
Instruktion fiir Erziehnng des Landgrafen 
Friedrich 11. von Hessen-Kassel. 

Von 

Th. Hartwig. 

D as in nachstehendem abgedruckte Schriftstiick ist 
eine mOglichst treue U bersetzung der in franzOsischer 
Spracbe gemachten Aufzeichnung ei ner Ansprache. die 
Prinz Wilhelm, der nachmalige Landgraf Wilhelm VIII.. 
zu Anfang April d. Js. 1731 an seinen Sohn, den Prinzen 
Friedrich, in Beisein von dessen damali gem Erzieher, dem 
Professor de Crousaz, richtete. Die Ansprache wurde 
kurz, nachdem sie gehalten war, van Crousaz aus dem Ge
dachtnis niedergeschrieben. Am Schlusse der Niederschrift 
steht die Bemerkung : Voi/i. le Sommai ... abrege dam des 
endroils. elendu dalls d1autres. Es ist demnach kein in alien 
Teilen authentisches Dokllment von den Auf3erun gen des 
Fursten, das uns vorliegt. Die hier und da etwas in die 
Breite gehcnden Ausfilhrungen theoretischen Geprages 
passen allch nieht recht in den Mund eines FOrsten, der, 
sowe it wir wissen, sich nicht \Vie sein Ahne :Moritz mit 
Fragen der Erziehung und des U nterrichts eingehend be
scbaftigt hat. Eben weil \Vir aber von sonstigen persOn
lichen Kundgebungen Wilhelms VIII. auf dem Felde der 
Padagogik und Didaktik k eine K enntnis haben. ist es 
nicht m6g1ich, durch eine kritische Analyse des vorliegen
den Aktenstlicks festzustellen, in \Vie weit wir darin echte 
lIIeinungsiiuLlerungen des hessischen Filrsten oder Zutaten 
des schweizerischen Professors vor uns haben. Der einzige 
Weg, der uns der Beantwortung dieser Frage naher bringen 
kOnnte, dilrfte der einer Vergleichung der Ansprache mit 
den zahlreichen padagogischen Schriften von Crousaz sein. 
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AJlein aueh dieser W eg erseheint z. Z. wegen der sehweren 
Zugangliehkeit d ieser Werke nieht gangbar. 

Vvenn auch sonach hier darauf verzichtet werden 
mu J3, in unserer V orlage die "Erwciterungen" der von 
Prinz ''''ilhelm ftir die Erziehung seines einzigen Sohnes 
gegebenen Gesichtspunkte nachzuweisen, so wird man doch 
nieht fehl gehen mit der Annahm e, da13 wir in dem Ela
borat in der Tat den "HauptinhaltU der fiirstlichen An
spraehe vor uns haben. Daftir sprieht nieht nur die eigene 
vorher mitgeteilte Erklrtrung von Crousaz selbst, die noch 
durch die von demselben im Anfang sei ner Aufzeiehnung 
gegebene Versicherung gestiitzt wird, daB er die an den 
~rin zen gcrichteten Ermahnungcn scin ganzes Leben lang 
im Gcdachtnis bewahren werde I). sandern auch der Ein
druek absoluter 'Wahrhafti gkeit, den man von der ganzen 
PersOnlichkcit des Professors Crausaz aus seinem in Ab
sehrift erhaltenen Tagebuche v. J. 1731 tiber die Entwick
lung seines Zoglings und seinen mit dem gleichen Gegen
stand sieh besehiifti genden Briefen an J oh. Dan. Sehmer
feld, den ersten Lebrer des Prinzen, aus den J abren 1734 
bis 1741 gewinnt '). 

W erfen wir nun an dieser Stelle ein cn kurzcn Blick 
auf den Lebenslauf des 1JIannes, den \Vilhelm mit der Er
ziehung seines Sohnes unel achfolgers betraute. Leider 
stehen uns nur sparliche Notizcn zu Gebot(', aus denen 
ein paar Liehtst rablen au f diesen Lebell sweg fa llen '). 

Jean Pierre de Crousaz wa r geboren i. J. 1663 ' ) zu 
Lausanne. Hier erhielt er sein e erste Bildung und hi er 
absolvierte er aueb seine theologisehen und pbilosophischen 
Studien an der Universitat. Ebendaselbst wirkte er zuerst 

1) Die hahe Wertung der Mahnungen des Prinzen, die sich in 
obigen Warten aussprichl, komml noch deutlicher zum Ausdruck in 
ei nem Schreiben Croustlz' vom 2~. ApI'il 1731 an den Prinzen Georg 
von He~scn , mit dem er bis in seine lelzten Lebensjahl'c in sehr reger 
Korrespondenz zumeist liber wissenschaftliche F'ragen stand. lis heiEl 
darin : Oli ne lJeut run 1JeNser. en malicre d' &lucatioll , de plus excel
lent que les Preuples que 1IIQn Prince ccoutta, 1Ii de pl1tS exquis que lea 
{ermes (?) SQUS ltsquels i ls (ure1lt dmmes. Marburger Slaatsarchiv. 

t ) Beide Aktensliickc wurden mir vor mehr als 40 Jahrcn van 
e incm Nachkommen J. D. Schmerfelds, dem Berrn Oeh. Heg. ·Rat 
von Schmerfcld 10 Kasscl, in liebenswiirdigslcr Weise Zllr Benutzung 
ilberlasscn. Loidcr wurdc cs roir jetzt nichl vergonnt, Einsichl in die 
in dcm Familienarchiv befindl ichen Handschriften zu nehmcn. 

') Slriedcr, Hessischc Gelehrlengesch. 2, 454 fT . 
• ). Gegcn ~I i.e vo~ Strie.dcr !!l E~wii.gu ng ~czogene A~itab~ des 

GeburlsJahres 16.1)3 SPfl Cht die Ruckslcht auf dlc BerufsUillgkcIl des 
Gelehrlcn in den bcidcn lelzlcn Jahrzehnlen seines Lebens. 

