
"Ich habe einen schiinen Antrag als Kapellmeister rum Kiinig von 
Westphalen erhalten ... " 1 

Der Kasseler Hof des Kiinigs Jerome Bonaparte 

lngeborg Schnelling 

Die nur sechsjiihrige Geschichte des Konigreiches Westfalen (1807-1813) 
hat erst in der neuesten Forschung eine difTerenzierende Kritik erfahren '. 
Dabei wurde der besondere, doppelte Charakter dieses neuen Konigreiches 
als Satelliten· und vor allem als Modellstaat herausgearbeitet. Allerdings be· 
zogen sich diese Untersuchungen ausschlieBlich auf die politische und wirt
schaftliche Rolle, die Westfalen im Gesamtkonzept der napoleonischen 
Machtpolitik spielte. Da der Regent Westfalens, Konig Jerome Bonaparte, in 
politischer Hinsicht nicht viel mehr als eine Marionette seines kaiserlichen 
Bruders darstellte, fand er in diesen Arbeiten kaum Erwiihnung und behielt 
seinen schlechten Ruf al s Konig Lusrick weiterhin. 

Oer folgende Beitrag geh! der Frage nach, inwiewei t di e Ori entierung am franzosischen Vor
bild, die in staatspoliti scher Hi nsicht unbestritten ist, etwa au ch di e kultu relle Sei le mit ei nschl oB 
bzw. welche Bemtihungen der neue Konig l ur Gestal tung seines Konigshofes unternahm. Oazu 
sollen als Indikatoren herangelogen werden: die personell e Beselzung des Hafes, das Musik- und 
Theaterleben, die Architektur, die M aierei, die Literatur und schl ieBlich das Bildungswesen im 
Konigreich Weslfalen. 

Solche Fragen sind bi sher l war se llen genug gestelll worden, dennoch gehen die wenigen 
An tworten wei t auseinander und reichen vo n der abfalligen Bemerkung tiber die .. geistige Ode am 
Kasseler Hot'" bi s zur posi tiven Bewertung der viel faltigen J nteressen des Konigs und seines Enga
gements, bedeutende Kii nstl er an seinen Hof zu ziehenl. 

Zuvor erscheinenjedoch ein ige einfUhrende Bemerkungen zu di esem neuen Staat angebrac ht 4. 
Sein Orii nder, Napoleon I. , stand nach Beendigung des Vierten Koalitionskrieges durch den Frie
densvertrag vo n Tilsi t (9. Juli 1807) aufdem Hohepun kt sei ner Macht : Das Heili ge Romische Reich 
Deutscher Nation existi erte seit dem 6. August 1806 nicht mehr, sowohl Qsterreich (im Drillen 
Koalitionskrieg) als auch Preu Ben (im eben beendeten Vi erten Koalitionskri eg) waren entschei
dend geschwiicht ; dariiber hinaus haue Napoleon die Anniiherung an Ru Bland erreicht. 

Die SchafTung des Konigreiches Westfalen, die in Art. 8 des Tilsiter Ver
trages angekiindigt und durch die offizielle Griindung am I. September 1807 
verwirklicht word en war, stellte einen wichtigen Beitrag zur Absicherung der 
politischen Interessen Napoleons dar. Westfalen sollte dutch die Ubernahme 
des franzosischen Systems "en bloc" zum Modellstaat werden und als Jranzo
sisches Deutschland" ' den mit Frankreich verbiindeten und im Rheinbund 
zusammengeschlossenen deutschen Staaten als Vorbild flir weitreichende 
Reformen dienen. 

Zu dessen Regenten hatte Napoleon seinenjiingsten Bruder bestimmt : Je
rome, geboren am 15. November 1784. Er hatte unter dem Ersten Consul Na
poleon im Jahre 1800 den Militiirdienst als Mitglied der consularischen Garde 
in Paris begonnen. Schon wenig spiiter wurde er zum Marineoffizier emannt 
und in den folgenden Jahren mit verschiedenen militiirischen Unternehmun
gen betraut, zuletzt mit der Besetzung preuBischer Gebiete im Vierten Koali-
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tionskrieg, die nach den Tilsiter Friedensbestimmungen Teile seines Herr
schaftsgebietes ausmachen soli ten. 

In den ersten Dezembertagen des Jahres 1807 zogen die neuen Souverane, 
Jerome und dessen Gemahlin Catharina von Wiirttemberg, feierlich in ihre 
Hauptstadt Kassel ein. 

