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Anspracbe des Professor Edwal'd Schr6der aus 
Marburg auf der Jahresversamm1ung zu Geln

hausen am 28. August 1902. 

Der Verein, Zll dessell 68. J ahresversammlung wir 
hi er versamm elt sind, ist begrCmdet w orden a ls ein Verein 
von rein wissenscha ftli cher T e nde nz; in cler doppelten 
Richtung auf Erforschu ng der heima tliche n Gesch ichte 
und auf Verbreitu ng h istor ischer l{enntnisse unter ihren 
Landsleuten wollten die GrLinde r ihm die Ziele stecken, 
und die Fernhaltung jeder Parteibestrebung gaIt Ihoeo als 
so selbstversta ndlich, wie die Einigkeit Aller in der Liebe 
zum engeren Vaterlande. 

Ernst und schlicht, frei von jeder Phrase und fast 
k Ght tra te n d ie K_undgebungen des jungen Vereins hervor, 
und das erste IVI itgliederverzeich nis, we1ches 1835 a usge
gcben wurdc, zeig-t lIns, \Vie hi er mitte n in einer Zcit 
heftiger Partcik ~Lll1pfc die \oVisscnscha ft von der H eimat 
ein Banner a ufstecke n durfte, um das s i ch die Uichtigsten 
Mann er aus beiden Lagcrn schllrtc n : noch che das e rs te 
I-lundert erreicht is t, trcffe n wir cIa rricc11ich ncbcnein ander 
I-l assenpftug, Vilm ar uncI Bickc ll unrl a nd rcrseits Schom 
burg, Burkard W. Pfeiffer uncI }Vl ori z von Baumbach. 
' lV as J cne unter so uncndl ich 5chwier igen Verhaltnisse n 
angestrebt und durchgeflihrt haben, soIl uns in gWcklicber n 
T agen und fur alle Zeit Vorbild unci Ma hnun g sein . 

D er V erein ist seinem ersten Programm im Grossen 
und Ganzen trell geblieben: er ist niemal s in den Schau
pl atz der Parteikarnpfe hineingezogen word e n, und wcnn 
seine auf Forschung gerichtete T atigkeit heute mehr Zll 

r lickzutreten sche int vor dem anderen Zweck, der Vcr
breitung historischen Verstandnisses und historischer I(cnnt
nisse in weitere Krcise, so ist das ein S LO ck Entwickelung·, 
das er mit vielen Hrud ervercinen teilt. Die Organisation 
der wi ssenscha ftlich n Arbeit durch Akadc micn, staatliche 
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Behorc1en und historisch e K.ommissionen hat von de n 
Sehultern der Gesehiehts-Verein e ma nche Arbeitslast ge
nornm en, die ihnen ohnedies zu schwer wurd e. 

Die W andlungen, welche das J ahr 1866 heraufgefUhrt 
h at, haben freilich auch unser n Verein ni cht unbero.hrt 
gelassen. Er hat seiD Arbeitsgebiet massig erweitert, 
den Kreis seiner Mitglieder rna.chtig ausgedehnt. WiT 
sind heute k ein V erein von Kurhessen mehr, Hunderte 
und Aberhunderte hab en sich uns angeschlossen, die unsere 
rIeimatsge nossen geworden sind und ruit uns den W unsch 
t eilen , dieser schone n Heim at dUTch das V erstandn is ihrer 
Geschichte 11 0ch naher zu tre te ll. A beT imm erhio, wir 
sind ein kurhessischer Verein geblieben, und ICurhessens 
historische Erin nerun gen, ob nah ob fern, ob ernst ob 
fre udig, baben ein besonderes Anrecht, in unserem Verein 
wiederzuklingen . 