• 

• 
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seit 1700 an der H ochschule als Professor der Philosophie 
und dann auch der Mathematik und bekleidete daneben 
ein Pfarramt, bis er 1724 einem Rufe an die U niversiUit 
zu Gronin gen folg te. Durch seine Lehrtatigk eit wie durch 
seine theologischen, padagogischen und durch seine philo
sophischen S chrifteo, in dellen er besonders Leibnizschen 
Gedanken folg te, sich abeT in einen gewissen Gegensatz 
zu Christian W olf ste\lte, erlVarb er sich in der gelehrten 
W elt ein en w eit verbreiteten Ruf. Diesem verdankte er 
vornehmlich wohl seine Berufun g an den K asseler H of 
(1728) als E rzieher des damals nahezu achtjahri gen Erb
prinzen Friedrich . Er wurd e der Nachfol ger Joh. Daniel 
Schm erfelds, des ersten Lehrers des Prinzen, der, \Vie cs 
scheint, seinen Schiiler in einzeln en F achern oach w eiter 
unterrichtete. Spater wurd e oach dem sehan damals herr~ 
schend en hofischen Brauche an die S pitze des prin zlichen 
H ofstaates ein hOherer Offi zier als Oberhofm eister gestellt 
in der Person des Obersten Au g ust Moritz von Donop 1). 
Die eigentliche E rziehun g aber blieb bis Ende 1733 in 
den H anden Crotlsaz', der sein en Z6gling oaeh in sein 
Studium in Genf einfuhrte. Nachher hielt Crousaz wieder 
mit vielem Erfolg zuerst als H onorarprofessor, seit 1738 
als Ord inarius, V orlesungen an der U niversitat zu Lau
sanne und starb dort 1748. 

D as Charakterbild des Mannes aber, zu dem die vor
stehende dilrftige Skizze seines Lebens nur die auf3eren 
K ontl1ren Hefern kann, und besonders die tiefe sittliche 
Auffassung, die er als Prin zenerzieher von der ihm ge· 
ste!lten hohen Aufgabe hegte, erschliellt si ch uns am deut
lichsten in seinen mehrfach erwahnten die innere Entwick
lung seines ZOgli ngs beleuchtenden Allfzeichnun gen. Wir 
ersehen daraus, w ie er von der U berzeug ung durchdrungen 
war. daI3 ein Erzieher und namentlich der eines Prinzen 
nur dann Erfolg bei seiner Arbeit haben kemn e, wenn er 
ein H erz vo!l Liebe fur seinen Schuler h abe und dessen 
Mangel und Fehler mit einer aus dieser echten Liebe her
vorque!lenden Strenge und mit den Waffen durchdachter 
Methodik fruhzeitig beka mpfe. Dall diese Liebe ihm tief 
im H erzen saf3, das beweist auch der Schmerz, der sich 
noch jahrelang, nachdem er aus seiner Ste!lung, a!lem An-

1) Donops Berichle iiber den Prinzen werden zuerst in cinem 
auf dem Marburger Archive befindlichen Schreiben Wilhelms an seinen 
Sohn vom 18. Juni 1732 erwahnt. 
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seheine naeh dureh die Intrigue eines Genfers '), verdrang t 
war, in den Briefen an seinen F reund S ehmerfeld Ober die 
seinen W unschen so wenig entsprechende spatere Ent
wieklung seines frOh eren E leven si ch kund gibt. 

Lassen wir nun aber zunachst die Instruktion zu 
W orte kommen, die ihm die R iehtlinien und Zielpunkte 
fOr sein W erk vorzeiehnete '). 

Donnerstag, den 5. April (1731). 
Se. H oheit der Prinz W ilhelm befa hl den Prinzen, 

seinen 50ho, mit mir zu sich, und ieh hatte die Ehre, fo1-
gende vortreffli che und wichtige Ermahnnngen mit anzu
hOren, die er an se in en Sohn richtete . l eh werde sie mein 
ganzes Leben treu im Gedachtnis bewahren. 

1) E s ist an si ch von keinem W erte, den Titel eines 
Prin zen zu fiihren; denn cs ist dies nur cin inhaltsloses 
Wort, wenn man ni cht die E igenschaften besitzt, durch 
die man si ch dieses Titels wiirdig machen mui6, namlich 
R edli hkeit des H erzens, Liebc zu den U ntertanen, Aus
dau r b i der A rb it, H Ofli chkeit, E delmut und E mptin
dung fO r wahrc E hr . 

2) D r Filrsl I g-le besonderen W ert darauf, dall ein 
P rin z di e P fli ehten d r ll ofli ehkeit nieht varlet,e und sieh 
von j dem hoehm iltigen Benehm en frei halte. 

3) Ein FOrst ist urn so wurdiger zu herrschen, je 
mchr Maeht er der Vernunft (iber sieh einraumt, je mehr 
er sie zu Rate zieht und ih r gehoreht. 

4) Niehts ist der V ernunft so sehr entgegen und ge
eig neter, das von illr ausgehende Lieht und ihre Maeht 
zu sehwaehen, als L aunen, 'Viderwillen gegen ihre Rat
sehlage und U nabhangigkeitsgelUste. 

5) Ei n junger P rinz mull zeitig daran denken, sein 
Land einmal zu verlassen, und si ch darauf gefallt maehen, 
dall, sobald er dem B ofe seines Vaters den R Oeken k ehrt, 
auch seine Schmeichler verschwinden werden. Man wird 

1) Nacb Crousaz' Briefen an Schmcrfeld scheint diese von einem 
gewissen d'Asaz ausgegangen zu scin . Genaueres lieD sich dartiber 
aur Gruod unseres Materials nieM feslslellen. DaB iibrigens die Be
ziehungen Crousaz' zu dcm bessischen Ftirs ten ro il s einem Rticktritle 
nichl abgebrochen wurdeD, bewcisen seine BrieCe an ihn, dcren letzLer 
aus Lausanne von ihm am 16. Juni 1747 roil ziltcrnder Hand unter
zeichnel wurde. 