Wahrend also die politische Gestaltung des Konigreiches fest in Napoleons 
Handen lag und dieser auch die Mitglieder der westHilischen Regierung be
stimmte, kiimmerte sich Jerome vornehmlich urn die Gestaltung seines Ko
nigshofes. Dabei wollte er sich ganz am franzosischen Vorbild orientieren. 
Fiir die reprasentative Entfaltung seines Hoflebens hatte ihm Napoleon durch 
Art. 9 der westfalischen Konstitution die betrachtliche Summe von 5 Millio
nen Franken zur Verftigung gestellt 6. 

Da es im Bestreben des jungen Konigs lag, die HOfe seiner alteren Briider 
Joseph (Konig von Neapel) und Louis (Konig von Holland) an Pracht zu iibe.·
trefTen, sorgte er in erster Linie fLir den raschen Aufbau eines verschwende
risch groBen Hofstaates '. DafLir konnte er viele seiner personlichen Freunde 
gewinnen, die zumeist aus Paris nach Kassel kamen, urn eines der zahlreichen 
Hofamter zu iibernehmen. 

Dariiber hinaus bemiihte sich 1erome aber auch urn bekannte Kiinstler, vor 
all em Musiker, die sich in Frankreich oder Deutschland bereits einen Namen 
gemacht hatten. 

So wurde schon zu Beginn des Jahres 1808 der Komponist Johann Friedrich 
Reichardt als Kapellmeister und Generaldirektor des neugeschafTenen Thea
tre Royal engagiert. Unter seiner Leitung standen in Kassel eine deutsche, 
eine franzosische und eine italienische Oper l, 

Doch schon wenige Monate spater kam es zu einem Zerwiirfnis mit dem 
Konig, und bereits im November 1808 verlieB Reichardt Kassel wieder. 

Nach den Wiinschen des Konigs sollte Ludwig van Beethoven Reichardts 
Nachfolger werden. Im Herbst des Jahres 1808 iiberbrachte Graf TruchseB
Waldburg, erster Kammerherr des Konigs von Westfalen, dem mittlerweile in 
Wien ansassigen Beethoven das Angebot, gegen einjahrliches Gehalt von 600 
Dukaten auf Lebenszeit die Stelle des Ersten Kapellmeisters in Kassel zu 
iibernehmen ' . Das Angebot erschien verlockend, und mehrere Briefe Beetho
vens aus dem Zeitraum Herbst 1808 bis Februar 1809 sprechen dafLir, daB er 
entschlossen war, dem Ruf zu folgen. Nach seinen eigenen Aussagen sollte 
Beethovens Tatigkeit darin bestehen, die Konzerte des Konigs zu dirigieren, wel
che kurz und eben nicht oft sind ll • Begeistert fuhr er fort: Aus allern erhellt, daft 
ich dem wichtigsten Zwecke meiner Kunst, grojJe Werke zu schreiben, ganz oblie
gen werde konnen. Noch im Februar 1809 bezeichnete Beethoven das Angebot 
als sicher ganz zurn Vorteil der Kunst und des Kiinstlers ll Seine schriftIiche 
Zusage an Konig Jerome vom 7. Januar 1809 " machte Beethoven wenig spater 
allerdings wieder riickgangig, nachdem ihm von seinen Wiener Gonnern eine 
Leibrente von jahrlich 4000 Dukaten ausgesetzt worden war, urn ihn so auf 
Lebenszeit in Wien zu halten ". 

Auch Beethovens Schiiler Ferdinand Ries war als Nachfolger Reichardts im 
Gesprach ". MiBverstandnisse dariiber fLihrten zu einem heftigen Streit zwi
schen Beethoven und Ries, was ein erboster Brief des ersteren eindrucksvoll 
belegt IS . 
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Warum Ries die Kasseler Kapellmeisterstelle auch nach Beethovens Ab
sage nicht ubernahm, bleibt jedoch unkJar. Im Spiitsommer des Jahres 1809 
hielt si ch Ries zumindest fUr kurze Zeit in Kassel aur. 

