
Zur Erinnerung an Friedrich Motz 

Hans Fenske 

In der Beilage zu Nr. 191 der in Augsburg erscheinenden Allgemeinen Zei
tung vom 10. Juli 1830 stand eine mit ,Berlin, l. 7.' datierte kurze Notiz: Se Ex. 
de, Finanzminister, Hr. v. Motz, iSI gestern Abend nach einer langwierigen Krank
hei!, in deren Fo/ge ervoreinigen Tagen einedurch Geheimrat Rint verrichtete Ope
ration zu uberstehen hafte, im Tode abgegangen. Der einhundertsechzigste Jah
restagjenes 30. Juni bietet AnlaB, dieses Verwaltungsmannes und bedeuten
den Politikers zu gedenken. DaB es an dieser Stelle geschieht, erklart sich aus 
se in er Herkunft: Motz war Hesse. Er gehiirte zu der nicht kleinen Zahl derer, 
die aus dem mittel- oder kleinstaatlichen Deutschland stammend, ihre engere 
Heimat verlieBen, urn im preuBischen oder osterreichischen Dienst Karriere 
Zll machen - aus der gleichen oder etwas alteren Generation sind etwa Frh. 
vom Stein, Scharnhorst oder Hardenberg in PreuBen, Metternich in Oster
reicb zu nennen. 

Geboren wurde Motz am 18. November 1775 in Kassel; neben seinem Ruf
namen Friedrich erhielt er bei der Taufe no ch die beiden Namen Christian 
und Adolph. Er entstammte, wie er dem Kurftirsten Wilhelm l. bei der Vertei
digung der Rechte seines Onkels, des Generals von Motz zu Bodenhausen, im 
Januar 1821 in einem sehr freimtitigen Schreiben entgegenhielt, einer Familie, 
welche Ew. K. Hoheit und Ihren hohen Voifahren seit 2 Jahrhunderten in hohen 
Stellen des Landes mU erspriejJlichem NU/zen, besonders aber {feu und bieder ge
dient hat. Se in Vater, Justin Heinrich Motz (1733-1813), war 1775 nach Tatig
keit bei den Obergerichten und beim Stadtgericht in Kassel sowie bei der Re
gierung dortselbst Justizrat, in seiner weiteren Laufbahn versah er oach 
etliche andere Funktionen, schlieBlich war er unter Kiinig Jerome Prasident 
des wesWilischen Oberappellationsgerichts; 1780 erhielt er den erblichen 
Reichsadel verliehen. Justin Heinrichs Frau, Johannette Luise, Motz' Mutter, 
war eine gebtirtige RieB. 

Der kleine Friedrich von Motz erhielt zunachst Privatunterricht und kam 
erst mit acht Jahren in die Schule. Er trat1784 in die Untertertia des Lyceum 
Fridericianum ein. Diese Anstalt besuchte er bis 1790, wechselte dann auf das 
Collegium Carolinum und bezog mit16'h Jahren im April 1792 die Landesuni
versitat Marburg, urn dort Rechts- und Staatswissenschaften zu studieren. Als 
er nach sieben Semestern seine akademische Ausbildung abschloB, reizte es 
ihn wenig, nach dem Vorbild seines Vaters in den hessischen Dienst zu gehen . 
Die Art, in der LandgrafWilhelm IX. das Land mit harter Hand regierte, sagte 
ihm nicht zu. Dagegen faszinierte ihn das friderizianische PreuBen, eine Nei
gung, die durch seinen Studienfreund Ludwig von Vincke, einen Westfalen, 
noch gefOrdert wurde. Er meldete sich deshalb im Herbst 1795 in dem seit 
1648/62 zu PreuBen gehiirenden Ftirstentum Halberstadt zum Auskultator 
(Gerichts-Referendar)-Examen und ging, als er es bestanden hatte, in die dor
tige Justizverwaltung, wechselte freilich bald in die Verwaltung tiber und ar-

147 



beitete in der Kriegs- und Domanenkammer. Kurz vor Weihnachten 1799 hei
ratete er Albertine von Hagen (1779-1852), die Tochter des Halberstadter 
Landrates Ernst von Hagen; aus der Ehe gingen fUnf Kinder hervor. Das 
Assessorexamen absolvierte er 1801 in Berlin. 

