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Johann Christoph Gottscheds Beziehungen 
zu Kassel. 

Aup Grund del' Gottsched'schen Briepsaml111ung 

dargcstcllt von 

August Woringer. • 

lm Besitze der U niversitatsbibliothek zu Leipzig be
findet s ieh ei ne Sammlung der in den Jahren 1722 bis 
1756 an Johann Christoph Gottsehed geriehteten Briefe. 
Sie tragt die Signatur Cod. Ms. 0342 und besteht aus 
22 Foliobanden. Ein Register dazu lieJil vor kurzem 
Wolfram Suehier drueken: "Gottseheds K orrespon
denten. Alphabetisehes Absenderregister zur Gottsehed'
schen Briefsammlung in der Universitatsbibliothek Leipzig. 
Berlin, Gottsehed -Verlag, 1U12" und machte dadurch die 
Sammlung weiteren Kreisen bekannt und zuganglieh. Der 
Direktor der Kasseler Landesbibliothek, Herr Professor 
Dr. Brunner, machte mich auf dies Register aufmerksam, 
und es schien ihm wohl angebracht, die Sammlun g auf 
die aus Hessen stammenden Briefe durchzusehen und das 
Ergebnis zu veroffentlichen. Die Hoffnung, aus den Briefen 
einen Uberblick uber das geistige Leben in Hessen in der 
Mitte des 18. J ahrhunderts gewinnen zu konnen, veranlalDte 
mich, dieser Anregung zu entspreehen. Leider wurde ieh 
in meiner Hoffnung enttauseht. Von den 231 aus Hessen 
stammenden Briefen sind 219 in Kassel od er von standig 
in I{assel lebenden Personen geschrieben. nur 12 in an
deren Orten Hessens, sodaJil sieh die Veroffentlichung auf 
die Beziehungen Gottscheds zu Hessens Hauptstadt be
schranken mut3te. Wenn nun aueh auf diesem engen 
Gebiet sieh bei weitem nicht das ergab. was ieh erhofft 
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hatte, so enthalten die Briefe doch immerhin manche An
gaben, die auf das geistige Leben .,Kassels in jener Zeit 
Licht werfen, hin und wieder auch A.uIDerungen uber die 
poli tischen Ereignisse. Mit Rucksicht darauf glaubte ich 
es wagen zu diirfen, llTI Jahre cler Tausendjahrfeier meiner 
Vaterstac1t diesen kleinen Beitrag zu ihrer Geschichte ans 
Licht zu bringen. 

Herrn Professor Dr. Brunner spreche ich fUr seine 
Anregung und cler Direktion der .. Leipziger U niversitats
bibliothek fur die bereitwillige Uberlassullg der Brief
sammlung meinen Dank aus. 

1729- 17110. 

In der etwa die zwolf Jahre von 1729 bis 1740 Utn

fassenden Zeit, in der J ohann Christoph Gottsched allf der 
I-Iohe seines Ruhmes stand, hat er zu der Hallptstadt des 
Hessenlandes augenscheinlich keinerlei Beziehungen ge
habt. Aus dieser ganzen Zeit finden sich nur zwei Briefe, 
die von Kassel aus an ihn gerichtet worden sind. Der 
erste der beiden Briefschreiber ist der evangelisch -luthe
rische Prediger Friedrich Philipp Schlosser I). Land
graf Friedrich 1., der als Konig- des lutherischen Schweden 
auf seine U ntertanen lutherischen Bekenntnisses gro13ere 
Rlicksichten nehmen mufDte, aIs es seine Vorfahren zu tun 
brauchten, hatte unterm 5. /16. J anllar 1731 den LlIthera
nern die freie Religionsiibung ill Kassel gestattet, und 
Schlosser war der erste Prediger der neuen Gemeinde ge
worden. Dieser hatte dem Landgrafen, als dem W ohltater 
seiner Gemeindemitglieder, eine Lobschrift gewidmet, die 
er mit einem Schreiben yom 16. Januar 1732 Gottsched 
mit der Bitte urn gunstige Beurteilung und Empfehlung 
an einige Buchfilhrer iibersandte. Er spricht in dem Briefe 
die Hoffnung aus, daJi\ die Gemeinde bald auch ein eigenes 
Gotteshaus besitzen werde 2). zu dessen Bau sie die Ge
nehmigung der Sammlung van Beitragen in- und auJDer
halb Hessens Zll erlangen hoffte. Einige kurze Bemer-

l) Friedrich Philipp Schlosser, geboren l6. September 1701 zu 
St. Goal', studierte in Marburg, Giellen und Jcna, las in Wiltenberg 
Uber WoHT'sche Philosophie, wurde 1729 Rektol' in Clausthal, 1731 
luthel'ischer Prediger in Kassel, wo er 17. November 1742 slarb. 
(Strieder, Hess. Gel.-Gesch. 1.3 S. 5b.) 

~) Del' Bau des lulhel'ischen Golleshauses am Graben begann 
173-1 und wurde 1738 vollendeL 
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kungcn ilber Clausthaler und H elmstadter Gelehrte schlieJ3en 
den Brief. 

Das zweite Schreiben aus dieser Zeit mutet uns jetzt 
eigcntumlich an j man wurde nach heutigen Bcgriffen die 
darin ausgesprochene Bitte ziernlich unverschamt finden. 
Allein die damaligen Verkehrsverhaltnisse entschuldigten 
solche Anforderungen. Der Regierungsregistrator N a tha
n a e I Ca e s a r teilt unterm 9. September 1734 dem mit 
ihm bis dahin sicherlich in keinerlei Beziehungen stehend en 
Professor Gottsched mit, er habe auf dem Kasseler filrst
lichen Theater im verwichenen Fruhjahr eine Auffuhrung 
des "Sterbenden Cato" gesehen und fUhle si ch seitdem 
zum Studium der tragischen Poesie sehr hingezogen. Da 
aber die Kasseler Buchhandler seine Bestellungen nicht 
besorgten, bittet er Gottsched, ihm eine Anzahl in Leipzig 
im Druck erschienener Tragodien gegen alsbaldige Er
stattung der Auslagen zu ubersenden i). 

