniglichen) 
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ihm eine genaue und ausflihrliche Bechreibung gab. Danach war Friedrich am 
10.120. Februar mit zwei Kutschen nach Kassel gekommen. In der einen saB er 
mit sei ner Begleitung, in der anderen seine Gemahlin, welche gar schon undt 
uberguldt . . .. Ich kan E(uer) L(iebden) nicht genugsam sagen, waft ein alleraller
liebste Dame Landtg1{af) Fritz seine Gemahlin ist undt furwahr recht perfect in 
allem ihren Thun, eben nicht so gar lang wie wihr aber doch von gar hubscher 
Taille, schon von Gesicht undt nicht hejJlich von Leib, gantz blondt" . Wir beide" 
haben schon Schwesterschaft gemacht mit derselben und lieben sie alle so hoch, 
aljJ ob wihr leibliche Schwestern wehren. Sie redt perfect Lateinisch, Fran~osisch, 
Schwedisch undt Teutsch, wie jedermann sagt, dan ich verstehe es nicht, spi/dt 
trifflich wohl auf der Lauten, wie der Engellender ihr selber Zeugnuft gibt, reist 
auch sehr wohl allerley Figuren, so ihr vorkommen, undt sonst in alien Dingen so 
gethan, daft siefur wohl hoch zu estimiren undt von perfect gutem Naturel". 

Es folgt eine ausflihrliche Beschreibung der Tanz- und Jagdvergniigunge;) 
und der prachligen Toiletten, mit denen Friedrich und seine Frau ofTenbar 
den Kasseler Hofzu beeindrucken suchten 60. Wahrend sich Emilies spontane 
Neigung zu Eleonora Catharina als dauerhaft erwies, fielen auf das Bild von 
Vetter Fritz schon bald einige Schatten. Am 19. Marz teilte sie LandgrafWil
helm mit, sie habe Eleonora Catharina besucht undt wirdt ihr die Zeidt wohl 
hertzlich lang, ich beklage die Furstin von gantzem Hertzen . Landgraf Friedrich 
sei nicht 2 Tag hir, dan mit den Falcken hinauft, dan mit Hunden, dan hir, dan 
dahin " . 

Weit scharfer und voller MiBbilligung beurteilte inzwischen Landgrafin 
Amalie Elisabeth Friedrichs rauhe, in Feldlagern und auf Kriegsziigen er
probte Lebensweise, die ihr durchaus nicht so wohlgefiel wie den Herren am 
schwedischen Hofe. Sie lieB ihren Sohn Wilhelm mit gleicher Post wissen: 
L(andgraf) Fritz ist noch immer hir, will aber uf die Woche naher Erfurdt reljJen. 
Er ftlhret so hir sein gebriiuchlich Leben, alle Tag ein Rauschs undt steltig gejacht 
undt gejischet. Got/ behute d(ero) L(iebden) ja gnediglich vor dergleichen Hu
meur undt lasse michja solche nicht erleben, ich sturbe vor Brost". Im Gegensatz 
zu ihren Tochtern, die der lusligen Gesellschaft nachtrauerten, war sie ver
mutlich erleichtert, als das landgrafliche Paar am 19.129. Marz Kassel verlieB, 
urn si ch nach Erfurt zu begeben und dort in dem von Friedrich besetzten 
Mainzer Hof Quartier zu nehmen. Eleonorn Catharina weinte beim Ab
schied " , und Charlotte beklagte sie, dan sie eben von ihm nit gar lieb ist gewe
sen~. 

Der Einzug in Erfurl stand unter keinem guten Stern. Eleonora Catharina 
stiirzte und kam vorzeitig mit einer Tochter nieder, die so schwachlich war, 
daB sie in aller Eile getauft werden muBte. Sie erhielt den Namen Margaretha 
und wurde nur ein halbes Jahr alt os. Friedrichs Aufenthalt in Erfurt war kurz 
und diente wohl vornehmlich der Kontrolle und Sicherung des Eichsfeldes, 
das ihm die Krone Schweden flir seine Kriegsdienste zugesprochen hatte, des
sen Besitz sie ihm aber, wie si ch bald in den Friedensverhandlungen zeigen 
sollten, nicht aufDauer sichern konnte". Indessen war Friedrich bemiiht, so
viel Nutzen wie moglich aus dem Lande zu ziehen. Noch nach dem Friedens
schluB zu Miinster und Osnabriick drohte er am 31. Oktober/lO. November 
den Eichsfeldern mit dem Einlager von 3000 Soldaten, die er noch unter Kom
mando hatte, urn ihnen flir den bis dahin gewahrten Schutz eine Kontribution 
von 15000 Reichstalern abzupressen 67. SchlieBlich aber muBte auch er si ch 
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den Gesetzen des Reichsfriedens beugen, ohne diese Forderung durchsetzen 
zu konnen. 

Noch aber schrieb man das Jahr 1647, noch war Krieg, und Friedrich be
scbloB schon wenige Tage nach der Ankunft in Erfurt, seine kJeine Familie 
dort zuriickzulassen und sich wieder zur Armee zu begeben. Ob ihn beim Auf
bruch schwermiitigeAhnungen iiberkamen, die er zu iiberspielen suchte, od er 
ob ihm als altem Soldaten der Gedanke an den Tod in der Feldschlacht so 
vertraut war, daB er ihn unbefangen in seine Korrespondenz mit der jungen 
Nichte in Kassel einflechten konnte, sei dahingestelIt. JedenfalIs schickte er 
Emilie eine kJeine Zeichnung und fUgte erkJiirend hinzu, es solIe seine eygene 
Leiche bedeuten. Wan er stirbt. sollen ihn zwey Ft{iiulein) tragen. anstaU der Kro
nen aber 3 Falcken auf dem Sarc sitzen undt anstadt der Wappen 16 Portrait von 
den schonsten Damen, so zu jinden, den Sarg zieren 68. 

-

Vorerst war vom Sterben noch 
keine Rede. Nach kurzem Aufent
halt bei der Armee kehrte Friedrich 
zuriick und brachte seine Frau, die 
nach der Geburt offenbar leidend 
war", zu Landgraf Hermann nach 
Rotenburg, wiihrend er selbst sich 
auf eine dreimonatige Reise nach 
Schweden vorbereitete 70. Erst Ende 
Oktober kehrte er zuriick und 
konnte sich den Verwandten in Kas
sel als neu emannter schwedischer 
Generalmajor priisentieren. Dane

ben hatte er auch Vergiinstigungen fUr das Eichsfeld erreichen ktinnen, das 
kiinftig von schwedischen Truppen frei bleiben sollte ". So gut erging es der 
Landgrafschaft Hessen-Kassel nich!. Zwar bemiihte si ch Amalie Elisabeth 
nach Kriiften, die Truppen aus dem Lande zu halten, aber Freund wie Feind 
kiimmerten sich wenig darum. Anfang 1648 erschien Landgraf Friedrich er
neut in Kassel und brachte diesmal12 Regimenter mit, fUr die er Unterkunft 
und Verpflegung verlangte. Verbittert berichtete LandgriifinAmalie Elisabeth 
ihrem Sohn Wilhelm, die Soldaten seien bisher im Obergericht Miinden ge
wesen, weil sie aber daselbsten kurtze Arbeydt gemacht undt nichts mehr daselb
sten zu lebenfinden. so werden sie uber die Fulda gehen undt uns nun leyders uf 
dem Halse liegen. bis so lange der Feldtmarschall Wrangel mil dem Groo hemach 
kompt. sorge. die werden. was der Feindt uberich gelassen. nun follends alles zu 
Grundt undt Boden richten. welches mich krenkhet. daft ich fast kranck daruber 
werden mochte. dan diese es ja nicht besser aljJ jene machen. sondem oft noch 
schlimmer72 . Angesichts der Invasion ntitzte es auch wenig, wenn die junge 
Landgriifin Emilie ihrem Onkel Friedrich bescheinigte, er habe si ch sehr geiin
dert, dan er nicht mehr so toll". Ihr nachfolgender StoBseuzfer, Gott geb. daft es 
continuiren moge. war ebenso ahnungsvoll wie vergeblich. Friedrich solIte in 
der Folge noch manche Probe seines ungestiimen Temperaments geben. 