Die Stelle des Ersten Kapellmeisters und Theaterdirektors in Kassel wurde 
schlieLlIicb im Dezember 1809 mit dem italienischen Violoncellist en und 
Komponisten Guiseppe Felice Blangini besetzt " . Er blieb bis zur Aufltisung 
des Ktinigreiches im Jahre 1813. Blangini, ein zu dieser Zeit sehr bekannter 
und auch von Napoleon geschiitzter Komponist, war 1805 zum bayerischen 
Titularkapellmeister am kurfUrstlichen, ab 1806 ktiniglichen Hof Max' I. Jo
seph in Munchen emannt worden u In Kassel entstanden mehrere seiner 
Werke, u. a. die Opern"Le sacrifice d'Abraham" (18Il) und "La Fee Urgele" 
(1812). An einer dritten Oper mit dem Titel "Der komische Schillbruch" arbei
tete Blangini im Jahr 1813, als ihn das Ende des Ktinigreiches zur Abreise nach 
Frankreich zwang IS . 

Neben der Hofmusik war Blangini auch fUr die Kirchenmusik verantwort
lich und erzielte gerade in diesem Bereich groBe Erfolge. Die von ihm geleite
ten Kirchenkonzerte sollen die besten gewesen sein, die bis zu dieser Zeit in 
Kassel sta ttgefu nden hatten ". Dieses posi tive Urteiluber Blanginis Wirken 
gewinnt besondere Bedeutung, wenn die lange Tradition der Hof- und Kir
chenmusikpflege in der landgriiflichen Zeit Kassel s beriicksichtigt wird "'. 

Die Arbeitsbedingungen in Kassel waren fUr Blangini uberaus gunstig, 
denn Jerome fOrderte das Theater mit hohen Zuschiissen 21 • Ein aus40-50 Mu
sikem bestehendes Orchester war fest engagiert "; daB es zur Disposition des 
Kapellmeisters stand, war schon in Briefen Beethovens eigens hervorgehoben 
worden " . Zu den Orchestermitgliedern ziihlten u. a. der Geiger Friedrich 
Ernst Fescal<, der Fltitist K. Keller, der Oboist F. E. Thurner und die Horni
sten G. und L. Schunke. 

Auch andere bekannte Musiker gehtirten zum festen Kiinstlerkreis Jero
mes: Mit Christian Friedrich Uber " , der in den Jahren 1808 bis 1813 die deut
sche Oper lei tete, war ein bekannter Geiger fUr Kassel gewonnen worden. Die 
franztisische Oper stand unter der Regie F. Legayes. 

Sie alle trugen mit dazu bei, daB die Stadt Kassel unter Jeromes Herrschaft 
eine ihrer musikalisch glanzvollsten Zeiten erlebte. 

Di e Ausgaben des Ktinigs auf diesem Sektor werden insgesamt auf ca. ein 
Funftel der Bruttoei nnahmen des Ktinigreiches Westfalen geschiitzt". Von 
einem solchen Etat konnte man sich auch Gastspiele auswiirtiger Kiinstler lei
sten, wenn si ch die Gelegenheit dazu bot. Dies war z. B. im Oktober 1808 der 
Fall, als anliiBlich des von Napoleon einberufenen Fiirstentages (27. Septem
ber bis 14. Oktober 1808) die kaiserliche Schauspieltruppe in Erfurt spielte. Sie 
sollte auf dem Riickweg nach Paris in Kassel gastieren ". 

Aber nicht nur die personelle Leitung und Besetzung des Theaters lag 
Jerome am Herzen, auch das Gebiiude selbst. Das in den sechziger Jahren des 
18. Jahrhunderts erbaute Kasseler Opemhaus entsprach nicht mehr den An
spriichen eines westfalischen Ktinigs, und so gehtirte ein neues Gebiiude mr 
das Theatre Royal zu den ersten Auftriigen, die an den Architekten Leo von 
Klenze vergeben wurden ". Der Schiiler von Percier und Fontaine, den fUh
renden franztisischen Vertretern des Klassizismus in der bildenden Kunst und 
besonderen Gunstlingen Napoleons", war 1808 von Paris nach Kassel gekom
men und blieb dort als Hofarchitekt Jeromes bis zum Jahre 1813. 
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Der Theaterneubau ist unter den zahlreichen Neu- und Umbauten nicht 
nur die erste Arbeit von Klenzes in Kassel, sondern auch eine der wichtigsten. 
Das klassizistische Gebaude entstand im Zeitraum 1808/1809 als Nebenge
baude zu SchloB Wilhelmshiihe, das von Jerome in "Napoleonshiihe" umbe
nannt worden war. Ebenso wie die meisten anderen Gebaude von Klenzes 
verlor allerdings auch das Theater in der "nach-wesWilischen" Zeit seine 
urspriingliche Gestalt und wurde 1828 zu einem Ballhaus umgearbeitet. 