Von den Halberstadter Standen wurde er zum Nachfolger seines Schwie
gervaters gewahlt, verlieB diese Stelle jedoch 1803, urn Landrat des Kreises 
Worbis im soeben preuBisch gewordenen Teil des Eichsfeldes zu werden. Hier 
namlich hatte er aus dem NachlaB seiner Schwiegermutter, einer geborenen 
Freiin von Schlitz gen. Gorz, das Gut Vollenborn erworben, das er nun bewirt
schaften wollte. Mit den Verhaltnissen seines Amtsbezirks machte er sich auf 
zahlreichen Reisen intensiv vertraut. Nach der Niederlage PreuBens gegen 
Frankreich 1806/07 wurde das Eichsfeld dem Konigreich Westfalen zugeschla
gen. Motz entschloB si ch nach einigem Zogern im Frlihjahr 1808 mit Rlicksicht 
auf seine Familie, in den Dienst dieses napoieonischen Satellitenstaates zu 
treten. Er wurde Steuerdirektor im Harzdepartement. Das Amt erlaubte ihm 
regelmaBige und lange Aufenthalte auf seinem Gut. Den ihm angetragenen 
Obergang in die allgemeine Verwaltung lehnte er ab; er hatte die Unterprafek
tur des Eichsfeldes, spater die Prafektur des Werradepartements libernehmen 
konnen. Die Wahl in die westfalischen Reichsstande nahm er hingegen an und 
erschien zweimal zu Sitzungen in Kassel. Mit der napoleonischen Herrschaft 
liber Deutschland war er durchaus unzufrieden, er hofTte auf eine baldige 
griindliche Veranderung der Verhaltnisse. 

Nach der Niederlage der Franzosen bei Leipzig im Oktober 1813 und ihrem 
schnellen Rlickzug aus Deutschland begann Motz sofort mit der Reorganisa
tion der 6rtlichen preuBischen Verwaltung und libernahm die Leitung des 
Halberstadter Finanzwesens. Im Sommer 1815 wurde er mit der interimisti
schen Verwaltung der PreuBen durch den Wiener KongreB zugewiesenen Tei
le des Flirstentums Fulda betraut. In dieser Funktion blieb er einige Monate, 
bis das Gebiet im Tausch mit anderen, fUr PreuBen giinstigeren Landstrichen 
an Kurhessen und Sachsen-Weimar-Eisenach iiberging. Motz vollzog die 
Oberleitung und wickelte bis 1820 noch die mit Fulda verbundenen finanziel
len Auseinandersetzungen ab. Seinen dienstlichen Sitz hatte er seit 1816 in Er
furt. Er war Vizeprasidenl der neugebildelen Regierung und wurde 1818 zum 
Regierungsprasidenten ebenda ernannt. Die groBe administrative Begabung, 
die er in der Zeit des Obergangs seil1813 in alien von ihm wahrgenommenen 
Funktionen bewiesen hatte, wurde damit angemessen anerkannt. 1821 liber
nahm er zudem vertretungsweise das Oberprasidium der Provinz Sachsen in 
Magdeburg und das damit verbundene Regierungsprasidium des Magdebur
ger Bezirks. Die definitive Ernennung zum Oberprasidenlen erfolgte im 
Herbst 1824. Dami! halte er den h6chsten Rang in der Verwaltung erreicht, den 
PreuBen auBerhalb der Ministerien zu vergeben hatte, und zwar in vergleichs
weise jungen Jahren. 