* * * 
Zuniichst aber bestimmte der groJle Krieg noch sein Geschick, und bis zum 

letzten Gefecht nahm er aktiv an den Kiimpfen teil. Als in Miinster und Osna-
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briick endlicb die Friedensglocken lauteten, besaB er eine reiche militarische 
Erfahrung, nicht mehr durchsetzbare Forderungen an die Bewohner des 
Eichsfeldes, eine schwedische Schenkungsurkunde liber Gut Osterholz im 
Herzogtum Bremen, einen beachtlichen Schuldenberg und seine Anspriiche 
an die Quan, liber die es si ch nun mit den Briidem zu einigen gaIt. Bis zum 
AbschluB der Verhandlungen mit ihnen nahm er mit Eleonora Catharina erst 
einmal wieder Aufenthalt in Kasse!. Don lieB er vom 30. NovemberllO. De
zember bis zum 2.112. Dezember mit groBem Aufwand, Feuerwerk und einer 
Sauhatz die Taufe seiner zweitgeborenen Tochter Christine feiern ". 

Bei den Unterhandlungen mit den Briidern Hermann und Ernst ging es 
weniger feierlich zu. Streit gab es vor all em wegen der Vogtei Falkenberg, die 
Friedrich urn seines gesuchten Plaisirs 7S willen unbedingt fUr sich bean
spruchte. AIs Ernst die Herausgabe verweigerte, weil er auf einen eigenen Be
sitz in der niederhessischen Quart nicht verzichten wollte, bestand Friedrich 
mit Hochbetheuerlichen und Excemblen-VerheijJen und Schreyhen 16 auf seiner 
Forderung. Die Gesprache drohten an der Hannackigkeit beider Briider zu 
scheitern, bis Hermann, der die Angelegenheit beendet sehen wollte, Ernst als 
Ersatz das Gut Heydau anbot. Er holTte, dafUrvon Friedrich mit Wanfried ent
schadigt zu werden, hielt urn des lieben Friedens willen seinAngebot aber auf
recht, als Friedrich es ablehnte, auf Wanfried zu verzichten. So einigte man 
sich schlieBlich dank der von Hermann gezeigten KompromiB- und Verzichts
bereitschaft. Der am 22. Dezember 1648/ I. Januar 1649 geschlossene Venrag, 
mit dem die Briider Hermann, Ernst und Friedrich die Quan untereinander 
aufteilten, sprach Friedrich SchloB, Stadt und Amt Eschwege, Wanfried, 
Plesse, Germerode und Falkenberg zu "-

So ausgestattet, konnte Friedrich darangehen, sich mit seiner Frau in 
Eschwege hauslich einzurichten. Da es im SchloB nach den langen Kriegsjah
ren ofTenbar am Notigsten fehlte, wandte man sich an Bruder und Schwagerin 
in Rotenburg. Hermanns Frau Kunigunde Juliane konnte die erbetene Hilfe 
nicht recht abschlagen, zeigte sich aber wenig erfreut. In einem Brief an Ama
lie Elisabeth in Kassel berichtete sie, Eleonora Catharina habe sich wegen feh
lender Mobel an sie gewandt, die mujJ ich, so gut ich sie habJordt schicken, Gott 
weijJ, wie ich 's wieder kriege, undt mangeltja schon gnug an allem hier. Tisch undt 
Stiill sollen wir auch schicken, haben selbsten nicht recht die Nottur/t im HaujJ, 
aber das liichert mich wohl hertzlich, das ich E(uer) L(iebden) im Vertrawen 
sagen mujJ, die Fiirstin begehrt auch Victorgen zur Aufwartung. Ich werde grossen 
Undanck verdienen. das ich sie nicht schicke. sie thet es aber auch nicht. don 
sowei/ hat sie auch ihren Verstand. das sie weljJ, was sich schickt oder nicht. Nun 
begehren sie auch unserSi/bergeschirr.lch weijJ nicht, ob ich's nochfordtschick, 
ist mir leidt, es wurdt viel verlohren . . . 78. OfTenbar hielt Kunigunde Juliane den 
bis dahin mehr in Feldlagern als bei Hofe erprobten jungen Hausstand fUr 
etwas liederlich und fUrchtete von des Schwagers Temperament und seiner 
Neigung zur Verschwendung Schaden an ihrem Eigentum, wo nicht gar Ver
lust desselben. 

Flir SchloB und Stadt hatte Friedrichs GroBzligigkeit aber auch gute Seiten, 
und ein wenig mehr als das zumindest anfanglich jahrlich einmal gebotene 
groBe Feuerwerksspektakel " blieb den Blirgern doch aus der kurzen Regie
rungszeit dieses ungestiimen Landgrafen. Noch 1649 lieB er aus den Ruinen 
des Augustinerklosters Renthofund Marstall erstehen, und im folgenden Jahr 
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erhielt das SchloB die bekannte Kunstuhr mit dem Dietemann, die den 
Eschwegern seither anzeigt, wieviel es geschlagen hat so. Selbst Friedrichs 
Jagdleidenschaft hatte mr die Stadt zuniichst ihr Gutes, denn da zum SchloB 
keine Jagdrechte gehorten, pachtete der Landgraf der Stadt einen Teil ihrer 
Jagd ab'!, Noch lieber aber als in Eschwege jagte er in Falkenberg, wo er auch 
einen Tiergarten einrichtete 82. Dabei erwies er sich fUr seinen Bruder Her
mann und andere Betroffene als ein recht unbequemer Nachbar. Ohne jeden 
Respekt vor bestehenden Reviergrenzen jagte und fischte er sowohl auf Her
manns wie auf hessen-kasselischem und auch auf siichsischem Gebiet in den 
Wiildern urn Frauensee, da man doch, wie Hennann dazu bitter bemerkte, mit 
dem Herzog in Sachsen albereitsStreit genug hat". Angesichts der Ubergriffe ka
men Hennann sogar Bedenken, sich auf Reisen zu begeben, da er mrchten 
muBte, dajJ der Bruder die Diener u/m Lande al}J auch sonsten, einen hier, den 
andern da, sehr betrohet, auch zu schlagen ahnfengt, wie ouch vorgestern ganz un
schullig ahn dem Registrator Joachim " geschehen, wodurch alle Diener verblast 
werden " . Die Sorge war urn so berechtigter, als Friedrich bis dahin noch nicht 
zu bewegen gewesen war, in den nunmehr unter den Briidern aufgeteilten Ge
bieten der Quart eine neue, getrennte Huldigung vornehmen zu lassen. Die 
Beamten waren mithin Hennann, Friedrich und Ernst noch durch die ur
spriingliche Samthuldigung verpnichtet, und Hermann sah voraus, daB Fried
rich in seiner Abwesenheit versucht sein konnte, dero unersiittlichen Plaisir 
auch alhier mit Jagen zu eifiillen und die hinterlajJende Diener al}J der Gesamt
pflichten noch nicht erlajJen, zu zwingen, Hiilfund Handreichung zu thun oder im 
Wiedigen Schlage oder Gewalt zu gebrauchen ". 

So gesehen, war es sicher gut, daB auch die Jagd Friedrich nicht auf Dauer 
in den hessischen Wiildern zu halten vennochte. Weder seine abgelegene 
Eschweger Residenz noch das so ungestiim erstrittene SchltiBchen Falken
berg noch gar Frau und Kinder vermochten den an eine freiziigige und unge
bundene Lebensweise gewohnten Landgrafen lange zu fesseln. War den Kas
seler Prinzessinnen Emilie und Charlotte schon bei den ersten Begegnungen 
aufgefallen, daB Friedrich Eleonora Catharina iiber seinen Passionen stark 
vernachliissigte, so iinderte sich daran im Laufe der Jahre kaum etwas. DaB 
seine lange Zeit kriinkelnde und sich in Eschwege aus Mangel an Unterhal
tung und Gesellschaft langweilendejunge Frau " ihm anfangs nur Tochter ge
bar, verstimmte Friedrich sehr und veranlaBte ihn gegeniiber Landgraf Wil
helm zu der derben Bemerkung: ... mein Gemahlin hat mihr nun dreymal den 
BojJen gedan (eine Tochter zu bekommen), ich mues an meiner Magt probiren, 
ob die Schult meine oder meiner Gemahlin ist". AIs die unerwiinschte dritte 
Tochter Elisabeth nach kaum einem Jahr starb, zeigte er wenig Anteilnahme 
und iiberlieB die Sorge mr die Beerdigung seinem Bruder Hennann 87. 