11) Sic erofTnel das angefiihrte Tagebuch. Wenngleich Crousaz 
die Anspracbe in se in er Vorbemerkung als J,Ermahnungen des Prinzen 
Wilhehn an seinen Sohn" charakterisierl, so trngt sic auch in der 
Form doch mehr das Geprage einer lns truktion fOr Prinzenerziehung. 
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ihn dann nur nach seinem wahren Verdienste beurteilen 
und urn so mehr seine Schwachen belacheln, je mehr man 
wahre Gro13e in ihm zu suehen berechtigt ist. 

6) D eshalb ubergibt man ihn bei Zeiten guten Han
den und vertraut die hochwichtige Aufgabe seiner Er
ziehung nur Personlichkeiten an, die mit grol3ter Sorgfalt 
zu diesem Zwecke ausgewahlt sind. 

7) Man gibt ihm nicht etwa einen Gouverneur, urn 
seinen Hofstaat zu vergro£3ern, nceh urn diesem durch eine 
hervorragende PersOnlichkeit einen neuen Reiz zu ver4 
leihen, sendern damit der Prinz geleitet, sein Geist aufge
klart, sein Charakter gebildet und zum Gehorsam gegen 
die V ernunft erzogen werde. 

8) Der Prinz mul3 si ch seinem Erzicher ebenso gut 
unterordnen \Vie seinem Vater, cl ef diesem seine Befug
nisse und insbesondere das Recht ihn zu vertreten anver
traut hat. 

9) W enn der Gouverneur den Anordnungen, die ihm 
geworden, nicht auf das pOnktlichste und gewissenhafteste 
nachkommt, so tritt er seine heiligsten Verpflichtungen mit 
Ful3en und macht sich des feigsten Undanks schuldig. Er 
vergil3t, was er Gott, dem K onige der Fursten, und alien 
Menschen, was er dem Herrn, welchem er dient, was er 
dem Lande, in das er berufen ist, was er der Religion, 
die Gott dem Lande gegeben, was er seinem eigenen Ge
wissen und seinem N amen schuldet. 

10) Sobald V ernunftgrunde nicht mehr ausreichen, 
urn den ZOgling auf dem rechten Wege zu erhalten, so
bald er den Ratschlagen und den freundschaftlichen, herz
lichen Ermahnungen seines Erziehers k ein williges Ohr 
leiht, rnul3 dieser lOr Strenge greifen, und diese Strenge 
mul3 sich urn so mehr steigern, je ablehnender der ZOgling 
sich gegen seine Ratschlage und E rmahnungen verhalt, 
je widerwilliger er sie anhbrt und je scbneller er sie in 
den Wind schlagt. Freiheits- und Ehrenstrafen, ja selbst 
strengere Mal3nahmen (mortifications) sind dann am Platze 
und miissen nacheinander angewandt werden. 

11) Mitleid kOnnte verzeihlich sein, wenn dee Zogling 
von Natur schwach veranlagt ware, aber je mehr Talent 
und Fahigkeit er besitzt, desto g roller wird das U nrecht 
sein, ihn zu vernachlassigen. Nachlassigkeit wiirde in diesem 
Falle zur Grausamkeit. 

12) Eine H auptpflicht des E rziehers ist die, dal3 er 
dem Vater genau und ohn e jede Beschonigung uber seinen 



• ., 
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Zoglin g Bericht erstatte: und wenn ihm dies ausdrucklich 
zur Pfl icht gc macht ist, wurde er ganz unvcrzeihlich han
deIn, wcnl1 er diesem Befehle nicht in .seiner ganzen Aus
dehnung nachka me. 

13) U m zu vermeiden, dal3 er die Feh!er seines Eleven 
te ilweise ganz verg ifdt orler nur eine un bestirnmte E rinne
rung an sic behalt, die dann auch den Personen, in deren 
Auftrag er handelt, nur ein unklares Bild vermitte ln w urde, 
mu13 er sich zu r Ftihrung eines Tagebuchs entschlief3en, 
in das er regelmaSig alle Vorkommnisse e intragt. 

14) Die Wissenschaften sind an sich ein hoher Schmuck 
des men schlichen Geistes und werdcn ihren guten, segens
reichen E influ l3 an ch auf den H ochstgestellten nicht ver
fehlen, wcn n der Lehrer stets den H auptzweck im Auge 
behalt und bestreb! ist, du,ch sie den Verstand des Zog
lings zu bilden und durch U bung Zll kraftigen, seine Vor
urteile Zll bekampfen , jedes absprechende W esen im K eime 
Zll ersticken, ihm S inn fUr Bescheidenheit und Rticksicht
nahm e einzufl6.f3en und ihn von der heilsamen Notwendig 
keit dieser E igenschaften zu uberzeugen: wenn fern er das 
Bestreben des Lehrers darau! gerichtet is!, den Scharfsinn 
seines SchOlers zu wecken, ihm Gewandtheit im Denken 
wie im Ausdrucke zu verschaffen, ihn an geistige An
strengu ng Zll gewohnen, ihm solche Tatig keit lieb zu 
machen und ihn selbst empfinden zu iassen, wie sehr die 
geistigen Genlisse den V orzug vor den sinnlichen ver
dienen, und i11 11 endlich dadurch in den Stand zu setzen, 
jedem Ding sein en wahren W ert zuzuerkennen und nie 
Nebensachliches mit W ichtigem zu verwechseln. 

15) lhn in dieser W eise bilden, heil3t ihn einfUhren 
in die sicheren Bahnen der R echtsehaffenheit, die a llein 
mehr wert 1St als alle Wissenschaften ; denn es wiirde weit 
besser sein , nur lesen und schreiben zu konnen, aber ein 
H erz voll Gefiihl fUr R eeht und Sinn fur wahrhafte Ehre 
zu besitzen, als der groI3te Gelehrte zu sein und an diesen 
Charaktereigenschaften Mangel zu leiden oder sie auch 
nur in geringerem Grade sein eigen zu nennen. 

16) Mit R echt wird es als eine Schande fur die Mensch
heit angesehen, wenn ein Gelebrter habsuchtig, hochmiitig, 

. neidisch, eigensinnig, unfein und rechthaberisch ist. 
17) nas Innere des Menschen ist ganz ohn e Frage 

. der ,yicbtigere T eil desselben und tibt seinen Einfluf3 a uf 
das Auf3ere, aber dieses bedarf seinerseits namentlieh bei 

• 
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jungen Leuten ebenfalls Berileksiehtigung und ver!angt 
besondere Aufmerksamkeit und Ptlege. 