DaB MOlz -1823 kurz als Kultusminister im Gesprach - in Berlin zu den am 
h6chsten qualifizierten Beamlen der Monarchie gezahll wurde, zeigte si ch we
nige Wochen oach seiner Ernennung zum Oberprasidenten emeut. Finanzmi
nister Klewitz erklarte dem K6nig im Dezember 1824, er sei angesichts der Or
ganisation des preuBischen Finanzwesens nicht in der Lage, das Haushalts
gleichgewichl herzustellen, und erbat sich eines der achl Oberprasidien. Fried
rich Wilhelm Ill. lieB nun vier Oberprasidenten, darunter auch Motz und sei-
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nen Studienfreund Vincke, dazu auffordern, ihre Ansichten tiber den neuen 
Etat darzulegen und auch zu erliiutem, welche Kompetenzen sie fUr den Fi
nanzminister kunftig fUr erforderlich hielten ; bis dahin war der Minister zwar 
fUr das gesamte Finanzwesen verantwortlich, aber der Chef der Generalkon
trolle entschied selbstiindig uber die Ausgaben , und die Staatsverschuldung 
hatte eine vollig unabhiingige Stellung. Jeder der Befragten sollte unter der 
Voraussetzung antworten, daB er gegebenenfalls das Finanzministerium uber
nehmen wurde. Die Stellungnahme von Motz uberzeugte den Konig am mei
sten, sie war unzweifelhaft auch die durchdachteste. Gleichwohl war der Ent
scheidungsprozeB langwierig; der Oberpriisident der Provinz PreuBen, Theo
dor von Schon, wurde in der Umgebung des Monarchen warm fUr das Mini
steramt favorisiert. Motz meldete in seinem Gutachten den Anspruch an, daB 
der Minister auch EinfluB auf das Ausgabenwesen haben musse, er verlangte 
ferner eine Zentralisierung des Kassenwesens. In zwei weiteren Denkschriften 
an den Kabinettsminister Graf Lottum, der eine dem Ministerprasidenten 
iihnliche Stellung hatte - ein solches Amt existierte in PreuBen nicht - priizi
sierte Motz seine Vorstellungen vom Haushaltswesen und sprach sich gegen 
die damals diskutierte WiedereinfUhrung von Provinzialministern aus, weil 
sonst die Stellung des Finanzressorts in den Provinzen zu sehr eingeengt sei. 

Im Juni 1825 endlich wurde Motz zum Finanzminister ernannt, er tiber
nahm das Amt am I. Juli. Da das Handelministerium gleichzeilig aufgehoben 
wurde, fielen Molz auch Kompelenzen im Verkehrsbereich zu. Die Einlosung 
der in se in er Denkschrift an den Monarchen erhobenen Forderung nach ver
besserler Slellung des Minislers gegenuber der Generalkontrolle muBle er 
durch die unmiBversliindliche Erkliirung durchselzen, daB er anders nichl 
Minisler bleiben konne. Er enlschloB sich zu diesem Schritt im November 
1825, also schon nach wenigen Monaten. Ein derartiges Rucktrittsgesuch war 
ein im burokratischen Absolutismus PreuBens einmaliger Vorgang : es war nur 
zu bekannl, daB der Monarch ein solches Verhallen als Beweis von Trolz be
Irachtele. Der Konig war zuniichst auch veriirgert, lal dann aber, was gebolen 
war, und hob Mitte 1826 die Generalkonlrolle ganz auf, so daB Molzjetzl die 
von ihm als notig erachtete Posi tion hatte. Der zentralen Stellung seiner Be
hOrde war er sich sehr bewuBt. Er scheule nicht davor zUrUck, alle Gebiele der 
Verwallung scharfzu uberwachen und die Bewegungsfreiheit der anderen Mi
nister damit zu mindern. 