Friedrich selbst war in den wenigen Jahren, die ihm noch zu leben vergonnt 
waren, stiindig auf Reisen, die ihn an die benachbarten Hofe, aber auch in die 
Niederlande, nach Stockholm und Prag mhrten und auf denen ihn Eleonora 
Catharina nur gelegentIich begleitete " . Meist galten seine Ausniige der Jagd, 
doch nutzte er die verwandtschaftIichen Beziehungen zum schwedischen 
Konig und sei nen Besuch am kaiserlichen Hofzu Prag auch, urn dort in enger 
Verbindung zu seinem Bruder Ernst in Rheinfels die hessen-rotenburgischen 
Interessen zu vertreten und sich am Streit urn die von Kassel angestebten Pri-
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mogeniturrechte zu beteiligen. Gleichzeitig stritten aber auch die drei Briider 
untereinander recht heftig urn wechselseitige Forderungen und riickstiindige 
Zahlungen". 

Es war ein unruhiges und bewegtes Leben, das Fri edrich, van gleicher 
Unrast wie sein Vater erfullt, injenen Jahren fUhrt e. Zu Hause war er nur sel
ten, stets auf der Durchreise undjedenfalls nie lange genug, urn die vom Konig 
von Schweden erbetenen Portriits von sich und seiner Frau anfertigen zu 
lassen. Zwar machte er 1652, als er vorhatte, zwei Wochen in Eschwege zu blei
ben, einen Versuch, die Bitte zu erfullen und forderte aus Kassel den Hof
maler Engelhard 90 mit Farben undt Diicher lebensgroft an, bekannte Landgraf 
Wilhelm aber zugleich, daft ich /ieber waft anders thun wollen, alj3 still sitzen 
undt glaube ich, daft {hre Gnaden, mein Schwager, mir mehrzur Poenitentz bifoh
len, als auft Corioeusitet" . Die Bilder sind dann auch ofTenbar nicht fertig ge
worden 92, 

Wiihrend Friedrichs Abwesenheit hatte si ch Landgraf Hermann urn Hof 
und Verwaltung in Eschwege zu kiimmem, und als hinterdem SchloB aufdem 
Rennplatz die von Eschweger Biirgem unsachgemaB ausgebesserten Mauem 
einstiirzten, war er es und nicht Friedrich, der sich urn den fachmannischen 
Wiederaufbau kiimmerte und geeignete Bauleute aus Kassel besorgte 93 . Auch 
di e Taufe des heiB erhofTten Sohnes, desjungen Fritzen", muBte in Abwesen
heit des Vaters unter Hermanns Aufsicht stattfinden, da Friedrich im Winter 
1654 in Stockholm wei lte, urn an der Eheschl ieBung seines Schwagers teilzu
nehmen. Bei seiner Riickkehr im Friihjahr 1655 bemiihte si ch Friedrich, viel
leicht milde gestimmt durch den Gedanken, endli ch Vater eines Sohnes zu 
sein, offenbar urn ein besseres Verhiiltnis zu seiner Famili e und Ziigelung sei
nes aufbrausenden Temperaments, doch scheint ihm das nur unvollkommen 
gelungen zu sein. Jedenfalls berichtete Hermann nach Kassel, der Bruder 
habe sich, soviet alj3 verspiihrt, noch wenigchangiret, haben sich zwar, daft man es 
wohl mercken konnen, dismahl mit Flelj3 sehr in dero Zorn moderiret, jedoch gab 
es ja zuweiln noch Scharmiitzel und betrafwohl mannichmahl den Unschullig
ste" . Der hier vielleicht noch spiirbare Ansatz, in ruhigere Lebensbahnen ein
zulenken, wurde durch den friihen Tod des Sohnes, der Friedrich tief traf" , 
jah beendel. Diesrnal sorgte er selbst fUr die Beerdigung, und als der nur ein 
halbes Jahr alt gewordene junge Fritz in der Eschweger Stadtkirche beigesetzt 
war, li eB er die Totenfeier auf seine Weise ausklingen " und war bereits am 
folgenden Tag unterwegs zu dem ihm besonders nahestehenden Herzog Chri
stian Ludwig von Braunschweig-Liineburg, urn mit ihm allerlei seinen geplan
ten Zug nach Polen betrefTende Angelegenheiten zu besprechen und Ab
schied zu nehmen. Der schwedische Einfall in Polen hatte Friedrich die sicher 
liingst erwiinschte Gelegenheit geschafTen, wi eder ins Soldateoleben zuriick
zukehren, und nach dem Tod des Sohnes gab es in Eschwege nichts mehr, was 
ihn dort hatte halten konnen. Er kam nur noch einmal an die Werra, urn sich 
von sei ner Familie zu verabschieden und sich von Landgraf Wilhelm die fUr 
sein Vorhaben noch fehl enden G elder auszubitten " , und reiste dann, von 
Eleonora Catharina noch bis Dessau begleitet, nach Posen, urn sich in die 
schwedisch-polnischen Handel zu mischen. Seine letzten Tage dort, sein Ritt 
nach Kosten, sein Ende durch polnische Kugeln und die Umstiinde der erst 
zwei Jahre spater moglichen Uberfuhrung des Leichnams nach Eschwege sind 
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Gegenstand eingehender Untersuchungen gewesen, die keiner Erganzung be
diirfen 99. Friedrich starb einen seine m Leben entsprechenden Tod. 

* * * 
Die Nachricht von seinem Ableben erreichte Landgraf Hermann am 

14.124. Oktober in Rotenburg. Eleonora Catharina hielt si ch zu dieser Zeit 
gerade in Biickeburg lOO oder Osterholz auPOI, einem im Herzogtum Bremen 
gelegenen Besitz, den Landgraf Friedrich 1647 van der Krone Schweden flir 
seine Kriegsdienste erhalten hatte 102. Nur wenige Tage spater bestatigte sich 
die zunachst noch angezweifelte Schreckensbotschaft durch die Ankunft 
van Landgraf Friedrichs nachgelassenem TroB in Rotenburg 10] Der bunt
scheckige, aus vieler Herren Lander zusammengewiirfelte Haufe, der schlieB
lich nach Eschwege weiterzog, urn Ablohnung oder Fortbeschaftigung zu ver
langen, war mit seinen Pferden und an die dreiBig mitgeflihrten Falken und 
Greifvogeln, darunter auch zwei Uhus, sicher aufsehenerregend genug I". Er 
sorgte mit der Frage, wer denn flir diese Dienerschaft aufzukommen habe, 
auch sogleich flir die ersten Auseinandersetzungen zwischen der Witwe und 
ihren Schwagern, zumal Eleonora Catharina versuchte, aus ihrer Bereitw.illig
keit, die Diener zu bezahlen, eine Verpflichtung der Gegenpartei zur Uber
nahme von Friedrichs Schulden abzuleiten 10' . So dauerte es immerhin bis 
Dezember, bis zumindest ein Teil der Leute Escbwege wieder verlassen hat
te lO6, und noch im Januar 1656 drangte Eleonora Catharina Landgraf Her
mann, ihr bei der Abschaffung der restIichen dreiBig Mann behilflich zu 
sein 107. Weniger Probleme machte die Unterbringung und Versorgung derteu
ren Falken, die die Witwe - einem Wunsche des Verstorbenen folgend - an 
dessen Freund Herzog Christian Ludwig van Braunschweig-Liineburg sandte. 
Einige bekam auch der Herzog van Sachsen-Weimar und Landgraf Wil
helm 10', und einige sind offenbar in Eschwege verblieben, wie die KJagen van 
Biirgermeister und Stadtrat zeigen. Sie beschwerten si ch im Sommer 1656 
iiber Eleonora Catharinas Hofmeister Hund, genannt Canis, der fast taglich 
mit Falken und Hunden den Hasen und Hiihnern nachstelle und dabei daft 
Fe/dl gantz ode undl wiiSI machele, auch die Friichle verderbele l" . Die Stadt be
riefsich aufihr Jagdrecht, das sie LandgrafFriedrich nur aufLebenszeit einge
raumt hatte. 