Auch die Umbauten des Museums Fridericianum zu einem "Pallast der 
Stiinde" wurden nach dem Ende der westfalischen Herrschaft wieder riick
gangig gemacht und kiinnen heute nur aus Baubeschreibungen und Planen 
rekonstruiert werden 30 . Danach betraf die Umgestaltung in erster Linie den 
vorderen Fliigel des Museums, in dem ein halbrunder Sitzungssaal flir die 
Angehiirigen der westfalischen Kammer, des Landtages, eingerichtet wurde. 
Dazu betonte Jerome in seinem Dekret vom 31. Oktober 1808 ausdriicklich, 
daB durch diesen Umbau nicht das geringste dem Museum oder der damit ver
bundenen Bibliothek (entzogen werde), welche wir vielmehr noch zu vermehren 

'11 . d 31 gewl ( Sin . .. . 

Der Auftrag flir diesen auch in politischer Hinsicht bedeutenden Umbau 
wurde nicht an Leo von Klenze allein vergeben; Jerome riefzu dessen Unter
stiitzung eigens einen weiteren Schiiler Perciers aus Paris, den Architekten 
Grandjean de Montigny. 

Dessen Beschreibungen und Planen der baulichen Veranderungen im Mu
seum Fridericianum verdanken wir auch die Beschreibung eines der beiden 
Standbilder Napoleons, die in Kassel errichtet wurden ". Dabei handelte es 
sich urn eine Nachbildung der Napoleonstatue, die der franziisische Bildhauer 
Philippe Roland flir den Versammlungssaal des 1nstituts National in Paris 
gefertigt hatte D Es zeigte den Kaiser im Kriinungsmantel mit Zepterund Lor
beerkranz als Triumphatof, oder "wie ein westfalischer Zeitgenosse meint, als 
Beschiitzer des Rheinbundes und Griinder des Kiinigreiches Westfalen"34. 

Dber die Geschichte des nicht erhaltenen Standbildes ist wenig bekannt. 
Zu vermuten istjedoch, daB es 1808, zu Beginn der Umbauarbeiten, in Auftrag 
gegeben wurde und 1810 bei der Einweihung des Stiindepalastes fertiggestellt 
war. 

Dber ein zweites Napoleon-Denkmal in Kassel sind wir etwas genauer 
informiert " : Mit einem kiiniglichen Dekret vom 25. Februar 1810 gab Jerome 
bekannt, daB im Zentrum seiner Hauptstadt, auf dem Kasseler Kiinigsplatz, 
ein weiteres Standbild flir seinen Bruder aufgestellt werden sollte. Die ur
spriinglichen Plane des Kiinigs sahen hierflir eine Bronzestatue vor, wobei er 
nicht nur auf die Verarbeitung von Metall aus wesWilischen Bergwerken Wert 
legte, sondern auch auf die Herstellung des Kunstwerkes im Kiinigreich 
selbst. 

Urn den Auftrag bewarben sich der in Kassel bekannte StiickgieBer Carl 
Henschel und dessen Sohn Werner, der zu dieser Zeit im Pariser Atelier des 
Malers Jacques Louis David, des "Bonaparte der Malerei" " , ausgebildet 
wurde. Auf die Empfehlung Davids wurde der 28jahrige Werner Henschel mit 
der Ausflihrung der Statue beauftragt. Die von ihrn wenig spater vorgelegten 
Plane lehnte Jerome allerdings ab, und schlieBlich wurde am 12. November 
1812 ein in Paris angefertigtes Marmorstandbild auf dem Kiinigsplatz enthiillt. 
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Ob mr diesen Sinneswandel iisthetisch-klinstlerische od er schlicht finanzielle 
Grtinde vorlagen, ist nicht bekannt. 

Das Interesse, das l era me an dem Musik- und Theaterleben sowie an der 
archite1ctonischen Gestaltung seiner Residenzstadt nahm, kann mr Bereiche 
der bildenden Kunst leider nicht nachgewiesen werden. Die Gemii ldesamm
lungen der Flirstentlimer Hessen-Kassel und Braunschweig, zwei der unab
hiingigen Vorgiingerstaa ten des Ktinigreiches Westfalen, waren reich bestlickt 
und libertrafen noch fast den grollen Kunstbesi tz des preullischen Ktinig
reiches. In Kassel waren die Sammlungen in einem Galeriegebiiude des 
Schlosses untergebracht". 