18) Die Vernunft erfordert, dall m an sieh die A eh
tung verstandiger Menschen zu erringen sucht, da.f3 man 
nichts verabsaumt, urn ih nen I .U gefallen, und da.f3 man 
endlieh sieh bemilht, dureh das eigene Beispie! die auf den 
reehten \Veg zur ilekzufilhren, welche nieht darauf sind. 

19) Der aullere Eindruek ist der erste. Daher er
heiseht d ie gesunde Vernunft, dall man die Mensehen nieht 
durch schlechte Manieren, mit den en man sie von vorn
herein vor den Kopf stollt, zur ileksehreekt. Es !;;lIt auf 
einen sehr schlechten Charakter schlieBen, wenn man s i ch 
nicht urn andere Menschen kiim mcrt und kein Gewicht 
auf die Meinung legt, die man ihnen von sich beibringt. 
Diese Gleichgiiltigkeit ist das Zeichen einer stOrrigen, rohen 
od er wenigstens ausnehmend hochmiitigen Gesinn ung und 
die Folge einer starken geistigen Beschranktheit oder einer 
sehr vernaeh!assigten und gewohn liehen E rziehung. 

20) Ein von Natur filr sehOne und anmutige Form 
empfanglieher S in n bemilht si eh alles mit A nstand zu tun, 
und seine glUekliehe Beanlagung wird ihm dazu verhelfen, 
ohn e dall er besonderen F leill und Milhe darauf zu ver
wenden braucht. Alles, was er tut, tut er gern in genU
liger F orm und folgt darin nur dem Zuge seines Herzens. 
Er macht einen angenehmen Eindruck zu Pferd und lU 

FuJ3. W en n er spazieren geht, blickt man ihm gern oach, 
w en n et. steht, hat er eine feste, gute Haltung, wenn er 
sitzt, zeigt e r keine Spur von U nruhe oder Sehlaffheit. 
S ieht ma n ihn bei Tafel, so erkennt man, dall die V ernunft 
die H errsehaft Clber seine Begierden filhrt. Ebenso weit 
entfernt van jccler Zicrerei \Vie van allem Sichgehen lassen 
bleibt er H err uber sei ne S innliehkeit und befriedigt als 
verntinftiger l\1ensch die Bedu rfnisse sei ner Sinne, wahrend 
er sie doeh immer im Zilgel halt. E r lallt si eh k eine Un
aehtsamk eit Zll sebu lden kommen, dureh die er die An
wesenden unangcnchm berUhrt und zu rucksto13t. In all em 
tragt er das Geprage einer PersOnliehkeit, die zur reebten 
Zeit auf 5ich zu achten vcrsteht, uncI es ist ihm zu einer 
glucklichen Gewohnheit geworden , nichts zu tun, was man 
verurteilen kOnnte. 

21) J unge Leute !assen sieh !eieht gehen und ent
fern en sich ofters mehr oder weniger, ohne cs s ich bewuf3t 
zu sein, van cler Befolgung cler Grundsatze, die ieh soeben 
aufgestellt habe. Diese Fehler wiederholen sieh zu oft; 

7.eit.chr. Bd.. 43. 6 

• 

• 

• 



- 82 -
als da13 sie nicht zur Gewohnheit werden sollten. W enn 
man unterHi,13t, ihnen Zllr rechten 2 eit Widerstand zu 1eisten, 
so kommt man nachhcr damit zu spat. Die Gewohnheit hat 
sieh befestigt. N iehts hOrt man haufiger als: "Aeh er ist ja 
ooch ein K ind, er wird mit den Jahren sich schon bessern. 
Sie verlangen schon, dat3 er vernun ftig sei, wahrend er 
noch nicht einmal weiI3, was Vern unft ist." D as sind die 
seh!)nen Maxim en, deren Befolgung und Oftere Anwen
dung eine unglaublieh g ro13e A nzahl von Menschen nie
mals dazu gelangen 1,,13t sieh zu bessern . J e fruher die 
Person en, die zur Erziehung der Jugend berufen sind, sich 
bemGben, diesen Gewohnheiten vorzubeugen und derartigen 
Fehlern entgegen zu treten, desto mehr werden sie nicht 
nur s i ch selbst, sondern auch ihren jungen Z6glingen eioe 
:Menge von Ermahnungen ersparen, die sie jetzt nOtig 
haben, weil sie ihnen jene frtiher nicht mit der erforder
lichen Bestimmtheit ei ngescharft haben. 

22) Diese Bemerkungen finden ihre Anwendung auf 
das ganze Au13ere : auf den Blick des Auges, auf die Naeh
lassigkeit im Auftreten, das hochfahrende oder moquante 
W esen, das Grimassenschneiden, die schlechte R altung , 
auf den T on der Stimme, die Aussprache, die Verbindung 
ja selbst die W ahl der W orte. In dieser Hinsicht hat man 
mit einer weit verbreiteten U nsitte Z l1 kampfen ; denn man 
bestarkt die Kinder nur in ihren schlechten Gewohnheiten, 
wenn man aus tOrichter Zartlichkeit ihn en nachahmt. 

23) !ch habe von der Stimme gesproeben und will 
hieran eine Bemerkung uber das Lachen k nupfen. Man 
sagt: Junge Leute miissen heiter sein und das ist sehr 
wahr. Ein fin steres W esen hat fur den Menschen meist 
traurige und verhangnisvolle Folgen, aber das laute Ge
lachter ist andererseits auch durchaus kein Beweis von 
inniger und wahrer H eiterkeit, vielmehr bezeichnet es eine 
Art Freud entaumel, der von keiner D auer ist und rasch 
der Verstimmung P latz maeht . 