Erst als sein Stern bereits zu sinken begann, trat 
Gottsched in regelmalilige Verbindung mit Kasse!. Er 
besaJ3 einen im Jahre 1706 geborenen Bruder mit Namen 
J ohann Heinrich, der in K()nigsberg und seit 25. Februar 
1724 in Leipzig, nach seiner spateren Laufbahn zu urteilen, 
Rechtswissenschaft studiert hatte. Gottsched verschaffte 
diesem, \Vie ich annehme, durch Vermittelung des Feld
marschalls von Seckendorf, den Gottsched nach Danzels 
Meinung ') kennen gelernt hatte, als er Kommandant von 
Leipzig war 3), und dessen Freundschaft sich Gottsched 
stets zu erhalten bestrebt war 4), cine Stelle als Sekretar 
bei dem Prinzen Maxirnilian von Hessen 0). Es war keine 
glanzende Unterkunft, die der jungere Gottsched hier ge
funden hatte. Unterm 3. November 1740 meldet er seinem 
Bruder, seine Verhaltnisse hatten sich g-ebessert, der Prinz 
habe ihm zu seiner jahrlichen Gage von 200 Taler ein 
Kostgeld von wochentlich 3 Taler zugelegt, weil er ge
droht habe, sich urn eine Stelle im hessischen Staatsdienste 

1) Gottsched, Slerbenden Calo und Atalante, v. Fllhrers Cinna, 
Lange's Cid. 

~) Danzel, Gottsched und seine Zeil, 2. Auf1. (:1855) S. 290. 
3) li'riedrich Heinrich Heichsgraf von Seckendorf bekleidete die 

Stelle des Kommandanten van Leipzig 1721 his 1726. Goltsched kam 
1724 nach Leipzig. 

4) "Gottsched, der seinen Feldmarschall von Seckcndorf so warm 
hiell" , schreibt Danzel a. a. O. S. 142. 

5) Danzel a. a. O. S. 287 liberlaBt "die Bestimmung des Prinzen 
den Kennern der Casselschen Special historic". 
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zu bewerben. Es sei freilieh eine sehleehte Hilfe, so lange 
er sein e B ezuge nieht regelmalilig erhalte . In den letzten 
drei J ahren habe er van seiner Gage iiberhaupt nur 70 
Taler bekommen. Der Feldzug am Rhein , den der Prinz 
als Reiehsgeneralfeldzeugmeister mitgemaeht, habe diesen 
a ller Mittel beraubt I). Gottsehed jr. war damals bereits 
verheiratet und seine Frau war w ohlh abend. So lebte er 
denn , \V ie er schreibt, "ex propriis dilectae suae". 

Dieser J o h a nn Heinr-ieh Gottse h e d war Ende 
1737 od er anfangs 1738 naeh K assel gekommen. Briefe 
sind von ihm aus den ersten Jahren seines dasigen Aut"o. 
enthalts nieht vorhanden. Erst 1740 beginnt fur kurze 
Zeit ein lebhafter Briefweehsel, da der jiingere Gottsehed 
sich bemiiht, dem alteren Bruder sein e Dankbarkeit zu be
zeugen. Christian W olff, der sei t 1723 in IVl arburg ge
wirkt hatte, war im September 1740 als Vizekanzler naeh 
Halle zuruekberufen worden und hatte den Ruf ange
nommen . W er nun zuerst in K assel auf den Gedanken 
gekommen is t, als seinen Naehfolger Gottsehed zu berufen, 
mag dahin gestellt bleiben. Es liegt aber natUrlieh nahe, 
anzunehmen, dalil der Plan von dem jungeren Gottsehed 
ausging. Es befanden si ch damals in K assel verschiedenc 
Preu.f3en in maf3gebenden und einftu .l3reichen SteIlen, nament-
1ich der I(ammerprasident von Borck , der R egierungs
prasident und Geheime Rat vQn Dankelm ann lInd der 
Sekretar W idela '), den der jungere Gottsehed einen "halben 
Landsmann" nen nt und als "Mignon" des Geheimenrats
prasidenten von Adelebsen bezeiehnet. A lle diese wulilte 
J. H. Gottsehed fur die Berufung seines Bruders zu in
tcressieren. Er erhielt denn auch den Auftrag, bei diesem 
anzufragen, ob er geneig t sei, a nstelle Wolffs dessen Pro
fessur der Philosophie und Mathematik in Marburg an zu
nehmen und g , F. seine Forderun gen zu stellen, nament
lich sein Leipziger festes Einkommen anzugeben. Er kam 
diesem Auftrag in einem Sehreiben vom 17. Oktober J 740 
naeh. Der Professor Gottsehed antwortete alsbald. Er 
erklarte, er wolle sieh jedenfalls in Marburg nieht sehleehter ' 

1) Der Pl'inz war nie in giinstigen Vermogensverhaltnissen. Er 
se lbst und noch mehr seine Gemablin , Friederike Charlolte von l-[essen
Darmstadt, waren sehr prachtliebend und verschwenderisch. Nach 
dem 1753 erfolgten 'rode des Pl'inzen wurde libel' sein Vermogen del' 
gerichtliche Konkurs erkannt. 

2) So untersehl'eibl er si eh seJbst, wahrend del' jnngel'e Golt
sehed stets Wiedla sehre ibt. 
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stehen, als er sich jetzt in Leipzig stehe. E r habe hier aus 
sein er Professur und seinem I{anonikat eine feststehende 
E innahrne von jahrlich 700 Taler, fe rner an Kollegien
geldern mindestens 300 Taler. Er kon ne a lle drei Jahre 
Prorektor werden; die Leipziger Universitat sei "d ie an
sehnlichste, mithin ei ne dortige Professorstellc vor anderen 
honorabel", auch der Ort selbst angenehm. Schl ielllich 
kOn ne man dort mit Buchersehreiben und nellen AuBagen 
and erer Bucher vieles verdienen, "und zwa r mit mehrerer 
Bequemlichkeit als anden varts". Dem stellte Widela ur~.term 
I . November entgegen, man wolle Gottsched hei Vber
nahme der Profe{isur in Marburg das fi xe Gehalt ann ehm
lieh verbessern, voraussiehtlich auf 800 Taler; dabei sei 
zu beachten, dall di e ,"Vohnungs- und Lebensmittelpreise 
in Marburg erhebli ch billiger seien als in Leipzig I). Da
gegen seien die K ollegiengelder in Marburg weit hOher 
als in Leipzig 2), sodaJ3 er daraus ein e Einn ahme van 400 
Taler ziehen kOnne. Das Prorektorat dauere in Leipzig 
nur ein halbes Jahr, in Marburg ein Jahr, und wechsle 
regelmaJ3ig unter den vier Fakultaten. Das sei also nicht 
un gunstiger. Auch k6nne das Marburger Prorektorat nach 
Gefallen des Landgrafen "conferiret und prolongiret" werd en. 
Nicht gering zu achten sei, dalil der Marburger Prorektor 
"votum et sessionem auf den hessischen Landtagen exer
cire". Mit Buehersehreiben k6 nne man in Marburg eben
soviel verdienen als in Leipzig. W olffs Sehriften seien 
samtl ich in Marburg gedruekt, obwohl sie in Leipzig ver
leg! seien . Und in Anbetracht de r Bequemlichkeit - sei 
Frankfurt nur 9 Meil en abgelegen. 