Wie in alien - direkt oder indirekt - unter franztisischer Herrschaft stehen
den Liindern wurden auch im Ktinigreich Westfalen die Kunstsammlungen 
von franztis ischen Kommissaren eingehend geprtift und viele Kunstwerke mr 
die kaiserliche Sammlung in Paris abtransporti ert. Es scheint jedoch nicht 
ganz sicher zu sei n, ob es si ch dabei ausschl iell lich urn eine aufgezwungene 
Mallnahme Napoleons gehandelt hat, der l era me nichts entgegensetzen 
konnte, oder ob er nicht vielleicht die Pl iine seines Bruders zur Zentralisie
rung der Kunstwerke geteilt hat. Das unter der stark vereinfachenden Bezeich
nung "napoleonischer Kunstraub" bekannte Phiinomen diente in erster Linie 
der Zusammenstellung der bedeutendsten Kunstwerke Westeuropas an 
einem Ort, dem Louvre, der berei ts zur Zei t der Ersten Republ ik zu d e m 
Museum der Nation geworden war J8. lm l ahre 1803 in Musee Napoleon umbe
nannt und von den Architekten Percier und Fontai ne umgebaut, soll te es nach 
den Planen des Kaisers Zll ei nem einzigartigen, olTentlichen "Weltmuseum" 
werden. 

Aus den Kasseler Bestiinden kamen liber dreihundert Werke nach Paris, 
darunter allein sechzehn Werke Rembrandts. Bei der Mehrzahl der aus dem 
Ktinigreich Westfa len stammenden Bilder handelte es sich urn die Werke hol
liindischer und fl iimischer Meister des 17. l ahrhunderts, die zusammen mit 
den bereits in Paris befindli chen Bildern der Oranischen Galeri e aus Den 
Haag eine einzigartige Sammlung der holl iindi schen Schul e bildeten 19. 

Auch unter den Bildern, di e nicht mr das Museum, sondern mr die Ausstat
tung der kaiserl ichen Residenzen verwendet wurden, befanden sich Kunst
werke aus der Sammlung des Flirsten von Hessen-Kassel : So fa nd Peter Paul 
Rubens' "Triumph des Siegers" seinen Platz im Arbei tszimmer Napoleons " . 

Welche Haltung der "iiullerst kunstsi nnige" l erome " zu der Verbri ngung 
solcher Kunstwerke ei nnahm, ob er ihre Zusammenstellung begrti llte, si ch 
dagegen wehrte oder ob sie ihm gleichgliltig war, ist unbekannt. 

Das Musee Napoleon besta nd noch liber di e Abdankung des Kaisers im Mai 
1814 hinaus und wurde erst nach dem Ende der Herrschaft der hundert Tage 
und dem Sieg der AlIiierten im l ahre 1815 aufgeltist. Die meis ten der zuvor 
nach Paris transportierten Bilder wurden daraufhin wieder an ihre ehemaligen 
Aufbewahrungsorte zurtickgebracht ". 

Ei ne eher untergeordnete Rolle spielte am Kasseler Hof di e Literatu r, 
l erome war damr bekannt, dall er - im Unterschied zu Napoleon - kein groller 
Freund des Buches war" . 

Immerhin gehti rte mit l ean l oseph Brugui ere ein Vertreter der zeitgentissi
schen franztis ischen Unterhaltungsliteratur zum Kasseler Hofl eben ; urn 
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einen weiteren Autor dieses Genres, Charles Pigault-Lebrun, bemiihte sich 
Jerome vergebens 44 , 

Bruguiere, ein ehemaliger GeisUicher, war seit 1794 als Sekretiir der neuge
griindeten Akademie der Rechtswissenschaft tiitig. Zugleich war er durch 
mehrere literarische Versuche in Paris bekannt geworden, zuletzt durch die 
epische Dichtung "Napoleon en Prusse", in der auch 1Oromes Beitrag zum 
Vierten Koalitionskrieg Erwiihnung rand. Im Jahre 1806 war Bruguiere bei 
einer Preisverteilung der Academie Fran~ise geehrt worden. 