Am 20. August war ein Jahrhundert e ntschwunden, 
seit der letzte deutsche KurfUrst als S pross des landgraf
lichen H auses H essen -Kassel das Lieht der W elt erblick te, 
und die Frage ist an den V erein herangetreten, in welcher 
Weise er diesen Gedenktag in die eigene Jahresfeier h inei n
ziehen k onne, die zufalli g nur um we nige 'r age spater 
fallt. D er Vorstand des V ereins kann darauf eine klare 
und deutliche Antwort geben : als ein wissenschaftlicher 
Verein wird er seine Aufgabe darin erblicken, in seinen 
Kreisen das B ild des Kurfiirsten Friedrich Wilhelm von den 
Schlack en der Parteikampfe mehr und mehr zu reinigen, 
a ls ei n hessischer V erein bringt er cler Gestalt des le tzten 
Regenten aus dem Kasseler Zweige des glorreiehen I-Iauses 
Brabant die Pietat entgegen, die seine Stellung u nd sein 
Schicksal fordern. und er hofft dazu beit ragen zu k onnen, 
dass si ch diese unseres Stammes und seiner alterprobten 
FOrstentreue wilrdige Pieta t mehr und mehr festigt und 
die letzte Feindseligkeit schwindet, die aus den jahrzehnte
langen Kampfen zuruckgeblieben ist. 

Dagegen muss cler Verein die Stunde als noch nicht 
gekommen ansehe n, in cler es moglich sein \Vird, ein 
parteiloses Bild der R egierun gszeit Kurfiirst Friedrich 
Wilhelms uncI vor AlIem sein es personliche n Anteils an 
den Ereignissen dieser Epoche zu geben. Noeh s ind Viele 
unter uns, d ie sich mit tiefer Wehmut jenes 1 2 . J anuar 
1875 erinnern, wo der a lte K a mpfer als ein stiller Mann 
seinen Wiedereinzug in I{assel hie It, wo de r historische 
Wagen mit den acht Isabellen zum letzten Male liber die 
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Strassen cler R esidenz 109. Wir verstehc n di e \vehmu ts
volle Stirnmung dieser Gede nktagc, unci wir gonl1c n ihr ihr 
Recht, aber wir mlisse n dagegcll protcstiere n, we nn die 
Elegie si ch zum Hymnus wandelt, wenn di e Vcrte idigung 
Ubergeht zurn Angriff nicht nu l' auf die E rrull J'c nschaften 
des letzten Menschenalters , sondcrn auch aur di e P e rsollcn, 
welche dem Kurfiirsten in chrli chC111 Kampfe gcge nOber
gestanden uncI von clencn nicht wcnigc zu de n hesten 
F orderern unserer Verei nssachc g-chort habc ll. vV ir k bnne n 
es nur als eine ]Crankung" de l' von hund er t unc1 tau sclld 
L ebenden bezcugtcn historischcn \ ,Va hrh ei t cm pfi ncicn . 
wcnJ1 "die fCll1funddreissig J ahre der R cgie run g F ricd rich 
Wilhelms zu den glUcklichsten Zeiten gez~thlt w erdc l1, die 
unser Volkssta mm seit sechshundert Jahren durchlebt hat'". 

Die Regierun gszeit Kllrfilrst Friedri eh Wilhelms ist 
zum grossen Teil ausgefullt durch den Streit urn die V er
fassung. Zwei Gen eration en, unsere V ~iter und un sere 
Grossvater, haben darin ihre J<r~i.fte erschopft: das Bild, 
-das man von J{urhessen draussen im Reiche hatte, ward 
einzig und allein von dieser Vorstellung beherrscht, a us 
der sieh wohl gelegentlieh alleh ei n Zerrbild despotiseher 
Misswirtschaft entwickeln k onnte. In Wahrheit liess es 
sich gar nicht so ubel le ben im Landchen. Es erfrc ute 
si ch ein er zuverlassigen R echtspflege, eines tuchtigen Be
a mte nstandes, in dem - llnd das war mit ein Ve rdienst 
des Land esherrn ! - k ei ne Streberei aufkomm en k onnteJ 

w ohlgeordneter Fina nzen, m:issige r Stc lI erll ; das Milita r, 
v on Alters her der Stolz 1I1lseres k r iegsto chti gen Stammes, 
wurde wenig druckcnd e mpfllndc n. 

Aber - der Me nsch lebt nicht vom Brot allein , er 
will auch Licht und Luft und Sonnenschein zur Entfaltung 
frelldige n Strebens! Daran aber hat es in KlIrhessen 
durch mehr als ein 11enschenalter nur aJlzusehr gema ngelt. 
Es ging ein finsterer Geist durch das Land, in den T agenJ 

da die Hassenpflug, Vilmar und Scheffer a m Ruder waren, 
und das reiche Kapital an Biirgertugend und patriotischem 
Streben, a n Tatkraft und Intelligenz, das da m als in unserem 
Vaterlande allfgespeiehert lag, ist nicht zur Entfaltung ge
kornllle n. W er hat den Schomburg und Gerland, den 
Pfeiffer unc1 Baumbach, den Schotten und S chwedes die 
Freudi g k eit ihrer l-l in gabe an das Vaterland gestort und 
gebrochen ? W elche Unsllmme von Bittcrke it und Harm 
ist in llnzahl ige unserer besten Familien getragen w orden 
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unter dem Sehutze des Feldgesehreies : "Nieder mit der 
R evolution !" 