Diese Ausfuhrungen Widelas sandte der jungere Gott
sehed unterm 3. No vember 1740 seinem Bruder ZU, wobei 
er !loch darauf hin wies, dal3 von dem dC'rzeitigen Rektor 
der U ni versitat, dem Erbprinzeo Friedrich, viel Gutes fUr 
diese 1lI erholfen, und daJ3 der Oberhofm eister der Ge
mahlin des Erbprinzen, der H err von Frankenberg, Gott. 
sehed sehr gewogen sei. Kurze Zeit darauf filhrte das 
Ableben seiner Frau, auf deren schwere Erkrankung nach 
ci ner Fehlgeburt Johann H einrich sehon in dem letzten 

1) Ein ganzes HallS in ~llter Lage koste 50 Taler Mielc, einf' 
Klafler Ilolz 4 Gulden, 1 Mall (= 2 Liter) Wein 16 his 18 gGr. (ctwa 
2 , It - -'1,). 

') Ein philosophisches Kolleg koste flir ein S('mester -1- Taler, 
ein Privatissimum in Philosophi(' oder Malhemalik [lO, HO bis 100 Taler 
Ilac h Gefallen der Dozenlen. 

• 
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Briefe hingewiesen hatte, eine Liicke in dem brieflichen 
Verkehr der Bruder herbei. Widela sah sich deshalb ge
nOtigt, nunmehr unmittelbar an den Leipziger Gottsched 
zu schreiben. Er hatte dies allerdings auch wahl ohne 
c1as Eintreten des erwahnten Trauerfalles tun mGssen . 
Denn er hatte mittlenveile VOI1 den J{asseler Geheimen 
Raten den mundlichen Auftrag erhalten. nunmehr amtlich 
,,"zufragen. ob Gottsched die Professuren der Philosophie 
und cler Mathematik in Marburg annehmen wolle. In 
seinem Schreiben vom 10. I ovember 1740 teilt er Gott
sched zugleich mit, daJn man ihm biete: jahrlich an festem 
Gehalt 700 Taler har und an Frilchten 24 Viertel R oggen. 
12 Vierte! Gerste, 1' /, Viertel W eizen, 12 Viertel I-Jafer 
und 13 Metzen Erbsell '); ferner so11e er Accisfreibeit von 
Wein und Bier wie die anderen Professoren genieBen und 
den Tite! Holrat erhalten. Widela wiederholt dabei nocb 
einm al. \Vie sehr si ch Gottsched dadurch verbessern werde, 
da er in Leipzig als Fixum nur 700 Taler im ganzen be
ziebe. die Kollegiengelder in Marburg bessere Einnahme 
versprachell, andererseits ab er der Lebensunterhalt in Mar
hurg billiger sei. Auch die Moglichkeit der Verlan gerung 
des einm al erhaltenen Prorektorats durch Reskript des 
Landgrafen und cler S itz im Landtage werclen wiec1er an~ 
gefilhrt. Wenn Gottsched die Professur der Mathematik 
nicht annehmen wolle, wercle sich atlch das einrichten lassell, 
trotzdem aber die versprochenen Bezuge nicht vermindert 
werden. Gottsched m6ge sich nun endgliltig und in solcher 
Form erklaren, daf3 die Erklarung dem Konig von Scbweden 
vorgelegt werden konne. 

Gottschecl hatte aber immer noch Bedenken, clem 
R ufe zu folgen. Er bezweifelte die Angahen ilber die 
Wohlfeilheit des Lebensunterhalts in Marburg, Ober die 
moglicbe Einnahme aus den Kollegiengeldern und dem 
Prorektorat. Die Moglichkeit, seine Werke in Marhurg 
drucken zu lassen, wollte ihm nicht einlctlchten. Er fragte 
an, ob die Bibliothek in gutem Zustande sei, \Vie es mit 
cler Versorgung cler Professorenwitwen stehe, ob die Ge~ 
haltszahlun g auch sicber erfolge, ob bei cinem Regierungs
wechsel die Beibehaltung seiner Person zweifellos sei und 
ob man ihm als einem Lutheraner in Hessen keine Schwie
rigkeiten bereiten werde. Alles das hcantwortet Widela 
im gunstigsten Sinne und der jilngere GOltscbed, dessen 

I) Der jiingere Gotlschec1 schtitzt sp~ilcr die Einnahme allS £liesen 
Friichtcn auf mindestens 200 'l'aler. 
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Vermittelung si eh Widela \Vieder bedient, besta.tigt alles. 
v\Tidela versiehert dabei, er werde alles tun, was in seinen 
Kr~iften stehe, urn Gottseheds Wunsehe zu befriedigen. 
aber ein fest es Gehalt van 1000 Taler, welches Gottsehed 
g-cfordert hattc, sei unrnoglieh bewilligt Zll erhalten. Er 
bittet sehlielllieh, Gottsehed moge sieh nun aber endlieh 
cntscheiden. Es sei sonst zu befiirchten, daJ3 man an maB
gebender Stelle besehlieBen werde, van seiner Berufung 
abzusehen, si eh einen jiingeren Philosophen selbst ,.heran
zuziehen" und zunacbst einen aJteren Juristen zu berufen. 
Der jOngere Gottsehed sendet die AusfOhrungen \Vid elas 
tlnterm 24. November 1740 naeh l.eipzig, wobei er darauf 
hinweist, daB das cinzige I-lindernis eigentlich die Farde
rung der 1000 Taler sci - in diesem Punkte sei aber 
nichts zu erreiehen. Der altere Jurist, den man bereits 
ins Auge gefaf&t habe, sei Heineccius in Halle 1). Der 
Brief sehliellt mit den Worten: "BehOte mieh der Himmel, 
daM ich an Eurer Versehlimmerung Ursaehe sein 5011. 

Das weiM ieh aber, daB Euer Ansehen wachsen und Eure 
Gelehrsamkeit so in Giellen, Heidelberg und TObingcn 
viel bekannter werden wflrde". 