Am Kasseler Hof besetzte Bruguiere die Stelle eines Privatsekretiirs, war 
daneben aber weiter literarisch tiitig. So verfaBte er z. B. den Text zu einer 
Oper, die am 14. November 1808 als Auftakt der Feierlichkeiten anliiBlich des 
Geburtstages des Konigs aufgefUhrt wurde. Wer die Musik - "aus den beriihm
testen Werken enUehnt" - zusammentellte, ist unbekannt. Die Stelle des 
Hofkapellmeisters war zu dieser Zeit noch nicht wieder besetzt". 

Besondere Interessensgebiete 1Oromes - so u. a. die amerikanische Lite
ratur46, aber auch die Astronomie - versuchte si ch der Generaldirektor des 
offenUichen Unterrichts, Johannes von Miiller, zunutze zu machen, als es im 
Zusammenhang mit der Neugestaltung des Schulsystems nach franzosischem 
Muster zu Meinungsverschiedenheiten mit dem Konig kam. 

Der Schweizer Historiker Johannes von Miiller war zu Beginn des Jahres 
1808 zum Directeur general de I'instruction publique emannt worden". AIs 
solcher leitete er das gesamte westfalische U nterrichtswesen und fiihrte die 
Aufsicht nicht nur iiber die niederen und hOheren Schulen, sondem auch iiber 
die fUnfUniversitiiten des Konigreiches Westfalen, niimlich die Hochschulen 
von Gottingen, Marburg, Halle, Helmstedt und Rinteln. Von Miillers Ressort 
unterstand dem westfalischen Innenministerium. Es gehOrte damit zu dem 
von Napoleon vorgegebenen staaUichen Rahmen und hatte Anteil an den 
politischen Funktionen des Satelliten- und Modellstaates Westfalen. 

Das franzosische Schulsystem, das im Konigreich Westfalen iibemommen 
wurde, war maBgeblich von Napoleon gepriigt worden". Es unterschied zwi
schen Primiir-, Sekundiir- und Spezialschulen und Polytechnischen Anstalten, 
wobei die Sekundiirschulen die bisherigen Gymnasien ersetzten. Die alten 
Universitaten waren in Frankreich schon in der Revolutionszeit in Spezial
schulen veriindert worden; dagegen waren die Polytechnischen Einrichtun
gen Bestandteil der napoleonischen Neuordnung. 

Insbesondere an der fUr das Konigreich Westfalen angekiindigten "Hoch
schulreforrn" entziindeten sich die Auseinandersetzungen: Nach den Pliinen 
des Innenministers Simeon soli ten die Universitiiten Helmstedt und Rinteln 
aufgelost, die drei iibrigen zu Ecoles speciales veriindert werden. 

Eine neue Ecole Militaire wurde schon 1808 in Westfalen eingerichtet". 
Bei seinen Bemtihungen, die alten Universitii.ten Zll erhalten, rand von 

Miiller in erster Linie Unterstiitzung bei den Professoren dieser Hochschulen. 
Unter ihnen ist besonders der Altphilologe und Direktor der Gottinger 
Universitiitsbibliothek, Christian GotUob Heyne, zu nennen. Von diesem 
stammte die Idee, bei einem ersten Besuch Jeromes in der Gottinger Biblio
thek im Jahre 1808, den reichen Bestand englischsprachiger Literatur hervor
zuheben, urn den Konig fUr die Universitiit einzunehmen und Kiirzungen des 
Biicheretats entgegenzuwirken 50 
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Auch publizistische Hilfe wurde von Miiller zuteil: Charles Villers, korres
pondierendes Mitglied des Instituts National, verfaBte eine Abhandlung unter 
dem Titel: "Blicke auf die Universitiiten und den ofTenUichen Unterricht im 
protestantischen Deutschland, vorziiglich im Konigreich Westphalen". Darin 
versuchte Villers, aus den nationalen Wesensunterschieden die Eigenart der 
deutschen Universitiitsstruktur gegeniiber den Spezialschulen herauszustel
len. Villers Abhandlung stellte einen "Markstein in der damaligen Universi
tiitsdebatte" dar". 

Zwar konnte trotz aller Bemiihungen die Auflosung der Universitiiten 
Helmstedt und Rinteln (10. Dezember 1809) nicht verhindert werden, die drei 
anderen Universitiiten Westfalens jedoch wurden nicbt nur geduldet, sondern 
auch gefOrdert. Vber die G6Uinger Universitiit soli Napoleon gesagt haben, 
G6ttingen gehore nicht Hannover, nicht Deutschland, sondern der Welt 51 . 