Innerhalb weniger Jahre sanierle Molz die preuBischen Slaalsfinanzen, 
eine umso groBere Leislung, als es sich urn die Zeit einer Wirtschaftskrise han
delte. Schon Anfang 1828 konnle er daraufverweisen, daB ein OberschuB er
ziell sei. Das erreichle er durch die entschiedene Durchsetzung von schon von 
seinem Vorgiinger eingeleitelen Reformen, durch Vereinfachung des Behor
denapparales und des Geschiiftsganges und durch das Driingen auf slrikte 
Punktlichkeit im Rechnungswesen, nichl aber durch Ausgabensenkungen 
und Sleuererhohungen. 

Molz' polilisch-adminislralives Inleresse war breil angelegt. Er urteille stels 
von einer gemiiBigt liberalen Position aus und gehorte so zu der reformeri
schen Richtung in der preuBischen VerwaItung, die seit dem ausgehenden 
zweilen Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts sletig zuruckgedriingl wurde. An einer 
schnellen DurchfUhrung der Bauernbefreiung war ihm ausgesprochen gele
gen, amtlich hatte er in seiner Laufhahn allerdings damil nie elwas zu tun. Der 
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ErlaB einer modernen Landgemeindeordnung lag ihm sehr am Herzen. Die 
Reformpolitik wollte er durch die Schatfung einer gesamtstaatlichen Repra
sentation gekriint sehen. 

Sein besonderes Interesse gait auBenpolitischen Fragen. Wahrend seiner 
Fuldaer Zeit regte er an, PreuBen miige das Furstentum nich!, wie geplant, 
weitergeben, sondern es behalten und es als ersten groBen Baustein fUr eine 
Brucke zwischen der iistlichen Hauptmasse der Monarchie und den beiden 
west lichen AuBenprovinzen benutzen, dUTch weitere Gebietstausche konne 
das Werk dann vollendet werden. Mit den Kleinstaaten konnte er nichts anfan
gen. Seines Erachtens betrieben sie Souveranitatsschwindel, da sie ohne den 
Schutz PreuBens gar nicht existieren kiinnten. So erwog er schon 1817, ob es 
nicht sinnvoll sei, sie - soweit sie im preul3ischen Einzugsbereich lagen - dUTch 
Militarvertrage enger an PreuBen Zll binden; ihm schwebte mithin ein nord
deutscher Verb and unter dem Schirm PreuBens vor. Vom Deutschen Bun!! 
erwartete er hinsichtlich der Ausgestaltung deutscher Einheit gar nichts. 

Der Arger uber die Kleinstaaten war keineswegs nur intellek!uell-akade
misch. AIs Verwaltungsmann hatte Motz wiederholt mit den aus der territoria
len Zersplitterung Mitteldeutschlands resultierenden Problemen zu tun. AIs 
Erfurter Regierungsprasident war er 1819 am AbschluB des Vert rags mit 
Schwarzburg-Sondershausen wesentlich beteiligt, durch den das kleine thu
ringische Fi.lrstentum seine in PreuBen eingeschlossenen Gebiete, darunter 
den griiBten Teil des Territoriums, die sogenannte Unterherrschaft, mitsamt 
der Residenz, dem preuBischen Zollgesetz und der preuBischen Zollverwal
tung unterstellte, wofUr es in genauer Relation zu seiner Beviilkerungszahl 
Anteil an den Zolleinnahmen des groBen Nachbarn erhielt und dam it besser 
bedacht wurde als bei einer Orientierung an den tatsachlichen Einfuhren. In 
Magdeburg hatte er sich mit der anhaltischen Praxis zu befassen, den Schmug
gel aus den Herzogtiimern nach PreuBen wohlwollend zu dulden. Die dorti
gen Handler nutzten die Tatsache aus, daB die Transitziille nach PreuBen gun
stiger waren als die Einfuhrziille, sie kauften in groBem MaBe auswartige Pro
dukte (namentlich englischer Herkunft), brachten sie aufSchleichwegen nach 
PreuBen und verkauften sie dort; der preuBische Fiskus, der die langen Gren
zen Anhalts nicht liickenlos uberwachen konn!e, hatte das Nachsehen. Der 
preuBisch-anhaltische Zollstreit war eine lange und komplizierte Angelegen
heil. Eine Beilegung nach zeitweilig sehr scharfer Konfrontation gelang erst in 
den lahren 1826 bis 1828, also wahrend Motz' Zeit als Finanzminister. 1826 trat 
Bemburg dem preuBischen Zollsystem bei, 1828 folgten Kiithen und Dessau. 
Damit war erreicht, was PreuBen von Anfang an gewollt hatte. Die anhal
tischen Staaten uberlieBen PreuBen die Zollgesetzgebung, erhielten jedoch 
ein Vetorecht gegen eine grundlegende Veranderung des ganzen Systems; 
auch wurden sie an den Zolleinnahmen nach MaBgabe der Beviilkerungszahl 
beteiligl. 