Professor Gottsehed antwortete unterm 3. Dezember 
l740, blieb aber auf der Forderung eines festen Gehaltes 
von 1000 Taler stehen. Dureh eine Erkrankung des Pr"
sidenten van Adelebscn kamen die Verhandlungen nun 
ins Stockcn und waren am Jahresschlusse noch nicht er
ledigt. U nterm 29 . Dezember 1740 teilt der jOngere Gott
sehed seinem Bruder die Erkrankung v. Adelebsens mit 
und billigt sein Festhalten an der Gehaltsforderung, an 
cler aber wohl die Sache scheitern werde. Man rede stark 
van der Berllfung Heineceius'. Dann kommt er auf seine 
eigenen Verh~iltnisse zu sprechen. Er habe infolge des 
'fades seiner Frau seinen Haushalt allAosen und seinen 
klcinen Sohn ~lax Zll fremden Leuten geben miissen. Wcnn 
er eine sichere Stelle in Prclli3en erhalten konne, ginge er 
gern dorthin. "Denn von allen Gnaden kann man doeh 
nieht leben, wenn gar keine Bezahlung erfol,get." 

Damit endet der Briefweehsel Ober Gottseheds Be
rufung naeh Marburg. Man wollte eben in Kassel im Geld
punkte nieht naehgeben und so blieb Gottsehed in Leipzig. 
Heineccius' Berufung aber kam auch nieht zustande. 

1) Johnnn Gotllieb Heineccills, geb. 11. September 168J, gest. 
31. August 1741 als Professor der Pandektcn und cler Philosophic in 
Hallc. (AlIg. O. Biogr. XI S. 361.) Ernst Landsbcrg, Geschichtc del' 
clt'ulschcn Rechlswisscnschaft Ill. I (189S) Text S. 181 u. bes . Noten S. 124 . 

• 
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17111 - 17115. 

Gottscheds Beziehungen zu J{assel sind damit wiedcr 
fur mehrere J ahre unterbroehen. Aus den Jahren 1741 
bis Herbst 1745 finden s i eh nur zwei Briefe aus K assel 
in Gottseheds Briefsammlung. Der erste, vom 3. Marz 1741, 
stammt w ieder allS der Feder des Bruders, der auf Be
fehl des Prin zen Georg van H essen dem Professor einen 
Studiosus Engelhardt empfahl, der bisher in J ena gewesen 
war und nun in Leipzig deutsche Sprache und R.echtswissen
schaft studieren wollte. Gemeint ist da mit jedenfalls def 
sp~ltere Kriegsrat Regnerus Engelhard, anf den ich !loch 
zur i.ickzukommen Veranlassung haben werde 1). Erst 1751 
findet sich dann wieder ein Brie f des jUngercn Gottsched 
vor. Es muJl\ auffailen, dal; liber zehn Jahre der brieAiche 
Verkehr zwischen beiden Brildern geruht hat j ma n darf 
vielleicht annehm en, daJl\ die Brie fe des Kasseler Gottsehed 
ihres unbedcutenden Inhalts wegen a us der Briefsammlung 
ausgeschlossen wurden, 

Den zweiten Brief aus dem erwahnten Zeitraum (1741 
bis 1745) richtete unterm 25. Mai 1742 der Prediger an 
der Kasseler Martinskirche, Fa u c 11 e r '), an Gottsched. 
E r ilbersandte eine von ihm herausgegeben e verbesserte 
Auflage cler Lobwasserschen Psa1menilbersetz ung uncl bat 
urn Gottscheds U rteil darilber. Er bedauerte, daJl\ die 
Psalm eniibersetzungen von Spreng und Ernst Lange aus 
praklischen Grilndcn nicht Zllr Einfuhrung kommen konnten, 
und g laubte, in dieser Beziehung etwas Besseres geleistet 
zu ha ben 3), E r \Vies d arauf hin, daf3 die bisherigen Psalm en 
ubersetzer Lobwasser, Opitz und Lange samtlich J uristen 

1) Reg-ne rus Engelhard , geb. 30. Oktober 1? I? in Kassel, stu
dierLe auf Koslen des Pl'inzen Georg van Hessen in Marburg bei WolIT 
Malhemal ik und Philosophie, hei v. Cl'amer Rechtc, gin{{ dann nach 
Jena und hierauf nach Leipzig, wo er bei Gottsched deutsche Sprache, 
bei Mascov SLaatsrecht horte. Am 1. August 1741 wurde er Auditeut' 
be i den Regimentern Prinz Maximilian und Prinz Georg, 1744 del' 
Gene ral kriegskommiss ion als SekreUir beigegeben und g l eichzei ti ~ 
Garnisonsauditeur in Kassel, 24. Januar 1746 wirklicher KriegssekreUil', 
16. Dezember .! 75 l Assessor mil SUmme beim Kriegskollegium, 1755 
Kriegsrat. Er starb 6. Dezember 1777 in Kasse l. (Strieder a. a . O. III 
S. 351.) 

2) Karl Theodor Faucher, ge b. 8. Februar 1683, wurde 1709 
Predigel' in Niederzwehren, :l7J2 Al'chidiakon an del' Kasselcr Marlins
kirche, 1743 Dekan damn, starb 4. November 1743 in Kassel. (S lriedel' 
a. a. O. 1 S. 330, II S. 531.) 

S) Nach se ineI' Angahe hatte er durch Anfiigung einer Nutz
anwendung die Lobwasserschen Imlben Strophen am Schlusse der 
Psalmen Zll ganzen Strophen erg1inzt. 
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und Lutheraner gewesen seien. Van den Lutheranern 
seien die Psalrnen frtiher viel gesungen warden. Das sei 
nicht mehr der Fall. Den Grund hiervon konne er nicht 
angeben. 

17115-1752. 