Auch Jeromes anflingliche Abneigung gegeniiber den deutschen Hochschu
len wich einem zunehrnenden Wohlwollen. Unter seiner Herrschaft ist z. B. 
die schon von der hannoverschen Regierung geplante Sternwarte in G6ttin
gen gebaut worden " . 

Die Angehorigen des Lehrk6rpers arrangierten sich zumeist mit der neuen 
Regierung, einige iibernahmen auch politische Funktionen, so der G6ttinger 
Jurist Justus Leist, der nach dem Tod von Miillers (29. Mai 1809) dessen Amt 
als Generaldirektor des 6fTenUichen Unterrichts iibernahm ". 

Zu den bedeutenden WissenschafUern, die zur Zeit Jeromes an westflili
schen Hochschulen lehrten, geh6rten u. a. der Mathematiker Karl Friedrich 
GauB, der 1807 nach G6ttingen kam, der G6ttinger Medizinprofessor und 
einer der Begriinder der V61kerkunde Johann Friedrich Blumenbach, der Pro
fessor fUr orientalische Sprachen Johann Friedrich Eichhorn und die Juristen 
Gustav Hugo und von Martens " . 

Allerdings kamen Berufungen an die westfaJischen Universitiiten, um die 
si ch besonders Heyne sehr bemiihte, nicht zustande. Charles Villers ist - so
weit bekannt - der einzige, der wiihrend der franz6sischen Zeit zum Professor 
in G6ttingen ernannt wurde. Als im Jahre 1813 die hannoversche Regierung 
zuriickkehrte, wurde er des Landes verwiesen so. 

Die vorgestellten Aspekte des kulturellen Lebens im Konigreich Westfalen 
haben gezeigt, daB die enge Verbindung zwischen Paris und Kassel nicht nur 
in politischer Hinsicht bestand. Insbesondere in den Bereichen MusiklThea
ter einerseits und Architektur andererseits hat sich Jerome um Personlichkei
ton fUr seinen Kasseler Hof bemiiht, die entweder selbst namhafte KiinsUer 
waren oder als deren Schiiler als vielversprechende Talente galten und diesem 
Anspruch durchaus gerecht wurden. Einige dieser jungen KiinsUer, fUr die die 
Kasseler Jahre den Anfangspunkt ihrer Laufbahn bedeuteten, konnten sich an 
ihren spiiteren Wirkungsstiitten einen groBen Namen machen ". 

Auch Napoleon hat - wenn auch aus anderen Griinden - bei der Besetzung 
der hochrangigen westfalischen Beamtenstellen angesehene Fachkriifte aus
gewiihlt. Mit Jacques Beugnot, Jean Baptiste Jollivet und Joseph Simeon ka
men drei erfahrene hohe Verwaltungsbeamte nach Kassel, die in kiirzester 
Zeit ein mustergiiltiges Verwaltungssystem aufbauten. Als omzieller franz6si
scher Gesandter war der Diplomat Karl Friedrich Reinhard berufen worden " . 

Sowohl in politisch-administrativer, als auch in kultureller Hinsicht wollte 
der Kasseler·Hof ein Anziehungspunkt fUr geschiitzte Fachleute sein. Fiir das 
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kultureUe Leben gelang dies nur in wenigen Bereichen, womr wohl in erster 
Linie die Interessensschwerpunkte des Konigs ausschlaggebend waren. 

DaLl der Kasseler Hof aber als Wirkungsstiitte eines Musikers als attraktiv 
gelten konnte, damr sprechen die ernsthaften Uberlegungen Ludwig van 
Beethovens, das an ihn ergangene Angebot anzunehmen. Es steUte iibrigens 
noch einige Jahre nach dem Ende des Konigreiches Westfalen mr Beethoven 
einen Gespriichsstoff dar. Noch 1825 machte einer seiner Giiste, der Berliner 
Verleger A. M. Schlesinger, auf eine offensichtlich positive AuLlerung Beetho
vens iiber Jerome die Bemerkung: Aber es ist doch besse, daft Sie hiergeblieben, 
denn Hie,onymus hat nicht lange gemacht l9. Beethovens Reaktion ist leider 
nicht iiberlieferl. 
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