24) Es ist wohl selbstverstandlieh und bedarf kaum 
der besonderen Erwahnung, da13 diese F ebler, die dem 
auJDeren Menschen anhaften, eine ganz a nd ere A ufmerk· 
samkeit und ein e viel g roJDere S trenge erheischen, sobald sie 
aus ei ner gewissen Affektation, aus Eigensinn od er Wider
spensti gkeit entspringen. E s steht jungen Leuten niehts 
so schlecht an, als V erg nugen an allen rnoglichen unver
nunftigen Einfallen zu finden und sich in Besitz einer er
freulichcn U nabhangigkeit zu wahn en, indem sie unbe-
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kummert und beharrlich das tun, was sie sehr verurteilen 
w iirden, wenn sie es an anderen bemerkten. 

25) E s g ibt junge Leute, die eine erstaunliche Fer
tig keit besitzen, alles nachzuahmen, was sie sehen, und 
diese Gabe 1"J3t sie Vergniigen an der Nachahmung fin
den. Die Ursache, welche dieser Neig ung oder dieser 
Fahigkeit zu Grunde liegt, mu J3 in einem physiscben Ta
lente gesucht werden, dessen Ausubung g ute Friichte 
tragen kann , vorausgesetzt, da13 man es in die rechten 
Bahnen lenkt. W enn man dieser Neigung zu sehr nacb
gibt, \Vird man schlieJ31ich seinen eigenen Charakter ver
lieren. Man ist infolgedessen nie naturlich und gewObnt 
sich auf3erdem daran, die Vernunft nicht zu R ate zu ziehen 
und nicht daran zu denken, daJ3 man sich lacherlich macht. 
Die Na turen sind verschieden, und die U mstande variieren 
noch unendlich mehr als die T emperamente und die AI
tersstufen. E in Benehmen , das dem einen gut steht, macht 
einen anderen lacherlich, ja la.0t ihn vielleicht unverschamt 
erscheinen. Das V ergnugen, wel~hes bescbrankte K opfe 
beim Anblick dieser kindischen Airereien empfinden, ist 
imstande, jene so darin zu bestarken, daJ3 keine U mkehr 
mehr moglich ist. 

26) W er nachahmt, \Vird bald k opieren und schlieJ3-
Jieh karrikieren, und wer hieran Freude findet, wird sich 
bald auch gern moquieren und unaufhorlich etwas auszu· 
setzen finden. Das Vergniigen, an jedem etwas S chlechtes 
zu entdecken, g leichviel ob es sich dort wirklich vorfi ndet, 
oder ob man es sieh nur einbildet, maeht fur die g uten 
Seiten des Menschen blind. 

27) 'W ie unbedeutend die F ehler der j un gen Leute 
immerhin anfangs sein m6gen, so werden sie zunehmen, 
si eh befestigen und sehlicfDlk h llnertrag Heh werden, wenn 
ma n sie dem Zogling untcr dem Vorwandc hingehen laJ3t, 
da13 er noeh ein ](.ind is!, ohne zu bedenken, wieviel 
Menschen die Schwilchen der J ugend ihr ganzes Leb en 
hindurch nicht ablegen. W enn man eine groJ3e Zahl von 
Erwaehsenen mild beurtc ilen will, anstatt ihre Fehler ihn en 
seharf vorzuhalten, so w ird man nur sagen k6nnen, da13 
sie die Kinderschuhe noch nicht ausgezogen haben. Aber 
die meisten , die bei der J ugend verkehrte Nachsicht uben. 
sind selbst nieht erzogen und haben keine Idee von den 
Mitteln. mit Hiilfe deren man die Jugend von der U n
wissenheit, dem Eigensinn und den Fehlern dieses A lters 
befreit. Sie haben k ein Verstandnis fUr die Methode, 

6" 

• 
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welche man befolgen mu13, um Kinder zu verniinftigen 
Menschen zu erziehen, ohne ihren Gcist zu diesem Zwecke 
durch allzugro/3e Anstrengung zu ermuden. Es g iht Gegen
sUinclc, die man ihnen anf ein e gefall ige und leichte Art 
beibringen mu/3. Gewisse Studien soli man sie fruhzeit ig 
beginnen lassen, sie stets damit beschaftigen. sic unab· 
Hissig darin weiter fuhren, sie von Stufe zu Stufe leiten, 
so da13 die Fortschritte des Schulers zunachst in dem lang
samen Gang des U nterrichts fast unmerklich erscheinen, 
aber durch dessen Stetigkeit allmahlich sehr merkbar 
wcrden. Alles das wird nicht schwer sein, vorausgesetzt 
da13 der ZOgling nicht alle Augenblicke unter den EinBu13 
von Zustanden uo d Personen gerat, die ihn wieder zu den 
fruheren S chwachen, Zerstreuungen und Torheiten verleiten. 

28) l ch hatte beinahe eine der wichtigsten Bemer
kungen vergessen. Viele L eute sehen das als das Kenn
zeichen eines feinen Geistes an, was doch oft nur das 
Symptom ei nes boshaften Charakters ist, na mlich die Nei
gung zu widersprechen uod die S ucbt, andere anf Fehlern 
zu ertappen, eine Liebhaberei, die leicht dam fOhrt, diese 
F ehler zu ubertreiben od er solche auch da zu entdecken. 
wo gar kein e vorhanden sind. La13t man aber J{inder 
gar merken, daf3 sie Beifall finden, we nn sie zu tadeln 
bestrebt sind, so ist das ein sichcres 1\i( itt I, in ihnen den 
Widerspruchsgeist zu nahren 'und sic fUr andere Menschen 
mit der Zeit uncrtraglich Zll machen. J a dieser Fehler 
hat noch schlimmcre Folgen; denn er fuhrt. wenn auch 
langsam, aber doch graden W eges zur Auftehnung gegen 
alle Religion. 