Wahrend derTote so mit seiner lebendigen Hinterlassenschaft noch einmal 
flir Aufregung und Unruhe am Eschweger Hofsorgte, gestalteten sich die Ver
handlungen urn Eleonora Catharinas Wittum und die Versorgung derTochter 
langwierig und miihsam. Nach dem 1648 geschlossenen Vertrag iiber die 
Erweiterung der Quart HO hatte Eschwege an Hessen-Kassel zuriickfallen kon
nen. Paragraph I bestimmte, daB, sofern einer der drei iiberlebenden Sohne 
van Juliane und Moritz ohne mannliche Leibeserben stiirbe, Hessen-Kassel 
berechtigt sein sollte, entweder Eschwege oder Rheinfels gegen entspre
chende Entschadigung wieder aus der Quart herauszulosen. Da es aber offen
bar Schwierigkeiten machte, eine hinreichende Entschadigung bereitzustel
len, belieB LandgrafWilhelm es bei einem Hinweis auf dies Recht und machte 
Eleonora ihr Wittum nicht streitig 111 . Die Gesprache mit den Schwagern Ernst 
und Hermann erwiesen si ch als ungleich schwieriger. Dabei lag das groBte 
Hindernis zu rascher Einigung offenbar in der Person der jungen Witwe selbs!. 
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Sie ftihlte si ch den ihr abverlangten Entscheidungen gegeniiber hilflos und 
unsicher, die Wittumsverschreibung erschien ihr dunckel 1l2, und so erkJiirte 
sie Landgraf Hermann, der wie iiblich die Hauptlast der Verhandlungen zu 
tragen hatte. zunachst einmal: ehe eine Sache, so von so grosser Importantz is /, 
zu Ende kombt, mujJ viel gesprochen werden "'. In gleicher Weise bat sie Land
graf Ernst urn Geduld, dieweil es inskilnftige vor Gott undt der Weldt mujJe ver
antwortet werden, als ich mich ilbereilte, so ersuche ich E(uer) L(iebden) wollen es 
hochverstiindig erochten, in was Henleidt und/ Angst ich slehe, deswegen meine 
Gedancken so geschwindt nit kan recolligiren 11'. In ihrer Bedriingnis bat sie 
Landgraf Wilhelm, ihr Assistente bei den Unterhandlungen sein zu wollen, 
und wandte sich gleichfalls an ihren Bruder, den schwedischen Kanig, urn 
Rat l1'. Trotzdem gaben sich Landgraf Hermann und Landgraf Ernst, die im 
Dezember in Eschwege waren, offenbar der Hoffnung hin, die wesentlichen 
Punkte gekJiirt zu haben, als sie gegen Monatsende wieder abreisten. Urn so 
iirgerlicher reagierte Hermann, als er von Eleonora Catharina ein Schreiben 
erhielt, das die erzielte Einigung wieder in Frage stellte. An Ernst schrieb er: 
Nun miljJen wir gem gestehen, dajJ der Affect uns auch ilbernommen, undt weil 
eben niemandt zur Stette war, mit deme wir uns zuvorderst darauft bereden kon
nen, uns iibergesetzt, und umb zu weysen, daft wir uns gleichwohl ouch vor einer 
Dame und ihrem Zorn nichl zuJiirchten, habe er begonnen, eine ziemliche starke 
Reproche zu verfassen 116. Noch ehe er aber das Schreiben beendet hatte, er
schien ein Bote des Amtmanns zu Eschwege und berichtete ihm vertraulich 
und ohne Wissen derverwitweten Landgriifin, daB bei derselben noch spiit am 
Vorabend ein Gesandter des Kanigs von Schweden angelangt sei, dersie in der 
Wittumsfrage beraten solle und dieserhalben auch nach Rotenburg kommen 
werde. Das versetzte Landgraf Hermann in nicht geringe Verlegenheit, da er 
sich gerade in diesen Dezembertagen von seinem ganzen Hofstaat verlassen 
sah und auBer einemjungen Kavalier niemand bei sich hatte, der Repriisenta
tionspflichten hiitte wahrnehmen kannen. Sein Kanzler Polhelm war zur Erle
digung privater Geschiifte nach Laubach beurlaubt, der Hofmeister begleitete 
Hermanns Frau Kunigunde auf einer Reise nach Kassel, der OberschultheiB 
befand sich zur Beilegung von Irrungen in einer Galgensache in Eschwege, der 
Rentmeister hatte sich zu seiner todkranken Tochter nach Wanfried begeben, 
und der Buchhalter hatte in Langensalza zu tun. Zu all em UberfluB befand 
si ch auch noch der graBte Teil des Tafelsilbers zur Reparatur in Kassel, so daB 
sich Landgraf Hermann auBerstande sah, den unerwarteten Gast wiirdig zu 
empfangen. Urn si ch eine Blamage zu ersparen und zu verhindern, daB ihm 
dieser so mal apropos uf den HaljJ kehme, entschloB er sich kurz, dem zuvorzu
kommen und brach nachts urn drei Uhr noch bei Mondschein auf, urn unver
mutet und unter dem Vorwand, mit Eleonora Catharina iiber ihr unfreund
liches Schreiben, das ihn nicht habe schlafen lassen, reden zu miissen, mor
gens urn 10.00 Uhr in Eschwege aufzutauchen. Die Uberraschung gelang, und 
wiihrend bei Hofe viel heimlichen Sondierens und Nachfragens iiber sein 
platzliches Erscheinen war, gelang es ihm, mit dem schwedischen Gesandten 
ins Gespriich zu kommen und ihn in dem ihm in Eile zugewiesenen, noch 
ungeheizten Gemach zu einer ersten Audienz zu empfangen. Es gelang ihm, 
ihn zu bereden, Eleonora eine giitliche und rasche Einigung nahezulegen, 
doch war das MiBtrauen der Witwe nicht so ohne weiteres zu beschwichtigen. 
Immer wieder lieB sie die angesetzten Konferenzen scheitern und zagerte den 
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AbschluB der Verhandlungen durch immer neue Bedenklichkeiten hinaus. 
Die strittigen Punkte waren Landgraf Friedrichs Schulden, die Hohe der der 
Witwe und ihren Tochtern zu zahlenden Deputate, die Aufteilung des Nach
lasses, die Frage, wer kiinftig die Kosten fUr LandgrafFriedrichs Bestattung zu 
tragen habe, sofern es geliinge, den Leichnam nach Eschwege zuriickzubrin
gen 117, und di e nach erfolgter Einigung zu vollziehende Wittumshuldigung. 

Es soli hier auf diese Punkte nicht im einzelnen eingegangen werden, nur 
zur Huldigung sei ein Wort gesagt. Sobald Friedrichs Tod fUr sicher gel ten 
konnte, hatten Hermann und Ernst am 23. Oktoberl2. November seinen Lan
desteil in Besi tz nehmen und den Amtsdienern das Handgeliibde abverlangen 
lass en. Die dazu bestellten Kommissare langten in Eschwege am 24. Oktoberl 
3. November an und lieBen am folgenen Morgen zuniichst SchultheiBen und 
Amtleute in der Eckstube des Rentmeisters vereidigen. Danach begaben sie 
sich zum SchloB, erfaBten den Ring am k1einen Pfiirtchen und schnitten, als 
Zeichen symbolischer Inbesi tznahme, einen Span heraus. Dann ging es weiter 
zum Hochzei tshaus, wo wegen Ruinirung des Rathauses Biirgermeister und Rat 
versammelt waren und ihrerseits huldigten, allerdings nicht ohne urn die 
Wahrung ihrer Privilegien, Minderung der Einquartierung und Riickgabe der 
an Landgraf Friedrich vergebenen Jagd gebeten zu haben' 18. Die Eleonora 
Catharina zustehende Huldigung konnte dagegen erst erfolgen, als am 13.123. 
Miirz 1656 endlich der Wittumsvertrag unterschrieben war, der ihr Eschwege 
als kiinftigen Wohnsi tz, die Juri sdiktion iiber ihren Hofstaat, sowei t es si ch 
nicht urn Kapitalverbrechen handelte, und in genauer Auflistung alle kiinftig 
zu beanspruchenden Gefalle und Einkiinfte sicherte "'. Es mag angesichts des 
heutigen Zustands der Werra von Interesse sein, daB dabei auch vom unliingst 
ei ngerichteten Lachsfang in diesem FluB die Rede war. 