Damit ist das Gebiet bertihrt, auf dem Motz seine entscheidenden Ver
dienste erwarb. Die langwierigen stiddeutschen Verhandlungen uber einen 
regionalen Zollverband hatte man in Berlin sorgfaltig beobachtet, sich aber auf 
Distanz gehalten. Zwar hatte die GroBherzoglich-hessische Regierung auf 
eine Erkundigung, ob PreuBen mit beiden Hessen einen Zollverein abzu
schlie.l3en geneigt sei, zunachst eine positive Reaktion erfahren; als sich aber 
zeigte, daB Kurhessen nicht mitmachen wurde, hatte PreuBen sich wieder zu-
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riickgezogen und die definitive Anfrage aus Darmstadt einige Monate spater 
abschlagig beschieden. Mit dem GroBherzogtum allein schien die Verbindung 
wenig sinnvoll, zurnal ein solches Vorgehen wegen der territorialen Konfigu
ration (Gestaltung) Hessen-Darmstadts sehr kostentrachtig zu werden ver
sprach. ln der Folgezeit und parallel zu der sich verbessernden preuBischen Fi
nanzsituation wuchs bei Motz jedoch die Neigung, den Schritt nach Siid
deutschland zu tun, auch iiber Kurhessen hinweg. Als Darmstadt seine Anre
gungen im August 1827 wiederholte, ging Motz sogleich darauf ein; auch im 
AuBenministerium, wo der Geheime Legationsrat J.A.F. Eichhorn sehr in 
diesem Sinne Ultig war, hielt man es flir geboten, dem hessischen Vorschlag zu 
entsprechen. Die in der letzten Zeit entwickelte zollpolitische Konzeption -
bffnung gegeniiber den Mittelstaaten, Betonung der Vorteile einer zollpoliti
schen Kooperation bei moglichster Riicksichtnahme auf einzelstaatliche 
Wiinsche, finanzielles Entgegenkornrnen und iiberhaupt Verbandlungen in 
partnerschaftlichem Geist - wurde jetzt ziigig realisiert. Schon im Februar 
1828 wurde ein preuBisch-hessischer Zollverein abgeschlossen, der strukturell 
dern spateren Deutschen Zollverein entsprach: Dbernahme der preuBischen 
Zollgesetzgebung im GroBherzogtum, Beibehaltung einer eigenen, allerdings 
nach preuBischem Vorbild zu organisierenden Zollverwaltung, Einnahmen
verteilung nach der 13evolkerungszahl, wesentliche Abanderungen der Zollge
setzgebung nur in Ubereinstirnmung der Vertragsteilnehmer. Motz tat den 
Sprung nach Hessen-Darmstadt, weil er hoffle, daB die mitteldeutschen 
Regierungen sich dem Verband bald anschlieBen wiirden . 