• • • 
Vorstehcnde Instruktion, mag man auch iiber ihren 

inneren Gehalt und W ert urteilen, \Vie man will, ist j eden~ 
falls ein zeitgeschichtlich hochinteressantes D okum ent. Sie 
gewahrt einen Einblick in die Anschauungen, die in jener 
Zeit uber Prinzenerziehun g herrschten, und legt, und das 
ist fUr uns Hessen die Hauptsache, vollgultiges Zeugnis 
ab van dem haben und vorurteilsfreien Sinne des Fiirsten, 
der sie erteilte 1). Sie enthalt eine Anzabl von Vor-

I) Vgl. bcsonders Nr , 14 und 15. - Unzweirclhafl isl unsere 
Inslruk lion eine weil gelreuere und unmiltelbarere Wiedergabe der 
e i~e D s ten Gedanken des Prinzen Wilhelm als die von Dr. Erich Meyer 
in der "Zeitschr." Bd. 2R, 528 rc. mitgete ilte Inslruktion [G r Erziehung 
der drei SOlme des Landgraren Friedrich 11. bei ihrer Ubersicdelung 
nach Kopenhagen (1757). Sie tragl zwar die Unlerschrifl Wilhe lms, 
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schriften und Winken, die fUr alle E rziehung maJilgebend 
sein sollten. Daneben zeugt sie aber auch van scharfer 
lleobachtung der Charakteranlagen des jungen Prinze ll 
und berUcksichtig t namentlich auch die K eime der F ehler 
uod Schwachen, wie sie in dessen W esen unter ungunstigen 
E illfi Ussen leider im Laufe der Zeit mehr und mehr zur 
Entwicklung gelangten '). 

Die gegebenen W eisungen erinnern besonders in der 
zweiten H alfte der Ansprache an manche AusfO.hrun gen 
der frUher sehr gerUhmten, jetzt aber wohl unterschatzte ll ') 
Briefe des Lord Chesterfield an seinen Sohn, doch habel} 
s ie vcr diesen den V orzug voraus, da~ in ihnen die sitt· 
liche Grundlage, auf der die weltmannische Erziehung des 
vornehm en jungen Mannes sich aufbauen 5011, nachdruck
licher beton t und begrUndet wird. 

Nicht ohne scheinbare Berechtigung kOnnte man der 
Instruktion den Vorwurf machen, daJ3 in dem hier ge
zeichneten Aufri l3 des E rziehu ngsplanes das religiose Ele
ment vergessen oder mit Bewuf3tsein fortgelassen worden 
sei. In der Tat findet sich das W art "ReligionH in uo
serem SchriftstUck abgesehen von der beilaufigen Er
wahll ung in Nr. 10 nur einmal. Allein die EinfUhrung 
des Wortes und der T on, der auf ihm als dem Endworte 
des ga nzen ruht, la£lt doch mit Sicherheit annehmen, dall 
der re li g iose F aktor bei der E rziehung nicht ausgeschaltet 
wcrd en sollte . Es ware das in der Tat auch sehr auf· 
fall cnd bci einem FOrsten, dessen ganzes Lcben von seiner 
1 fochschiitzung der R eli g ion Zeug nis ablegt und dessen 
ganzc inn er und :illl3ere Politik in seinen scchs letztcn 
Leb nsjuhre n v n cl em Kump£e fllr sein en Glauben erfiillt 
und beh rrs ht wll rd . Nicht minder nuffnll nd wiirde 

war abel', wie Moyol' gowiU mit nochl v rmutot , dns Werk des Re
gie rungsrats lIoin, de l' Ho il d(\ln ncklulntwcrdt' ll .des Obcrlrills des 
Erbprinzen Fried l'l (' h ZU1H KI\lhOlizislllUlI dol' Ihluptmtgeber des Lnnd
~rafen Wilhelm und sciner S(' hwie~01'lochlc r wnr. I)a.s Schrift slilck 
1St im Anscblusse un prellUis h Yol'lu{(en und unter dem Gesichts· 
punkte del' Hessen bcdrohonden kntholi scllcn Propaganda verfaJlt. 
Landgraf Wi lhelm Will' !lnch !:I iner schwercn Erkrankung i. J. 1704, 
von deren Nachwirkung s in Goisl sich nie wlcdcl' erholt l1at, nichl 
mehr fahig zu zusammcnil Ungcndc l' Gcdunkcll(l1·bei l. 

1) S. Nr. 2, 5, t..(., 25, 26 u. 28. Vg!. unten S. 87. 
t) Del' Vorwurf laxcr 1\1 01'111 , den man ihnen gcmeiniglich macht, 

scheint doch zu we it zu gehon anges ich ts der Ausflihrungen libel' den 
Wert del' Tugend in Brier M. S. auch Br. no, 69, 86 u. 94. (Phil. 
Gormer Chesterfield , Briefe an s. Sohn, aus dem Engl. Leipzig 1774. 
bis 1777). Vg!. H. Hettner, Gcschichle der englischen Literalur. a. Aufl . 
S. 374 rr. 
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aber auch dieser D efekt bei einem Manne \Vie Crousaz 
sein , der selber lange J ahre Geistlicher gewesen war und 
auch nachher sein lebhaftes Interesse fur Kirche und 
R elig ion in vielen theologischen Schriften, sowie in den 
Briefen an Schmerfeld deutlich genug bekundet hat. B ei 
Erwagung dieser unbestreitbaren Tatsachen liegt die Ver~ 
mutung nahe, dalil schon in den fruheren J ahren der Furst 
sich mit dem Informator seines Sohnes daruber versUindig-t 
hatte, in w elchem U mfange der religiose Einschlag in Er
ziehung und U nterricht Gestalt gewinnen solle, und des
ha lb in einer Ansprache, die doch in dcr H auptsache das 
Auftreten des Prinzen in der Welt zum Gegenstande hatte, 
nicht noch e inmal naher darauf ein g ing 1). 