Die erzielte grundsiitzliche Einigung bedeutete allerdings durchaus noch 
nicht das Ende der Verbandlungen, die sich mit der Erstellung von Inventaren 
und Disputen urn die Verteilung der Mobilien noch bis weit in den Sommer 
hineinzogen. Unter den Dingen, die Eleonora Catharina schlieBlich im Ver
gleich vom 8.128. August 1656 120 zugesprochen wurden, befand sich neben den 
Resten von Friedrichs Jagdzeug und einem griin bespannten Billardtisch auch 
ein vergoldeter und silberbeschlagener Marschallstab aus Brasilienholz mit 
dem hessischen Wappen und den Initialen des Landgrafen Moritz von Hes
sen, und es war sicher kein Zufall, daB der Sohn gerade dieses Stiick aus der 
viiterlichen Erbschaft iibernommen und bewahrt hatte. 

* * * 
Die Vergabe des Schlosses als Witwensi tz an Eleonora Catharina machte 

die Rechtsverhiiltnisse in der Stadt Eschwege noch komplizierter als sie ohne
hin schon waren. Es ist leicht begreiflich, daB die mehrfache Uberlagerung 
von hessen-kasselischen Hoheitsrechten, hessen-rotenburgischen Territorial
rechten, Wittumsrechten und schlieBlich Stadtrechten hinreichenden Kon
fliktstotTbot. Da die landgriifliche Witwe zudem nicht die Person war, die von 
den Juristen scharfsinnig festgelegten Grenzlinien in strenger Rationalitiit zu 
respektieren, konnten Hiindel nicht ausbleiben. Ein tiitlicher AngritT ihres 
Hofmeisters Hund auf einen zu einem ProzeB mit dem landgriiflichen Hofin 
die Stadt gekommenen Messerschmied gab ebenso AnlaB zu Auseinanderset
zungen 121 wie die bereits erwiihnte KJage der Stadt iiberdie Jagdgewohnheiten 
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des Hofmeisters. Eleonora Catharina ihrerseits meinte, si ch iiber den lo 

Eschwege amtierenden rotenburgischen Amtmann Wasserhuhn beschweren 
zu miissen, den sie einen alten Dieb nannte und beschuldigte, sich ihren 
Befehlen lo widersetzen und ihr Jagdzeug ohne Erlaubnis an die Stadt ver
liehen zu haben. Landgraf Hermann nahm seinen Diener in Schutz, verwies 
darauf, daB er seinem und nicht Eleonora Catharinas Befehl unterstellt sei, 
und hieB es ausdriicklich gut, daB er der Stadt Netze zur Wolfsjagd lOr Verfti
gung gestellt hatte. Aufterdem zu wiinschen wehre, daft alleStalle und Untertha
nen sich zu Vertilgung der schadlichen Wo!!e sich ernstlicher undj/eijJiger anneh
men wollten 122. Auch in der Stadt selbst stand nicht alles zum Besten. Wenn 
man den K1agen des dort sei t 1644 Dienst tuenden Amtmanns Johann Jacob 
Wasserhuhn glauben darf, herrschte eine bose Vettemwirtschaft. Der im glei
chen Jahr wie Wasserhuhn bestallte Rentmeister Hieronymus Schreiber hatte 
dafUr gesorgt, daB seine beiden Sohne als Rent- und Fruchtschreiber ange
stellt wurden, dabey es dem Rentmeister in seinem Privathandel gahr bequemjelt 
und nach Wunsch ergehet. Hierzu kombt nun der 3te Sohn zum Ratsherren und 
hernach zum stedigen Biirgermeister, die 5 te Persohn ist der SchultheijJ, so des 
Rentmeisters Dochter hat. Diefte 5 Stimmen haben 6 Blutsjreunde im Rath. Wohin 
nun diefte gehen, muften die ubrigenjolgen, hienun so ist also die PartheylichkeU 
genugsamb zu spiihren, dergleichen Regiment niemahln gehiiret odergesehen wor
den, ob es aber in die Lengede zu der Herrschajt und gemeiner Stadt Nutzen beste
hen wird, eroflnet die ZeUI2l. 

Aus diesen fUr sie sicher recht undurchsichtigen Verhaltnissen 109 sich 
Eleonora Catharina mehr und mehr zuriick, nachdem der nach langen Ver
handlungen endlich heimgefUhrte Leichnam ihres Mannes am 24. Septem
ber/4. Oktober in der Eschweger Pfarrkirche mit alien Ehren und groBem 
Gefolge beigesetzt worden war I". Sie war hiiufig auf Reisen und hielt si ch 
zeitweise zu Stockholm und aufihren Giitern im Herzogtum Bremen auf, die 
mehr und mehr zu ihrem bevorzugten Wohnsi tz wurden. Einmal, im Dezem
ber 1657, als sie sich gerade in WiBmar aufhielt, ging sogar des Geriicht, sie 
werde den Pfalzgrafen von Sulzbach heiraten 12l, ja sie habe es womoglich be
reits heimlich getan. Landgraf Hermann, der davon horte, bezweifelte die 
Nachricht zwar, da ihm keinerlei Griinde fUr die Geheimhaltung einer durch
aus begriiBenswerten Heirat ersichtlich schienen, meinte aber fUr den Fall, 
daB si ch das On-dit bestatigen sollte, so gebe GOII gut Gliick dazu und uns eine 
baldige Erledigung unserer bisherigen Quail". Die Kleider und Spesen uj die 
Hochzeit wehren uns dadurch erspahret und ich gegen mein Geliibd einenjuntzel
haftigen Tanz zu thun geiibriget m Indessen wurde nichts aus der Heirat, und 
die Quart hatte weiter fUr den Unterhalt von Friedrichs nachgelassener Fami
lie auflOkommen. Nur einmal noch war das Eschweger SchloB Ort einer fUrst
lichen Hochzeit, als Friedrichs Tochter Christine si ch 1667 mit dem Herzog 
Ferdinand Albrecht von Braunschweig-Bevem vermahlte I". Ibse beidenjiin
geren Schwestem hei rateten nicht mebs in der alten Stadt an der Werra, son
dem traten 1673 in Halle und 1680 in Osterholz in den heiligen Ehestand. 
SchlieBlich iibersiedelte Eleonora Catharina ganz nach Osterholz, dort starb 
sie 1692. Nur ihr Leichnam kehrte nach Eschwege zuriick, urn dort neben dem 
Gatten und dem Sohn seine letzte Ruhestatt zu finden. 

Bei Eleonora Catharinas Tod wurde zwischen Hessen-Kassel und Hessen
Rotenburg noch einmal iiber einen moglichen Austausch des Amtes Esch-
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wege und seine Trennung von der Quart verhandelt. Da man si ch aber iiber ein 
akzeptables Aquivalent nicht einigen konnte, blieb auch diesmal anes beim 
Alten 129. Nur ein Jahr nach Eleonora starb ihr Schwager Emst auf Rheinfels. 
Bei der Teilung der Quart unter seine Sohne Wilhelm und Karl fiel der 
eschwegische Teil an Karl , der aber seine Residenz bereits in Wanfried hatte. 
Erst sein Sohn Christian aus der zweiten Ehe nahm wieder Wohnung im 
Eschweger SchloO. Mit seinem Tode im Jahre 1755 erlosch di e Linie Hessen
Eschwege od er richtiger Hessen-Wanfried-Eschwege, und aus dem Hause 
Hessen-Rotenburg war er der letzte, der in Eschwege starb, doch wurde er 
nicht neben seine m GroOonkel Friedrich in der Pfarrkirche, sondern, da die 
Familie seit der Konversion des Landgrafen Ernst katholisch war, aur dem 
Hiilfersberg begraben. Als die Verhandlungen iiber Christians NachlaO und 
seine Schulden nach Jahren schlieOlich abgeschlossen waren, hielt 1761 der 
rotenburgische Oberforstmeister von Rumling Einzug im SchloO zu Eschwege 
und iibernahm zugleich die Bewirtschaftung des zugehOrigen groOen Gartens, 
den er bei seinem Tode 1771 sehr wiiste zuriicklieB. 
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19 Am 13.123. April 1630 sc hri eb Moritz unter anderem an den Rat Gunther: ... don wieder ins 
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Ecken Coryphaeos (Fuhrer, hier wohl gerneint im Sinne von stiindigen Begleitern u. Aufpas
sern) ufuns besrellen wollte. (SLAM 4a Landgrafl. Personalia Nr. 38,20). 

20 So Moritz in einer Instruktion flir den Rat Gtinther vom 13.123. April 1630. Als rnoglicher S tu
dienort wird Leipzig genannt (ebd. Nr. 38,16). 