Vom Herbsl1745 ab wird nun Gottscheds Verkehr mit 
Kassel ein ganz regelmafiliger. In den J ahren 1745 bis 
zum.,. Herbst 1752 waren es allerdings nur zwei Personen, 
die von Kassel aus einen re gel m a 13 i g e n Briefwechsel 
mit Gottsched unterhielten, soda10 man diesen Zeitraum 
zweckmallig gesondert betrachtet. Die beiden Briefschreiber 
waren der landgrafliche Pagenhofmeister Reiffstein und 
der v. Borck'sche Hofmeister Groschuff, beides Landsleute 
Gottscheds. Johann Friedrich Reiffstein I) war am 
22. November 1719 in Ragnit in Ostpreullen geboren und 
hatte in Konigsberg die Rechte studiert. Wahrend seines 
siebenjahrigen Aufenthalts auf der dortigen Universitat 
war er Mitglied der Koniglichen Deutschen Gesellschaft 
und bald deren Sekretar geworden. Er begleitete dann 
einen jUllgen Baron auf Reisen, kam mit ihm 1744 nach 
Berlin und blieb dort, als sein Zogling bald nach Hause 
zuruckkehrte. Gattsched hatte ihn auf einer nach Preu10en 
unternommen,en Reise in Konigsberg kennen gelernt, und 
seine Beziehungen zur Konigsberger Deutschen Gesellschaft 
machten die Bekanntschaft erneuert oder erweitert haben. 
Da erinnerte si ch dann Gottsched seiner, als man in Kassel 
itn J ahre 1745 einen Pagenhofmeister suchte und sich wegen 
einer geeigneten Persbnlichkeit an Gottsched wandte. Dan¥ 
zels Vermutung, dall dies durch de" jungeren Gottsched 
geschehen sei ~), findet durch eine AuJ3erung Reiffsteins 
in einem seiner Briefe ihre Bestatigung. "Vir erhalten 
damit einen neuen Anhalt dafLir, dall tatsachlich die Brief
sammlung nicht alle Briefe des jungeren Gottsched enthalt. 
Gottsched empfahl also fur die Kasseler Pagenhofmeister
stelle seinen Landsmann Reiffstein, der freilich wegen seiner 
geringen I<:'enntnisse der lateinischen Sprache zunachst Be
denken hegte, die Stelle anzunehmen, sich aber dann doch 
dazu entschloll. Am 12. August 1745 traf er in Kassel 

1) So schreibt er sich selbst in samtlichen Briefen. Es liegt 
also kein Grund vol') die Goethesche Schreibal'l ReiITenstein mit Danzel 
und andel'en beizubehalten odel', wie W. Schmidl in der Allgemeinen 
Dcutschen Biographie Bd. 27 S. G85, Heifenslein zu schreibcn. 

i) Danzel a. a. O. S. 287. 
Zeitscllr. lld. 47. 5 

• 
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ein und verstand es, sich bald beliebt zu machen. Er er· 
hielt spater den Ratstitel llnd die Anwartschaft auf die 
Kasseler Bibliothekarstelle als Nachfolger von Arcken
holtz. Ehe es aber dazu kam, folgte er 1758 dem durch 
die Kriegsereignisse vertriebenen hessischen Hofe nach 
Bremen, gab dort seine Stelle aufl) und bereiste mit einem 
jungen. Grafen Lynar 1760 bis 1762 Deutschland, Frank
reich, die Schweiz und Italien. In Rom wurde er mit 
Winckelmann befreundet und blieb dort wohnen. Er wid
mete sich dem Studiurn der schanen Kunste und wirkte 
als Cicerone der kunstliebenden Fremden, die Rom be
suchten, sowie als Kommissionar verschiedener Hofe fOr 
den Ankauf von Kunstgegenstanden. Kardinal Albani 
wurde sein Ganner, und Goethe erwahnt ihn mehrfach lobend 
in der Italienischen Reise. "Sein Name begegnet uns in 
allen Korrespondenzen der folgenden dreilOig Jahre; kein 
Mann van Stande, kein Killlstler, der nicht mit Dank seiner 
Gefalligkeit als FOhrer, als Kommissionar bei Kunst
ankaufen, als Vermittler bei Kopien, und vor allem seiner 
so freundschaftlichen, wie »va.terlichen, uninteressierten 
Verwenclung « fLir aufstrebende Talente gedachte 2)." Reiff
stein starb in Rom am 13. Oktober 1793. Von seiner 
dUfch ein 7ja.hriges Studium gewonnenen K_enntnis der 
H .. echtswissenschaft hat er niemals Gebrauch gemacht. Da· 
gegen widmete er sich schon frOhe der Th1alerei, ohne es 
indessen auf diesem Gebiete zu gro13en Erfalgen zu bringen. 
vVinckelmann schreibt aus Rom am 8. April 1767 an 
U steri '): "Der ehrliche Reiffstein vcrliert si ch in Kleinig
keiten, unternimmt viel llnd bringt nichts lU Ende", und 
Nagler 4) llrteilt ilber ihn: "Mit seinen K_ullstversuchen war 
es nie weit her; richtig ist, da13 er oft das andern K.ilnst
lern geblihrende Lob davon getragen hat. Er besa!> weder 
grolDe Gelehrsamkeit, noch tilchtige K.enntnisse in der 
Kunst". Schon in Kassel gab er sich mit Vcrsuchen ab, 

1) Vermutlich war die Pagerie aufgelOst wot'den. 
2) Justi, Winckelmann (Leipzig 1872) Bd. 2 S. 298. 
3) Stl'ieder a. a. O. Bel. 11 S. 258 IT. 
4) Nagler, Neues allgemeines Kilnsllerlexikon. !Ili.inchen ·[812, 

Bel. t2 S. B84. Dort heilH es weiler: "Jp Goelhes Winckell11ann isl er 
vielleicht am richtigsten beurteilt". leh ha~e im Winckelmann ein 
Ul'teil ilber ReiITstein nicht finden konnen. Ubel' ReifT::;teins spaleren 
brienichen Vel'kehr mit Gocthe und i.iber die von ihm del' IJerzogin 
Anna Amalie, die ihn in einem Briefe an Goethe einmal den "aiten 
See L6we genand Reifenstein" nennt, in Rom geieisteten Dienste, 
bl'ingt O. IJarnack in den Schriften der Goethe-Gesellschart, Band [) 
(Weimar 1890) manchedei Angaben. 
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die enkaustische Malerei der Alten wieder herzustellen, 
was er in Rom fortsetzte, wo er auch kunstliche Cameen 
herstellte, die Goethe er\Vahnt. Strieder ,uhmt ihm Auf
riehtigkeit, Gute und Wlirde naeh. Jedenfalls besall er 
die Tugend der Dankbarkeit, die er in zahlreiehen Briefen 
an seinen W ohltater Gottsehed bezeigte. 