Kurz vorher hatten Wiirttemberg und Bayern einen Zollvertrag abgeschlos
sen. Motz nahm an, daB auch diese Union wachsen werde. Er sah so in 
Deutschland zwei Massen sich bilden und war iiberzeugt, daB man sie schlieB
lich leicht werde vereinigen konnen, da sie dann alle deutschen Staaten auBer 
bsterreich umfassen wiirden. Diese Erwartungen wurden allerdings kraftigge
stOrt, als noch im Jahre 1828 achtzehn mitteldeutsche Staaten unter Fiihrung 
Sachsens zum Mitteldeutschen Handelsverein Zllsammentraten und dabei 
verabredeten, bis 1834 mit keinem anderen Staate in eine Zollverbindung zu 
treten . Gegen die Teilnehmer an dieser Gruppierung ging Motz sogleich zoll
und verkehrspolitisch mit Entschlossenheit var und erreichte so, daB Sachsen
Coburg-Gotha und Sachsen-Meinigen sich (1829) PreuBen wieder annaher
ten ; der Handelsverein muBte damit eine schwere Schlappe hinnehmen. Auch 
entschloB Motz sich, das Zusammenwachsen des preuBisch-hessischen und 
des bayerisch-wiirttembergischen Verbandes energisch voranzutreiben. 
Schon im Mai 1829 kam zwischen beiden Zollvereinen ein umfassender Han
delsvertrag zustande, der einer baldigen volligen Verscbrnelzung den Weg be
reiten so lite und das auch wirklich tat. 

Bei seiner Politik sah Motz nicht primar aufvolkswirtschaftliche und finan
zielle Vorteile fUr PreuBen. Er dachte deutschlandpolitisch. [m Juni 1829 trug 
er sein Konzept in einer Denkschrift var ; ausgearbeitet wurde sie van lohan
nes Menz, der ihm schon in der Fuldaer Zeit ZUT Seite gestanden hatte. Das 
Memorandum kam zu dem Ergebnis, daB durch den Handelsvertrag der bei
den Staatengruppen, die aufgleichem Interesse und natiirficher Grundlage beru
hende Verbindung, ... erst wiederein real verbiindetes, von innen und aujJen wahr
haftfreies Deutschland entstehen und gliickfich sein werde. [n diesen SchluBsatz 
ftigte Motz hinter nDeutschland" eigenhandig die Passage Unler dem SChU1Z 
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und Schirm von PreujJen ein. Was die fUhrenden Manner der Paulskirche 1848/ 
49 zu erreichen such ten, das war spatestens 1829 das Ziel von Motz: ein libera
les, einiges und starkes Deutschland unter preuBischer Fiihrung. 

Nach seinem Tode wurde Motz ehrenvoll gewiirdigt, ohne daB seine wahre 
Bedeutung schon hatte erkannt werden kiinnen. Die .AlIgemeine Zeitung' 
des urn den Zoll-ZusammenschluB ebenfalls verdienten Verlegers lohann 
Friedrich von Cotta attestierte ihm, daB er in den neuen Bahnen der Zeit voran
zuschreiten begonnen und sein Amt mit so kra/tvoller Tiitigkeit und so ausge
zeichnetem Er/olg verwaltet habe. Rund ein halbes lahrhundert spater sagte 
Heinrich von Treitschke im dritten Band seiner vielgelesenen Deutschen Ge
schichte im 19. Jahrhundert tiber Motz, er sei der einzige Staalsmann in einem 
Cabinet von Geschii/tsmiinnern gewesen; er setzte ihm hier mit der personli
chen Charakterisierung und der Darstellung seiner Wirksamkeit ein markan
tes Denkmal. Wilhelm Mommsen ging 1940 noch weiter : fUr ihn war Motz der 
griiBte deutsche Staatsmann zwischen Stein und Bismarck. In der Tat gab es in 
diesen lahrzehnten wenige deutsche Politiker, die ihm gleichzustellen waren. 
Er gehiirte zu den hervorragenden politischen Begabungen in Deutschland in 
der ersten Halfte des 19. lahrhunderts. 
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