21 Keller- und Proviantverwaltung. 
22 Grimms Deutschem Worterbuch zu folge ist Kieder ei ne Brandeu le, und Wanderung hat di e 

Bedeutung Stockwerk. Es dilrfte sich also urn den Eulenstock zuoberst unler dem Dach ge
handelt haben. 

23 Instru ktion des Landgrafen Moritz fLi r seinen Quartierm eister, Treffurt, den 20.130. April 
1630 (SLAM 4a LandgraO. Personal ia Nr. 38,20). 

24 Moritz an den Rat Gunther, Eschwege den 10.120. Mal 1630 (ebd. Nr. 38,16). 
25 Gegen Moritzens innere Unrast halfen offenbar weder Julianes Versuche, ihm di e kostspi eli

gen Reisen ausreden zu lassen (Geisso an Herzog Wi lhelm von Sachsen, Eschwege 1630 April 
12122 - SLAM 4c Hessen-Rotenburg Nr. 536) noch des Landgrafen eigene Ei nsicht, daB er 
Alters halber das Reisen nicht mehr so leicht ertrage wie fruher (lnstruktion von Landgraf 
Moritz flir seinen Kamm erdiener Heintzrnann, Eschwege 1630 Mai 171 27 - StAM 4a Land
grafl. Perso nalia Nr. 38,20). 

26 Stellungnahme des Landgrafen Moritz zu Vorschlagen sei nes Sohnes Wilhelm, Eschwege 
1630 November 5115 (ebd. Nr. 41 ,20 11 ). 

27 SLAM 4a Landgrafl. Personali a Nr. 41 ,18. 
28 So erh ielt Moritz im November 1630 rund 960 0. von dem Kasseler Hofj uden Benedikt Gold

schmidt, der damit den von der Stadt ni cht mehr aufzubringenden Eschweger Anteil an einer 
Gesamtforderung von 26000 0. vorschoB (StAM Quittung des Landgrafen Moritz fUr Bene
dikt Goldschmidt, Kassel1630 November 16126 - StAM 4a LandgraO. Personalia Nr. 41,20 JI). 
1000 0 ., die die Allendorfer Salzbeamten Moritz im Dezembe r des gieichen Jahres brachten, 
muBten beim Eschweger Bti rgermeis ter hinterlegt werden, weil der Landgraf sich weigerte, 
zu quittieren (Beschwerde von Landgraf Moritz ilber die Salzbeamten, Eschwege 1630 De
zem ber 17127 - ebd.). 

29 Entsprechend ergrimmt war Mori tz und lieB nach seiner Abreise au s Eschwege im Sommer 
1630 den Rat Gtinther wissen, . . . wie unenbar undt unverantwortlich uns die Madame in Rot
tenb(urg) mir ihrm verfiihrten Sohn Hermanja ingressirt. als wihr uns uf der j(ungen) Herrn 4ta 
begeben undt daselbst Zuflucht undt Unrerschoefnehmen mussen undt nicht uns ailein, sondern 
die . .. j(ungen) Herren selbst tractiret, Igni et Aqua interdicirt undt nicht anders, als wan wihr ein 
Treck oderexgrumo wehren, alle Fr(eundschaft) undt Hospitalitiit mitjedermanniglich Ergernus 
versagt,ja was denj(unge n) Herrnfehlt undt wie dieselben so kahl ohn alle Mitrel zu uns abgefer
tiget. das gantz 4tal mU uns Miseriam schmeltzen undt noch endtlich ein Haufen ungn(adiger) 
Wort und Schreiben ahn alien Verdru./3, also nacker darvon ziehen mussen (Instrukti on von 
Landgraf Moritz an den Rat Gtinther, Butzbach 1630 Juli 4/ 14 - ebd. Nr. 41 ,20 I). 

30 LandgrafMoritz an seine Schwester Hedwig, Erfurt 1631 April 29/Mai 9 (SLAM 4a Landgrafl. 
Personal ia Nr. 40,16) . 

31 Randglosse des Landgrafen Moritz aufeinem an ihn gerichteten Schreiben der Kasseler Rate, 
Kassel 1631 Mai 124 Juni 3 (ebd. Nr. 41 ,22). 

32 Moritz an seinen Sohn Wilhelm, Eschwege 1631 August 211September 10 (ebd. Nr. 40,17). 
33 Landgraf Moritz an seine Tochter Agnes, Frankfurt 1630 Marz 3/13 (ebd. Nr. 40,17). 
34 Randglosse n von Landgraf Moritz zu ei nem Bericht seines Rates Solbach vom 13.123. Juni 

1631 aus Kassel (StAM 4a Landgrafl. Perso nalia Nr. 41 ,211) . 
35 Anmerkung von Moritz zu ei nem Schreiben der Kasseler Rate an ihn. Kassel1631 Mai 24/ 

Juni 3 (ebd. Nr. 41,22). 
36 Landgraf Wilh el m an Btirgermeister und Rat zu Eschwege. Kassel 1631 September 8118 

(S LAM 4a LandgraO. Personalia Nr. 41 ,21 I). 
37 Anm erkungen des Landgrafen Mori tz zu einem Bericht sei nes Rates Solbach, Kassel 1631 

September 9/19 (ebd. Nr. 41,24). 
38 Instruktion des Landgrafen Moritz fUr den Prazepto r Bau rmeister, der si ch bei LandgrafWil· 

helm dariiber beschweren soli, daB Wilhelm Friedrich bei seinen Truppen aufgenommen 
hat, Eschwege 1631 Sept. 22/0kt. 2 (SLAM 4a Landgrafl . Personalia Nr. 41 ,21 II). 

39 Randvermerk des Landgrafen Moritz zu einem Bericht des Predigers Tournemaine aus 
Frankfurt, 1631 November 4114 (ebd. Nr. 37,16). 
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40 In einem Schreiben an sei ne Vertrauten in Kassel erkJarte Mori tz am 8.118. September 1631 
noch, Juliane habe das Rec ht verwirkt, je wieder vor seinem Angesic ht zu erschei nen (ebd. 
Nr. 41,2111), und in ei nem Schreiben an sei ne Schwester Christine vom 4.114. Oktober be· 
schuldigte er Juliane des Ehebruchs und drohte mit Scheidung (ebd . Nr. 40,15). 

41 Ju liane an Johann VIII . von Nassau-DiUenburg., Kassel1632 August 4/ 14 (StAM 115-2, Wal
deck, Altere Kanzlei. Auswartige Beziehungen Pak. 33712). 

42 Bericht von Landgraf Wi lhelms Dienern, Eschwege 1632 Marz 15125 (4a Landgriifl. Persona-
lia Nr. 38,8) . 

43 Ebd . Nr. 38,10. 
44 Vgl. dazu : H. Fritsche: Th. Wiegand, Eschwege 1637, Kassel 1987. 
45 Jul iane an LandgrafFriedrich, Kassel1633 Miirz 13/23 (S LAM 4c Hessen·Rotenburg Nr. 534). 
46 Juliane an Geisso, Kassel 1633 Marz 2112 (ebd.). 
47 Instruktion Julianes flir Friedri chs Begleiter und Hofmeister Henrich von Hauff gen. Spich, 

o. D. (cbd.). 
48 Priizeptor Johan n Phi lemon an Landgriifin Juliane, Den Haag 1634 Okt. 19129 (ebd.). Zu 

Friedrichs Studien vgl. a. K. HolzapfeJ: Neues vom "toll en Fritz". - In : Werrala nd Vll ,I955, 
S. 43. 

49 Johann Phi lemon an den Hessen-Rotenburgischen Sekretilr Franz Petermann , Den Haag 
1635 Marz 9/ 19 (cbd.). 

50 Zum Lebenslauf und zur militilrischen Karriere vg!. die vo n dem Esc hweger Pfarrer Hli lte· 
roth flir Fri edrichs Leiche npredigt zusammengestellten Angaben (SLAM 4a Landgriifl. Per
sonalia Nr. 45,29) sowie di e Angaben zur Person bei C. W. Ledderhose : Von den Gerechtsa· 
men des Pri nzen Friedrich von Hessen-Rotenburg Gber die Kloster Osterholz und Lilienthal 
und di e Amtssc hreibereien BevernsternmGhlen und Stoteln im Herzogthum Bremen. - In : 
Hess. Beitr. z. Gelehrsamkeit und Kunst, 2 Stuck 4 Nr. VI , 1787. 