Es erubrig t zum Schlusse dieser die Ansprache llm 
rahmenden Bemerkungen die E rledigung der si ch natur
gemalil von selbst aufdrangenden Frage: welche E rgeb
nisse hatte das nach den erteilten Direktiven geleitete Er
ziehungswerk ? Die Antwort k ann leider nicht befrie
digend lauten. Denn der Erlrag der erziehlichen Arbeit 
war nicht der erwiinschte und erhoffte . D er von Crousaz 
mit kundiger H and ausgestreute Samen fiel in dem H et'zen 
seines Zog lings zum Teil auf steinigen Boden, zum T eil 
auch unter die Dornen . Anfangs zwar war rOLl saz voll 
guter Hoffnung. Als rechter P adagog war er darau! be
dacht, die K eime zum Guten in sein em ZOgling ausfind ig 
zu machen und sie nach ](r~lften Zll cntwickeln. In der 
Tat fehlte es dem P rin zen nach den Beobachtungen seines 
L ehrers nicht an Gaben, die bei rechter P fl ege Gutes ver
sprachen. E r zeigte reges geistiges Leben und rasches 
V erstandnis, e in" gewisse G utherzigkeit und demgemalil 
anerkennenswerte Bereitwillig keit, aut wohlgemeintc Vor
stellungen und Mahnungen zu h6ren . Neben diesen An-

1) Die Annahme, dall bei der Erziehung des Prinzen das reli
giose Momenl nicbt zu kurz gekommen sei, findel volle BesUitigung 
durch ein nach der Niederschrifl obiger Bemerkungen auf .. dem Mar
burger Archiv von mir vorgefundenes Scliriftstuck, das die Uberschri ft 
tragt: Reglement pour l' instruction et la Oonduite du Prince Ji'rederic 
fat:t cl. Otu;sel le 21. .!lIars 1730. Darin wurde vorgeschriehen, daB der 
Prinz an jedem Wochentage von 7- 8 Uhr in "la Theologie nalurelleu 

und von 8-9 Uhr in "l' Histoire de la Bihle" unlerrichtel werden 
sollte. Daneben erhiell er auch von dem Hofprediger noch an zwei 
Wochenstunden Unterricht in biblischer Geschichte. - AuBerdem 
waren abgeseben von einem Kurs in den freien KUnsten Lektionen 
angesetzt fUr Lektiire des Terenz - in jeder Stunde sollten 100 Verse 
durchgenommen werden - und des Tdemach, fUr romische Geschichle, 
Geographie und Geometrie. 



- 87 -

lagen zum Guten fehl ten freilich auch die haufig in ihrem 
Gefolge bemerkbaren Febler und Schwachen nicht. D ie 
Lebbaftigkeit des P rinzen erscbwerte ihm die K onzentra
tic n auf Gegenstande, die nicht mit seinen N eig ungen 
harmonierten, und verleitete ihn zu U naufmerksamkeit 
und Zerstreutheit. Seine Neig ungen aber wandten sich 
frUhzeitig den g lanzenden Aullenseiten der Dinge zu. Seine 
Gutmti tig keit wurde fOr ihn zu einer QueUe innerer Un
selbstandigkeit. die sich teils in einer fast krankhaften 
S ucht, die .Manieren anderer zu kopieren, auJ3erte, teils ihn 
fUr schadliche fremde E influsse leicht zuganglich machte, 
besonders wenn man seiner E itelkeit schmeichelte. Diese' 
E itelkeit hatte zur H auptgrundlage ein Uberg rolles Be
wu13tsein van sciner hohen S tellung , das hin und wieder 
in geringschatzigem Henehmen gegen andere ein en ver
letzenden Ausdruck fa nd . 

Die hier nur in ihren H auptztigell auf Grund der 
Crousaz'schen Zeichnun g skizzierten Charakteranlagen I), 
die in ihrer spateren E ntwicklung fUr das Leben Fried richs 
teilweise eine verhang nisvolle Bedeutung gewinnen sollten, 
blieben sehan in ihren ersten Entwicklungsstadien weder 
den Blicken sei nes Erziehers noch seines Vaters verborgen, 
und ihr offensichtliches H ervortreten mag wohl den Prinzen 
W ilhelm zu der A nsprache im April 1731 veranlall t haben, 
in der er seinem Sohne das Spiegelbild seiner F ehler vor 
die Seele fUhrte und ihnen den Krieg erklarte. 

rQllsaz lebte in dem optimistischen Glauben an das 
g utc NatureJl seines Zoglings und in dem festen V ertrauen 
auf sein psychologisch begrlin detc E r ziehu ngsmcthode und 
war dahel' der gutcn I-loffn ung, dall r del' aufkeimenden 
Charakterf' hi r des P ri nz n I-I rr w rden w tirde. Ja er 
hatte sogar di KOhn h it, si h J rin z Wil helm gegeniiber 
mit seinem K OI f dafUr zu vcrbil rgcn, wenn ma n ihm 
volle Freiheit g wtlhrc, s in Prinzipi 11 anzuwenden I!). 

I) S. GenauerCH ZUf Charnkleristik des jungcn Prinzen und 
seiner Entwicklung in '.I'h . Ilnrtwig, Dcr Obcrlritl des Erbprinzcn 
Friedrich van Hessen- Ktul!wl zurn KaLllOlizismus, Kassel 1870, S. 7- 13 
und Dr. Erich Meyer, Mn l'irt, Land~ r !Ui n von Ji cssen, Gatha 18\)4, S. 56- 60. 

2) Schre ibe~ an den I? I'inz-Slalthaller vom 23. April 1731 (Mar
burger Archiv). Uber die Bckiimpfung der Fchler des jungen Prinzen 
he iB l es darin : n est lems (l'aI'I'Ctcr et de (aire mcme cvanouir qu,oique 
peu a peu des dispositions et des prQjugfs qui commenr.cicnt a s' affermi1' 
et (/Ollt les suiies ctoiellt a ,·edouter. . . . . Lea occasions lk (aire mal 
etant ecarleesJ un naturu de ceUe trem1Je se porte dans les bonnes routes de 
son prQpre mow:mumt. Der Anspracbe Wilhelms an seinen Sohn wird 
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Allein diese Voraussetzung liell si eh unter den gegebenen 
V erh altnissen ') gar nieht erfOllen, und so sollte ihm eine 
bittere E nttausehung nieht erspart bleiben. Er mu Jilte die 
Erfahrung machen, daIJ angeborene Anlagen, wenn sie 
auf den ihnen zusagenden Nahrboden k ommen, starker 
sind als ausgeklugelte Maximen, und daJil Luther reeht 
hat, wenn er sagt, dall der Erzieher gemeiniglieh niehts 
anderes tun kOnne als der Gartner, der ein junges Baum
chen an den Pfahl binde, im ubrigen aber cs wachsen 
lasse, wie Gott es wolle, und hOehstens einige allzu Uppige 
T riebe stutze. 