Der Inhalt dieser Briefe bezieht sich in erster Linie 
auf Reiffsteins eigene Tatigkeit. Reiffstein trif!b neben 
seinen Dienstgeschaften, fur die er aulDer freier Wohnung 
300 Taler Gehalt und 104 Taler Kostgeld bezog, seine 
Versuche in der Malerei, die in J{assel ziemliche Anerken
nung fanden und ihm einige A uftrage des Hofes ein
brachten. So malte er die drei Sbhne des Erbprinzen 
Friedrich und ihre Mutter, die englische Prinzessin Marie, 
welche Bilder als Gesehenke an den englisehen Hof ge
sandt wurden. Freilich wurde ihm 175~ bei einem fur 
den Prinzen Ferdinand von PreulDen bestimmten Bilde 
seiner Braut, der Prinzessin K.aroline van Hessen 1), der 
Maler la Fontaine aus Hannover vorgezogen. Aber dessen 
erster Versueh milllang vollig, der zweite fiel so sehleeht 
aus, dall sieh der hessisehe Ho! genotigt sah, das Bild in 
Berlin als Verstlch eines Schtilers auszugeben, was Reiff
stein nicht ohne das Gefuhl d~r Genugtllung berichtet. 
Mehrere Sehopfungen seines Pinsels sandte Reiffstein an 
Gottsehed und dessen Frau als Gesehenke. 

Von den Kasseler Malern hielt Reiffstein nieht viel. 
Einmal (27. September 1745) sagt er von ihnen, sie seien 
"leic1er nur gar malerisch" und aus ihrem Buchervarrat 
und ihrem U mgang konne er wenig lernen. Es seien in 
Kassel "gar keine Helden in der Malerei", insbesondere 
fehle es an einem "Bildnis·:NIaler"; er nahm deshalb be
stimmt an, dalD der lVlaler Dammann 2), der il11 Sommer 
1746 ein Portrat van Gottscheds Bruder und eins einer 
jungen hessischen Prinzessin gemalt hatte, in I{assel Ruhm 

t) ReifTslein bezeichnet sie als die Braut des Prinzen. Es ist 
mir nicht gelungen, festzustellen, ob eine Verlobung ubel'haupt stalt
gefunden hat odel' oh nur VorverhandlLlngen gepflogen warden sind. 
Jedenfallsist eine Hochzeit nicht zustande gekommen. Prinz Ferdi
nand he iratete spiiter die Mm'kgrafin Luise von Brandenbllrg-Schwcdt, 
Prinzessin Karoline, eine Tochter des Prinzen Maximilian von Hessen, 
170;\ den (i'ul'slen Friedrich August von Anhalt-Zerbst. 

1') Dammann war ein Sohn des in del' er stcn HaIfte des 18. hhr
hundel'ts in Augsburg lebenden Goldschmieds Joh. Wiih. Dammann. 
(Nn glcl', a. a. O. Rd.3 S. 257. ) HofTmeis tcr, Nachrichlen Ubcl' Kiinstler 
in llessen, cl'waiml ihn nichL 

5* 

• 
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und Erfolg erwerben werde. 
sendet Reiffstein einen Aufsatz, 
Malerei" enthalt. 

U n term 15. Mai 1746 ') 
der "ei ni ge Gedallkell iiber 

• 

. Neben der Malerei widmete s ich der Pagenhofmeister 
auch der Dichtkunst. Bald nach seinem Eintreffen in 
Kassel hatte ihn Gottsched dazu aufgefordert und unterm 
O. Oktober 1745 sandte er seinem Gonner das erste Zeugnis 
seiner Muse 2). Auf den Tod eines jungen Rechtsgelehrten 
verfallte er eine Grabschrift, die er der Konigsbergcr 
Deutschen Gesellschaft einsenden wollte. D en Geburtstag 
Gottscheds feierte er 1749 mit einer Ode. Gottsched, dcssen 
"l<ritisch e Dichtkunst" Reiffstein eifrig studierte, traute 
ihm mehr zu. Er riet ihm 1749, ei n Gedicht auf die Schlacht 
bei Tannenberg 3) zu verfassen . AbeT abgesehe n davon, 
dall Reiffstein seiner A ngabe nach die Mogtichkeit fehlte, 
si ch die n6tigen geschichtlichen Kenntnisse uber diese 
Schlacht zu verschaffen, lehnte sich sein preugisches B eTz 
dagegen auf, den Sieg der Pole n zu besingen. E r k o nne, 
so antwortet er unterm 25. J uti 1749, nicht schreiben: 
"Sarrnatum Polonumque cano clademque Borussi", ~s 
s teht diese Aufforderung Gottscheds a n Reiffstein einiger
maJ6en im Widerspruch mit seinen sonst mehrfach er
wahnten A ufford erungen, Iteiffstein moge seiner preufDischen 
Heimat treu gesinnt bleiben. Das verspricht Reiffstei n 
auch, aber doch mit der E inschrankung, dall er in Kassel 
"vielleicht fremd en G6ttern zu opfern scheinen diirfte, wenn 
er sein gegenwarti ges neues Vaterland, we1ches si ch Ulll 

ihn noch taglich verdi enter mache, mit un dankbarem Still
schweigen voriibergehen nnd sich zu der Zeit als ein 
eifri ger PreuIDe zeigcn sollte, in welcher er schon ein g uter 
H esse hatte sein mtissenH

• Er mochte wohl in seiner J-lin
neigung zu H essell auch die Moglichkeit zu besserem 

1) Del' Brief ist datierl vom 15. Mai 1745, mul3 abe!' se ineI' SLeJle 
in del' Briefsammlung nach von 1746 sein. 

' ) Das klei ne Gedichl. mit dem ReifTslein ei nen Brief an Gott-
sclled vom 6. Oklober 1745 ' einleitet, hat folgende n WOl'llallt: 

" fcb fasse Pflichl und :ro.'lu t und Witz und Kllns t :l.llsam men, 
Um Oeiner Wile Wert, mein Ganner, zu e rhohn ; 
Dein kunstgewohnter Blick wil'd zwar den He im vel'{Jammen, 
Doch n ich t de n reinen 'l'rieb: Drnm bleibt mein VOI'salz slehn. 
LaB Deine Muse so den matten Gei s t beluben, 
AIs meine Wohlfahl't itzl dureh Deine So rgfalt sleig l, 
So kann ieb meinen Dank in giildnen Schalen gehen 
Und glauhen, da6 mein Kiel des Gonners Gt'06e zeigL 

S) DC1' deu tsche Ordcn erlilt HI D bci Tannenberg eine schwere 
Niedel'lage dlll' ch d ie Polen. 

• 
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Fortkommen sllchen, zumal nach seinem Schreiben vom 
September 1751') in Kassel "damals die Inlandischen eine 
Ligue wider alles, was fremd ist", gebildet hatten. 