51 Von Polhelm an Landgriifin Amalie Elisabeth, Stockholm 1643 Juni 17127 (SLAM 4 fStaaten· 
abt., Schweden Nr. 138). 

52 Ebd .; (vgl. a. 4a Landgriifl . Personalia Nr. 45,30). 
53 Landgraf Hermann an Landgrlifin Amalie EIisabeth, 1646 Juni 291 Jul i 9 (SLAM 4 c Hessen· 

Rotenburg Nr. 535). 
54 Teil eines Memorials des Landgrafen Hermann Gber sei nem Bruder Ernst mitzuteilende Be

denke n, o. D. (ebd.). 
55 Landgraf Hermann an sei nen Bruder Ernst, Ro tenburg 1646 August 6116 (ebd.). 
56 Landgrafin Amal ie Elisabeth an ihren Sohn Wilhelm, Kassell647 Februar 18128 (SLAM 4a 

Landgrafl . Perso nalia Nr. 47,29). 
57 Wilhelms Schwester Charlotte beschreibt Eleonora Catharina etwas kriti scher als eben nicht 

schiin, abtrdoch nlcht hesllch. sondern garagreabel. Sie iSlgor schniturlich von Gesicht undt hat 
hubsche Augen {aber doch blow}. isl gar blame, noch weisstr als Schwester Liesgens Har • .. . 
Charlotte an Landgraf Wilh el m, Kassel 1647 Februar 18128 (ebd. Nr. 49,11). 

58 Emilie beru ft sich hie r auf ihre Schwes ter Charlotte, s. Anm. 57. 
59 Emilie an ihre n Bruder Wilhelm, Kassel 1647 Febr. 18128 (ebd. Nr. 49.10). 
60 Zumindest bei Emilie gelang das. Sie schrieb dem Bruder : Landgrqff{riedrich) wahraberalle 

Tage scMn undt nett parirt. dojJ es mihr unmugllch zu beschreiben wahr. laht slch/ast alle Tage 
2 mahl anderst an, hat. gfaub Ich. uber 50 K/eidtr (ebd .). 

61 Emilie an ihren Bruder Wilhel m, Kassel 1647 Marz 9/19 (ebd.) 
62 Landgrafin Amali e Elisabeth an ih ren Sohn Wi lhel m, Kassel 1647 Febr. 18128 (ebd.). 
63 Emilie an ihren Bruder Wilhelm, Kassel l647 Marz 24/Apri13 (ebd. Nr. 49,10). 
64 Charl otte an ihren Bruder Wi lhel m. Kassel 1647 Marz 18128 (ebd. Nr. 49,11 ). 
65 Friedrich an Landgrafin Amalie Elisabeth, Erfurt 1647 April 6116 (ebd. Nr. 45,38) . 
66 Landgraf Hermann an Landgriifin Amalie Elisabeth, Rotenburg 1648 April 4/ 14 (ebd. Nr. 

47,26 I) . 
67 SLAM 4f Mainz Nr. 61 4. 
68 Emilie un ter BeifUgung der Zeichnung an ih ren Bruder Wilhelm, Kassel 1647 April 15125 

(SLAM 4a Landgrafl. Personalia Nr. 49,10). 
69 Am 12./22. August 1647 berichtete Emi lie ihrem Bruder Wilhel m, Friedric hs Frau habe si ch 

in Kassel in arztli che Behandlung gegeben, und rugte hinzu : Ich bekfoge woh/von Grundt mei· 
nes Hertzens. dajJ die liebe Furstin sich so sehr geendert. sle siehr wah/ kein bi.,Pgen mehr gleich 
von so viefem undt fangen Krancksein (ebd.). 

70 Emilie an ihren Bruder Wilhelm, Kassel 1647 Juni 2/12 (ebd.). 
71 Emil ie an ihren Bruder Wilhelm, Kassel 1647 Oktober 14124 (ebd.). 
72 Landgriifin Amalie Elisabeth an ihren Sohn Wilhelm, Kasse ll648 Jan. 6/16 (ebd . Nr. 47 ,29) . 
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73 Emilie an ihren Bruder Wilhelm, Kassel, o. D. (ebd . Nr. 49,10). 
74 Landgrafin Amalie Elisabeth berichtete ihrem Sohn Wi lhel m von diesem Ereigni s in ihren 

Briefen vom 25. Nov.l5. Dez., 2S. Nov.lS. Dez. und 4.114. Dez. 1648. Da die Taufe mehrfach 
verschoben wurde, bemerkte sie, daB Friedrichs Wunderl ichkeit alle Tage zu undt nicht ab· 
nimbt, und machte sich Gedanken liber die entstehenden Kosten (ebd . Nr. 47,29). Eine aus
ftihrliche Schilderung des Festes gab Emilie ihrem Bruder Wilhelm am 5.115. Dezember 164S. 
Sie berichtete dabei auch, daB das an der Fulda veranstaltete drei stU ndige Feuerwerk die 
Pferde der zuschauenden Herren scheuen lieB. Dqft Pferdt von meinem Verter Landtgrq/ Fritz 
rift mit ihm auft undt zur Fullen rein, undt wehren sie ihm nicht zurHu/fe kommen. so wehrerwohl 
gar versoffen (ebd. Nr. 49,10). 

75 Gemeint ist Friedrichs Jagdpassion. Schon am 4.114. Dezember 1648 berichtete Amalie Elisa· 
beth ihrem Sohn Wilhelm, daB Friedrich unmittelbar nach derTaufe sei nerTochter zu r Jagd 
nach Falkenberg aufgebrochen sei, wo er jedoch auf die bestehenden Jagd rechte keinerlei 
RUcks icht ge nommen habe. Sofe rn das nicht zur Gewohnheit werde, werde man es ihm nir 
diesmal wohl hingehen lassen mU ssen (ebd. Nr. 47,29) . 

76 Hermann an Amalie Elisabeth, Ro tenburg 1648 Dez. 2611649 Jan. 5 (ebd. Nr. 47,261). 
77 SLAM A I d - Hess. Urkk., Hausvertriige. 
78 Kunigunde Juliane an Amalie Elisabeth, Rotenbu rg 1649 Jan. 3/ 13 (ebd. Nr. 47,261). 
79 1649 und 1650 werden die Feuerwerkskosten in Friedrichs Einnahme- und Ausgaberechnun· 

gen aufgeftihrt (SLAM 70 Hessen-Rotenburg. Hofarchiv Nachtrage Nr. 170); s. a. Friedrichs 
Einladung an LandgrafWilhelm zum Feuerwerk, Eschwege 1649 Nov. 6/16 (StAM 4a Land
grafl . Perso nalia Nr. 45,26) und die Absage der ebenfalls geladenen Landgrafin Arnalie Elisa
beth, Kassel 1649 Dez. 8/1S (ebd. Nr. 47,27). 

80 Dehio, Handbuch d. Hist. Statten , Hessen, Art. Eschwege; Zur Geschichte des Augustiner
klosters s. a. d. Beri cht v. Johann Jacob Wasserhuhn, Eschwege 1662 April 29/ Mai 9 (SLAM 4c 
Hessen-Rotenbu rg Nr. 2148). 

SI Ebd. Nr. 1871; s. a. K. Holzapfel : LandgrafFriedrichs End e. - In : Werraland Jg. 9, 1957, S. 36. 
82 LandgrafHermann berichtet LandgrafWilhelm 'Ion Friedrichs Absicht, in Falkenberg einen 

Tiergarten anzu legen, Rotenburg 1654 Febr. 3113 (SLAM 4a Landgriifl . Personalia Nr. 49,6). 
83 Landgraf Hermann an Landgriifin Amalie Elisabeth , Ro tenburg 1649 Aug. 12122 (ebd. Nr. 

47,261). 
84 Gemeint ist wohl der Registrator Joachim Scheu (erw. ebd . Nr. 49,8). 
85 S. K. Hol zapfel : Landgraf Friedrichs Ende, S. 36 ; Neues vom "toll en Frilz", S. 44. 
86 Friedrich an Landgraf Wilhelm, Eschwege 1650 Mai 8118 (4a Landgrafl . Personalia Nr. 

45126). 
87 Hermann berichtete LandgrafWilhelm Anfang Mai 1651 'Ion dem Todesfall und schrieb : Der 

Begriibnl{/1 ha/ben nun dencke ich. werde B(ruder) Fritz woh/ Verordnung thun, zweiJe/ auch nich-
1, dqft die Bestel/ung dejJelben mir wieder zu/allen werde, dan ich dergleichen christlichen Ehren
sachen fas t gewohnet bin, Slunde aber aljJ befier, wann man daft Seinige selbst there (ebd. 
Nr. 49,6) . 