Nun hat man uns freilich ein en A usweg eroffnen 
wallen: nicht die Menschen seien schuld an diesen traurigen 
Zustanden gewesen, sondern das unselige Ding, das sich 
Kurhessische Verfa,ssung nennt. Es ist wahr, das un
seheinbare H eftehen vom Jahre 183 1, das ieh hier in der 
H and halte, is t ein furehtbarer E r isapfel gewesen, und 
die Enkel haben wahrlich k einen Grund, in den lauten 
E nthusiasmus e inzustimm en. mit dem einst die Gross~ 
va ter den geistigen Vater der Verfassung, den Professor 
Sylvester Jord an, umgaben. Die Verfassung vom J ahre 
183 1 ist langst von der Gesehiehte geriehtet: sie ist durch 
die eine T atsache gerichtet, class sie liber unser Yolk und 
insbesondere i.iber den Offizierstand jene fllrchtbare Ge
wissensnot bringen konnte, die dieser ehrenhaft, aber 
tieftragiseh bestanden hat. 

Diese Verfassung , dem schwachen und schuldbeladenen 
Kurfiirsten vVilhel m H . in der Notlage abgerungen, musste 
fli r jeden Fiirsten, der den Begriff der Monarchie nicht 
zum Kinderspott werden lassen wollte, unertraglich sein , 
und die Geschichte wurde Friedrich Wilhelm aus seinem 
W iderstreben keinen VorwlIrf machen, wen n er die rechten 
l\1itte l lInd Wege gesllcht und gefunden hatte, mit dem 
intelligenten Burger tu m zu einer VersUindigun g iiber den 
Ausbau der Verfassung im Sin ne einer g rundlichen Re
vision zu gelangen. Es hat spater nicht ganz an ehrlichen 
Ansatzen dazu gefehlt, aber das :Misstrauen war beiderseits 
zu tief eingefressen : man hatte unter dem Ausha ll geschilde 
"Auslegung unu Revision cler Verfassung" a ll zuviel Beugung 
u ncl Bruch des guten R echts erfahren, und so war man 
auch auf Seiten der Landsta nde immer hartnackiger ge
warden. 

Gewiss, die Verfassung war e in unhistorisches Pro
dukt eines impor tirten Doktrinaris mus, ihre Verteidiger 
haben den besten Teil ihrer l<.raft uncI ihres Burgersinns 
in unfruchtbaren Streitigkciten verbraucht, sie haben ihren 
Gegnern, die in ihnen die Revolution bekampften, viele 
B16ssen gegeben. Aber trotz allecIem trifft die schwere re 
Schuld den ICurflirsten und seine Ratgeber. 

I<.urfurst Friedrich vVilhelm freili ch war ein l\1ann, 
der , wenn irgend einer c1arauf Anspruch hat, von de r 
Geschichte ein milc1es Urteil forder n darf. Er hat eine 
freudlose Jugend, Mannesjahre voll Sorgen lInd Kampfe, 
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e in Al ter in IZummcr und herzbreche ndcm I-Ie imwch ge
h abt. E r ist ein un g li.ickli cher F iirs t g·cwcsen. Seine 
e rsten E r innerungen fa llen zusammcn mit dem E xil, von 
d en erhebenden Ei ndrOcken der ]1efreiu ngszeit ist ihm 
w enig zu Gute g ekommen, un cI cl er wach gewor cIene 
Blick des J ting lings sah die scham lose l\ ta il ressen- und 
G OnsLlingswirtsch aft des V aLerha uses. VVohl ha ben ihm 
der Grossvater und di e ]\11 utter die besle n E rzicher uncI 
L ehrer zur Seite gegeben : v. Be low, S ua becl issen, ' '''ilh. 
G r imm; a ber ganz a bgese hen (iavo n, class die Geistes
gaben F ri edrich vVil he lms nicht hervorragencl wa ren, s ie 
ve rmochten den schlilllllls lcn F ehler des Prinzen, seine 
V erschlossen heit unci scin l\1isstraue n geg cn die Mensche n, 
nich t zu besiegen . UncI Ieicler, Ieicler hat er nur all zuviel 
e r Iebt, was diese verha ngnisvolle Neig ung bestarken musste. 
l ch bra uche an jene Kette au fregencler, niecIersch lagender. 
b eklemmend er Erl ebnisse aus der R egierun gszei t seines 
Vaters n ur hi nzuw eiseTl, nur zu erinnern an den unheim
lichen T od des L ak aien Bechstadt, an die Drohbrie fe uncI 
so Vieles andere. 