Reiffsteins bedeutendstes Unternehmen auf Htera
rischem Gebiete war wohl seine Ubersetzung von Arc:ken
holtz's "Memoires concernant Christine, reine de Suede" 
aus dem Franzosischen ins Deutsche. Hierbei fand er 
Gottseheds tatkraftige UnterstUtzung, der aueb als Ver
mittler auftrat, urn Reiske ') als Korrektor fUr Reiffsteins 
Ubersetzung zu gewinnen. Freilich war Reiffstein mit 
Reiskes Leistungen sehr unzufrieden und hatte gern das 
Verh,\ltnis mit ihm gelast, was aber nieht gelang. Gott
sehed steuerte zu dieser deutschen Ausgabe der "Christine" 
ei n Gedieht auf den Westfalisehen Frieden bei, fUr das 
Reiffstein un term 27. August 1752 dankte. Unterm 31. De
wmber 1752 Ubersandte er dann !loch die Bilder Gottseheds 
und seiner Frau diesen als Geschenk. Auch Fabeln zu dichten, 
versuchte Reiffstein und lieJD sich den Stoff dazu von 
Gottsehed zusendcn. Mit einem Lobgedieht, das er naeh 
dem Muster des von dem brandenburgischen H ofdiehter 
von Besser auf den groJ3en K urflirsten verfaJ3ten Gedichtes 
auf den K_onig von Schweden und Landgrafen von Hesscn, 
Friedrich 1., dichten wollte, scheint er liber den guten 
Willen nicht hinausgekommen zu sein. 

In Gottseheds Streit mit Brockes nimmt Reiffstein 
erkHirlicherweise fur ersteren Partei. Er schreibt un term 
24. September 1745: 

"YrJr die Ubersendung des drillen Teils von dero Bi.ichel'saal 
bin ieh unendlieh verbunden. leh glaube, eine Folge von so aus
edesenen 8eitragen ZUl' Vermehrung des gulen Geschmacks und del' 
Erldtnntnis mijssen das krafligste Mittcl sein, ei nen gl'oben Hamburger 
7.ll beschamen, wo er nicht etwan unter die gedungenen Lasterer gc
hort , die urns Brod oder, wie es in diesem Falle wahrscheinlicheL', 
Ulll Kiise diejenigen Verdiensle, die ihnen und ihren Yerpnegern fchlen ) 
unermi.idet forlschmahen. Jeh er innere mich , van Ew. Magnificenz die 
HoITnung erhalten zu haben, Sich hierin ctwan in einem Schreiben 
an den Herrn Brokes meines Gehorsams und meiner Feder zu be
dienen. SlofT und Befehl sollen meinen Gchorsam unverzuglich wil'k
sam machen, daferne Ew. l\'Iagnificenz hierinnen elwas zu veranlassen 
notig el'achten soIlten." 

1) Die Zeit des undatierten Briefs ergibt sich aus seiner Slelle 
in del' Briefsammlung. 

' } Johann Jakob Reiske, geb. 25. Dezembcl' 1716 in Zorbig, ge
storhen H. August 1774 als Rektol' der Nicolaischule in Leipzig, aus
gczeicilneLer Philolo~e, den die Not zum Konekturlesen :twang. ( till...;; 
gemeine Deutsche BIographie Bd. 28 S, 129.) ,1i')!l1oiJ .. 

• 

• 
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Ebenso tritt er fur seinen Wohltater gegeniiber der 
Kanigsberger Deutschen Gesellschaft ein, als Gottsched 
auch roit dies er 1750 in ein gespanntes VerhaJtnis getreten 
war. Sonst war Reiffstein fur das Aufbliihen dieser Ge
sellschaft bemuht und cmpfahl 14. November 1748, den 
Geheimen Rat und Kamrnerprasidenten v. Borck, "einen 
groLlen Kenner und Liebhaber der Gelehrsamkeit", und den 
Hofmarschall v. Lindau, "der aus Lesung der Gottschedischen 
Schriften allmalig ein guter Deutscher zu werden anfangt", 
2U Ehrenmitgliedern der Gesellschaft zu ernennell, gewisser
maJ&en als Gegenzug, nachctem die Gattinger Deutsche 
Gesellschaft den Oberhofmeister und Kammerdirektor von 
Frankenberg uncI den cand. jur. Schminke I) dazu ernannt 
hatte. Sch6naichs "Hermann" fand nicht nur Reiffsteins 
Beifall, sondern wurde nach dessen Bericht vom 13. August 
1752 auch am Kasseler Hofe gut aufgenommen '). Auf 
Gottscheds Wunsch veraffentlichte Reiffstein die Nachricht 
uber Schonaichs Dichterkranung durch die Leipziger philo
sophische Fakultat im Kasseler W ochenblatt 3). Auch uber 
Klopstocks "Messias" hatte Gottsched ein Urteil Reiffsteins 
verlangt. Leider ist gerade dieses nicht erhalten. In der 
Briefsammlung ist aus Reiffsteins Brief vom 30. Januar 
1752 das Blatt, welches dieses U rteil enthielt, herausge
schnitten. DaM das U rteil kein gunstiges war, ist nicht 
nur aus dem Verhaltnis Reiffsteins zu Gottsched Zl1 schlieJ3en, 
sondern ergibt sich auch aus den wenigen Worten des 
Schreibens, die erhalten geblieben sind. Sie lauten: 

"Ew. Magnificenz verlangen zu wissen). was ich vom "Mess iasl' 

lmd anderen reimlosen Gediehten halte. vb ieh mich nun gleich 
nicht erklihne, (Lucke) als davon in den Erlangischen und Goltinger 
Zeilungen vorgekommen. Den Noah, Jakob und Joseph habe nicht 
gelesen. Vom Nimrod habe einige Seiten gelesen, die ieh nicht allein 
reimlos, sondern auch ungereimt gefunden. Den Beifall der Kavaliere 
und der Frauenzimmers dtirften aueh die besten unter diesen rei m
losen Sllicken1 wOl'Unter mir das Gedichl: Der Frtihling mit zu gehoren 
scheinet1 noch wohl in hundert Jahren nieht erhalten. 1ch weiB, daB 
einigen davon uhel geworden." 

Van hessischen Dichtern erwahnt Reiffstein nur einen, 
den Rektor Hoster '), der Hallers Beifall gefunden, aber 

1) Siehe Anm. 2 Seite 91. 
2) Vergleiche uher Schonaich und sein Heldengedichl Danzel 

a. a. O. S. 355 fT. 
S) D. i. die Casselische Polizei- und Commerzien-Zeilung. 
4) Christian Ph ilipp Hoster seil 1747 H.ektor in Trendelburg. 