88 Laut Bericht des Eschweger Amtmanns vom 11.121. April 1651 sollte Eleonora Catharina 
Friedrich in dieser Zeit nir vierzehn Tage in die Niederlande folgen (SLAM 4c Hessen·Ro ten· 
burg Nr. 236). 

89 Vg! . dazu die Korrespondenz zwischen Emst und Friedrich (ebd. Nr. 676). 
90 Gemeint is t der Kasseler Hofmaler Johann Engelhard SchOfer; s. Thieme-Becker, KUnstler

lexikon, Bd. 29). 
91 Friedrich an LandgrafWilhelm, Falkenbeg 1652 Dez. 25/ 1653 Jan. 4 (SLAM 4a Landgr.iifl . Per

sonalia Nr. 45,26) . 
92 In einer Jagdeinladung an Landgraf Wilhelm mgte Friedrich hinzu, Engelhardt der Mah/er 

muft nicht au.Pen p/eiben, obschon m ein Conrre/ait nicht/ertig (ebd.). 
93 Hermann an Landgraf Wilhelm, Rotenburg 1653 Miirz 291 April 8 (ebd. Nr. 49,6). 
94 Hermann an Landgraf Wilh elm, Eschwege 1654 Dez. 19129 (ebd.). 
95 Hermann an Landgraf Wilhelrn, Rotenburg 1655 April 10120 (ebd.). 
96 LandgrafHermann berichtete LandgrafWilhelm, dqft der H(err) Bruder s ich garubel gehalten. 

Rotenburg 1655 Juli 29/August 8 (ebd.). 
97 Am 14.124. August 1655 beri chtete Hermann Landgraf Wilhelm, das Begriibni s sei der Gele· 

genheit nach in aI/em woh/ abgangen undt E(uer) L(iebden) Abgesandler, der H(err) lion Cuno· 
witz. mit ein pahr Hauptriiuschen abge/ertiget worden, dabey es dann zimlich Gesichter undt Gri· 
massen geben, die ich gewunschet. daft E(uer) L(iebden) gesehen hetten (ebd.). 

98 Friedrich an Landgraf Wilhelm, Eschwege 1655 September 1110 (ebd. Nr. 45,26). 

122 



99 O. Coll mann : Des Landgrafen Friedrich Todesri tt von Posen nach Kosten. - In : Zeitschrifi d. 
His!. Ges. f. d. Prov. Posen. 19. 1904. 

lOO Landgraf Hennann an Landgraf Wi lhelm, Rotenburg 1655 Oktober 14124 (SlAM 4a Land
grin. Personalia Nr. 49,6). 

101 LandgrafHennann an sei nen Bruder Emst, Rotenburgl655 Oktober 15125 (ebd. Nr. 45,31) . 
102 Vg) . zu rn Erwerb von Osterholz und dem g1eichfalls im Herzogtum Bremen gelege nen Lilien

thal: C. W. Ledderhose : Vo n den Gerechtsamen des Prinzen Friedric h von Hessen-Roten
burg uber die KI 6ster Osterholz und Lili enthal und di e Amtsschreibereien Bevemstemmuh
len und Stoteln im Herzogthum Bremen. - In : Hessische Bei trage zur Gelehrsamkeit und 
Kunst 2. Stuck 4 Nr. VI, 1787. Zu Bevemstemmuhlen und Stoteln S. a. das Schreiben des 
Landgrafen Friedrich an di e Kanzlei zu Rheinfels, Stockholm 1650 Okt. 12122 (SlAM 4c Hes
sen-Ro tenburg Nr. 236). 

103 Hennann an seinen Bruder Emst, Rotenburgl655 Okt. 22/Nov. I (SlA M 4a Landgran . Perso-
nalia Nr. 45.31). 

104 Vgl . das Verzeichni s der aus Polen gekornmenen Bedienten. Pferde und V6gel (ebd.). 
105 Hermann an seinen Bruder Emst, Rotenburg 1655 Dez. 9/19 (ebd.). 
106 Amtmann Wasserhu hn zu Witzenhausen an Landgraf Ernst, Witzenhau sen 1655 Dez. 6/16 

(.bd.). 
107 Hennann an sei nen Bruder Emst, Frauensee 1656 Febr. 1111. Offenbar gab es in di esern Zu

sammenhang ei nige U nregelma8igkei ten, denn Hermann mgte sei ner Mitteilu ng hinzu : 
Wan Ich m;t £(uer) L(iebden) tintn stcreten Chiffrt htttt. wo/rt ich E(uer) L(iebden) wundtr
licht Sachtn t ntdtcktn. we/chts ich abtr ohnt denstlbtn nicht thun kan (ebd .). 

108 Vg] . Eleonora Catharinas Briefe an Landgraf Wilhelm vom Nov. und Dez. 1655 (ebd. Nr. 
49,7). 

109 Burgermeister und Rat zu Eschwege an Landgrafi n Eleo nora Catharina, 1656 August 231 
Sept. 2 (SlAM 4c Hesse n-Rotenburg Nr. 1871). 

110 Vertrag vom 2.112. August 1648, Druck s. SlAM SIg.I5 Kasten 258 Nr. 2. 
III LandgrafWilhelm an LandgrafHennann, Kassell656 Febr. 9119 (SlAM 4c Hessen-Eschwege 

Nr. 2). 
112 Eleonora Cathari na an Landgraf Hermann. Eschwege 1655 Dez. 9119 (S tAM 4a Landgran . 

Perso nalia Nr. 45,31). 
113 Eleonora Cathari na in einer Stellungnahme zu vorangegangenen Gesprachen. Eschwege 

1655 Nov. 2l/0ez. l (.bd.). 
114 Landgrafin Eleonora Catharina an Landgraf Emst, Eschwege 1655 Nov. 19129 (ebd.). 
115 Eleonora Catharina an LandgrafWilhelm, Eschwege 1655 Dez. 2911656 Jan. 8 (ebd. Nr. 49,7). 
116 Landgraf Hermann an sei nen Bruder Emst, Rotenbu rg 1655 Dez. IB128 (ebd. Nr. 45,31). 
11 7 In di ese r Frage muBte eige ns ei n Rechtsgutachten der Universi tat Helmstedt ei ngeholt wer-

den, das Landgraf Wilhelm die Obemahme der Kosten auferlegte (ebd.). 
11 8 Vgl . d . Huldigungsprotokoll (ebd.). 
119 SlAM 70 Hessen-Rotenburg, Hofarchiv Nr. 361. 
120 Ebd. 
121 Vg] . dazu di e Auseinandersetzungen zwischen Eleonora Catharina und LandgrafHermann 

im August 1656 (SIAM 4c Hesse n-Ro tenburg Nr. 1B71). 
122 Stellungnahme des Landgrafen Hermann aufvon Eleonora Catharina am 29. August/B. Sep

tember 1656 erhobene KJagen (ebd.). 
123 Bericht des Amtmanns l o hann Jacob Wasserhuhn, Eschwege 1662 Apr. 29/Mai 9 (ebd. Nr. 

2148). 
124 VgI. dazu die Ordnung des Leichenzugs (S lAM 70 Hessen-Rotenburg. Hofarchiv Nr. 426). 
125 Vermutlich war Pfalzgraf August gemeint, dessen Frau erst irn Marz 1657 verstorben war, was 

viel leicht die vermutete Geheimhaltung erklart. 
126 Gemeint si nd ofTen bar Auseinandersetzungen mit der Witwe und ihren Tc:;chtem u rn Depu

tat und Unte rhalt. 
127 Landgraf Hermann an Landgraf Wilhelm, Rotenburg 1657 Dez. 10120 (SlA M 4a Landgriill . 

Personalia Nr. 49,6). 
12B Vg] . dazu E. Stendell : Eine zu Eschwege vollzogene fU rstliche Eheschliessung aus dem 

17. lahrhundert, Eschwege 1905. 
129 Vgl. dazu SlAM 4c Hessen-Rotenburg, Nr.104,139, IBI 6. 
130 Ebd. N r. l02. 
131 Bericht des Kurators der fUrstlichen Allodialverlassenschafien zu Eschwege, Pras. Kassel 

1772 Jan. 20 (.bd. Nr. 146l). 
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