So lange Crousaz seinen Eleven in dem engen Kas
seler Gehege unter sei ner strengen Aufsicht hielt, sch ien 
a lles nach Wunsch zu gelingen. D er Prinz machte dUTch 
seine Bildung und seine ganze Haltung damals allge mein 
e in cn sehr gunstigen E indruck. ....t\nders aber gestalteten 
s ieh die Dinge, als er im Spatherbste des Jahres 1732 2) 

auf J ahre hinaus ' ) in den Bereich des g roJilstadtischen 
Genrer Lebens trat. Die Zugel entglitten bald mehr und 
mehr den H anden des alten Erziehers. Neue P ersonen, 
neuc EinflO ssc, die den ,-\Tunschcn und Ncigungen des 

mit den Wol'l on gcllllcht : KOlIs rl,,cs8011S r .racfcmclIt l e Journal fjn'clle 
( Vot~e A: S.) (t J!(/I'/I. (tJlpro ll rcr ct 0" Ic lit chufJllejo!/I' (t,lI Pl'i~lCC . Notre 
oppl1cal1oll MII /muello cst cle In (l e Prnu'cj roudlU1'c (1, pro/del' des ex
ccllellies I rfOlls (JIt"il cuI /(~ fl I'(lrfl dt) r c(!cl'oil' de !'oirt) A lIrssc &rfmi ssime. 

I) Einc C Ill~C ll(l nd c ~chi ld crun~ dol' Verh iiltn i~se, welchc d ie 
Erzichung vo n Pl'I ll lon IInij ll nslig bcc lIl nw:lsell

1 
gchcn die Al'ti kel liber 

Pr inzener1. ichung v Il 'I'h . lIockc l' in SchlYl id IS Padl1 ~ogischcr Enzy
klopUdic, 2. Aufl ., Leipzig IHHf, und von Dr. E. Meyer in Rein's Enzy
klopU.lIi sc hcm Ilnndbuche del' 1)l idl\~o,?ik , 2. Aufi., Langellsalza. 1908. 

' ) £in rl'Uhe rol' AlIfcnthn!t dos Vrmzen in Genr, den Erich Meyer 
a. a. O. S. f>8 a nn immt , ora hint mir sehl' zweifclhaft, da er naeh 
seinen auf dcm Mnrburgc r AI' 'hiv bclindliehen Briefen im Sommcr 
1732 in Kassel wnr. Im Oktoi>cr d . ;1. tral er mil seinem Gouverneur, 
Obersl von DOllOP, die Reiso nneh Gcnf an . Am 14. November m eldete 
er seinem Vale r, de l' d n Sommcr und Herbsl an den verwandten 
Boren zu l\optJllhngcn und Stockhol m verlebl hatte, seine Ankunft in 
Genf und schilcl e rlc sc in ers lon Eindrlicke. Crousaz, del' zum Be
suehe seineI' Hcimal liingcr beurlaubl gewesen war, tra l jetzl wieder 
seinen Diensl a n, Die Dalicrllng des von Meyer angeflihrten Briefes 
des Prinzen, den ieh auf dcm Archiv nicht gescben habe, (Genf, den 
17. Mlirz 1732) ist ve rmu tlich irrtilmlieh. Vgl auch C. S. Wigand, 
Hess. Chronik S. 294. 

S) Der Prinz verblicb mil einigen Unterbrechungen bis 7.. J. 1737 
in Genf. - Wenn Pr inz Wilhc lm seinen Sohn zum Absehlull seineI' 
Bildung nach Genf sand le, so foJgle er dem Beispiele seiner Vorfahren , 
die naeh dem Vorgange des Landgraren l\'lorilz hisher ausnahmslos 
ihre SBhne am Ende ihrer Lehrjahre del' glaubensverwandten Genfer 
Akademie anverlraut hallen. VgJ. Rommel, Gesch. von Hessen 10,39. 
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Prinzen mehr zusagten als der stoische E rnst seines alten 
Informators, gewannen die Oberhand. Schon Ende des 
folg-enden J ahres raumte Crousaz vor ihn en den Platz und 
kehrte oach Lausanne zuriick I). V an hier aus mu.f3te er 
dann w ehrlos mitansehen. und durfte nur in Briefen an 
den Kasseler F reund Schmerfeld es riickhaltlos beklagen, 
\Vie die Genfer "I-l arpyien" sein W erk beschmutzten und 
zerstorten, und \Vi e das alte U nkraut die van ihm ausge
streute Saat uberw ucberte. 

Auch die Mitteilul1g-eo , die Crausaz in den nachsten 
Jahren uber die Lebensfiihrun g seines friiheren Zoglings 
aus K assel erhielt. konnten nur di e ungiinstigen Genfer 
E indrucke verstarken. Noch e inmal wagte er wieder auf 
Besserung zu holfen bei der Nachricht von der V ermah
lung Friedrichs mit der edlen Prinzessin Maria van E ng 
land (27. J uni 1740). A lIei n auch diese H olfnung sank 
bald \Vi eder dahin . Die geistvolle und feinsin nige Maria 
gewann auf die D auer keinen veredelnden Einflu13 auf den 
nur selten und kurz in ihrer N ahe w eilenden, ba1d im 
Kriegslager, bald an uppigen H efen lebenden Prinzen. 
Ihre S timme [and k ein Echo in dem H erzen ihres Gemahls. 
Sie wurde ubertont von dem Larm des Lagerlebens und 
dem Rauschen des Stromes von Geniissen, in den sich 
F riedrich hinein warf. Immer w eiter gingen die W ege der 
beidc ll Gatten auseinander, bis der Prinz dann endlich 
durch Preisgabe des Glaubens seiner Ahn en eine uniiber
steigbare Schranke 7.wischen sich und sein er F amilie auf
richtete. 

') Sein 
(Archiv). 

c rslcr Brief nus Lausannc is t dnlic t' t \' om 29. Dez. 1733 

. ... --
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