D er K urfil rst ha t k einen Glauben a n edle R egung en 
und reine Absichten d er Me nschen gehabt, vor allem 
nicht in ihrem Verh~l1 tnis zu FOrsten und H ofen. Unter 
d iesem t iefeinJ.rewurzelten Misstrauen h abe n schliesslich 
m ehr ocl er wenig er a1le lei den mlisscn , die liin g ere ocIer 
k il rzere Zeit sein Ver tra uen zu besitzen g Iaubten. Dazu 
k am ein a ncl eres, was abzuleugne n tori cht und ei n Frevel 
w a re. Dcr Ku r fOrst hatte nicht nur ein e schwcre Zu nge, 
d ie ih m die lc ichte A.ussprache crschwer te unc1 ihlll selbst 
in R eden uncI Sch weigen man chcn }e ul1ll1l r be rcitet hat, 
sonc1e rn auch einen zahen, schwcrcn V e rstJ. llcl . E r er fass te 
nicht leicht ei ne S ituation und hi elt dann l1l it einer a n 
S ta rrsinn g renzend en Za.higkeit a n clcm einmal E rfasste n 
fest. Es war e in tragisches Verh ~i.n g n is , class auch seine 
guten Eigenschaften und Gaben selten so zu I 'age trate n, 
d ass sic s i ch der Missdc utu ng en tzog en . F ried rich Wil
h elm ist nicht n ur ein sorgencler Gatte uncI V ater von 
bu rger1ich er 'Tugendhaft igkcit g ewesen, er w ar auch als 
R ege nt in seiner A rt ein :Ma nll der ernstcn Pflichter
filllun g uncI wenn er gegen die hoheren Bea l1l ten oft mit 
qualender Strenge sein e Herrsche rgewalt auslihte, so traten 
ihm anclerseits die Sorgen und L eiden des k lcinen l\1annes 
leicht nahe . Sei n Verh ~i. n g nis wa r zcitlebcns die E nge 
seines Bl ickcs : a ls die hochste seiner PAich te ll , aber wirk-
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Iieh und ernsthaft als eine Ptlieht ersehien ihm unter a llen 
U mstanden die Geltendmachung seines Sou veranetatsrechtes. 
1m Sinne des aufgekla rten Despotismus des 18. J ahr
hunderts hielt er darin seine PlIiehten und Aufgaben fur 
samtlieh eingeschlossen . U nd er war dureh und dureh 
e in Mann jener frOheren Zeit, e in Rationalist, den die 
R omantik Wilhelm Grimms, H asse nptlugs und Vii mars 
vOllig unberilhrt g e lassen hat. Er war auch in seiner 
Art e in deutscher Patriot unci ein Mann ven nationalem 
E hrgeftihl, und \Vir haben kei n R eeht, tiber die U nsieher
heit seiner P olitik zu spotten, wenn wir die Irrgange be
trachten, die damals a1lch Andere gegangen sind. Wir 
wollen auch hier ni cht mit ihm darOber Abrechnung 
hal ten, ob er d ie H auptschuld am Untergange des 
hessischen Staatswcsens tragt, unci inwiefern es eine Ver
schuldung an uns, seinen Untertancn, heissen darf, class 
K.urhessen aus cler Reihe cler selbstandigen Staaten ge
schwund en ist. Das Wort, mit dem ieh diese kurze An
sprache schliessen will, moge fUr alle Zeit das Leitwort 
fur unsern Geschichtsverein bleiben in seinem Verhaltnis 
zu dem letzten lCurfil rsten : 

Friede seinem .Andenken! 
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