Sehoof, Die deutschc DIChtung in Hessen, S. 541 schreibt van iltm: 
"Gedichle auf Bestellung zum Namens- lInd Hochzeils tag seiner Freunde 

• 

• 
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schlie13lich, in welcher Beziehung ist leider nicht Zl1 er
schen, "entlarvt" wl1rde. Reiffstein schreibt von ihm l1nterm 
4. Januar 1748: 

"Er will wider die Nalur der Dichlkunsl mil derselben jhr Hl'od 
vcrdienen und cs ram ihrn nicht einmal hei , daB seine verlanglen 
Leser nicht lieber die 4 Kreuzer send en und sich daftir lieber den 
Neukirch, Pietschen od er Gellert anschafTen, als bei se in en Proben 
Geld und Zeit verlieren wurden. Der Himmel vergebe es dem Hrn. 
Pr. Hailer, daB er die ihm anvertraule Lorheern so verschwendet, er 
wird es hei Herren Bodmer und Breitinger verantworten mussen." 

Auch vom Schauspiel in Hessen wei1J Reiffstein 
unterm 24. Marz 1746 niehts GUnstiges zu beriehten. Er 
sehreibt: 

"Wir haben hier hisher einige SchauspieJe zu sehen hekommen , 
welche, ob sie gleich mehrenteils aus lauler Possenspielen bestanden, 
dcnnoch unler anderen die gute Wirkung gehabt, daO man bei Ge
Jegenheit mnnches guten 'l'rauer- und SchtiJerspieies von ciner unbe
kannten Schonheil del' deutschen Dichtkllnst und Sprachc ermuntert 
worden, sich mit beiden mebr und mehr bekannl zu machcn und das 
zicmlich dicke Vormteil gegen die fremd en Vorziige allmalig abzll
legen." 

Besser beriehtet er tiber die Leistllngen der Trllppe 
Sehuehs ') der si eh unterm 23. J anuar 1751 Gottsehed dureh 
Reiffstein empfehlen lallt '): 

,,111' hat hisher hierselbst die hesten SLUcke del' doutschen 
Schaubiihne mil vielem Beifall der Kennel' und so manchen Gnaden~ 
bezeugungen des Hofes aufgefiihret. Der Schmulz hat seine Biihne 
vollig verlassen und die Natllr wird von einigen seiner Spiele l' afters 
gliicklich nachgeahmt. Nul' del' Schwulst in Geberden, Stellungen und 
Uewegungen des Korpers, den die meislen deutschen Schauspieler als 
eine notwendige Schtinheit ih rer Kunst ansehen, vermindert ofters den 
Boifall, welchen sonsl viele unter ihnen verdienen. Hen Schuch, seine 
Frau S), Uhlich I), J\1'eyer und die heiden fiirlrefflichen T~inzer machcn 

wechseln ab mit einttinigen Reimereien an seine Geliebte und htifi schen 
Schmeicheleien an den landgraOichen Hof, bei dem er si ch Liebkind 
Z l1 machen sucht, ohne jedoch Gehar zu finden". Seine el'sten Ge
dichle stammen aus 1744, bald nach 1748 ist er vermutlich gestor hen. 

1) Franziskus Schuch, geb. 1716 zu \Vien und 1763 zu Frank
furt a. d. O. ges t., der letzte Hanswurstdarsteller del' deutschen Biihne. 
In ihrer Biutezeit, urn 1756, wurde seine Truppe als die bes te in 
Deutschland gerUhml. (Allgem. Deutsche Biogr. Bd. 54 S. 23o:f..) -
Nach dem Berichle Reiffsteins scheint Schuch doch nicht so sehr 
cl ie komischc Schauspielkunst bevorzugl zu haben, als cs nach Joh. 
KlopOeisch-Klaudius a. a. O. anzunehmen ist. 

t) Diesel' Brief ist bereits gedruckt von ])anzel ~ a. a. O. S. 164. 
3) Gemeint ist wohl die Tochter des Rektor Schleii3ne r aus Gem .. 

Schuch war mehreremale verheiratet. Allgem. Deutsche Biogr. Bd. 54 
S. 231. 

' ) Adam GOllfried UhliciJ, geb. 1'i20 zu Bischofswel'da, gest. naclt 
1756. Ein strebsamer, fnr seine Kunsl begeisterler Schnuspicler, del' 



72 August Woring-er 

dom hiesigcn Theater nnd ihnen selbst viel Ehre. Ktinflige Ostern 
gehen sic auf die Messe nach Frankfurt. Der Cato~ Zaire, Alzirc, 
Atalanta, das Gespenst mit der Trammel , Elisa, Kanut, Merope, Orest, 
del' Ruhmratigc, der Geizige, und unter den Burlesquen: Del' Hor zu 
Belvedere nnd der Baron Zwickel haben bishero den allgemeinen 
Beifall erhalten. Bei Gelegenheit del' van Ew. Magniflzenz verferligten 
oder ilberselzlen Slticke ist deroseJben Namen bei Hare oft in rlihm
liche Erwahnung gekommen." 

Nach einem weiteren Schreiben wollte Schuch da
mals mit seiner Gesellschaft nach Paris gehen, was Reiff
stein sehr gewagt schien '). 

Eine Aufforderung Gottscheds, ein Trauerspiel durch 
seine Pagen auffuhren zu lassen, lehnte Reiffstein unterm 
22. Juli 1746 sehr bestimmt ab. Es sei "nach der 13e
schaffenheit seiner Untergebenen ganz unmoglich, indem 
die gelehrtesten und fahigsten unter denselben kaurn zu 
den Quartanern od er Tertianern zu vergleichen, deren zu 
geschweigen, die da lispeln, starnrneln, das r, s. usw. nicht 
allssprechen, ja sogar noch nicht fertig lesen konnen". Er 
wUrde hochstens vier zu ei nigen schwachen Rollen brauchen 
konnen. U nterm 30. J anuar 1752 weist er eine wieder
halte Aufforderung Gottscheds abermals zuruck, diesmal 
auch, weil der Hot" dafilr keinen Sinn habe. "Man weiI3 
seit drei13ig Jahren hierselbst von keinen galanten Festen 
mehr etwas." 

Auch das Urteil Reiffsteins iiber die Kasseler Zei
tung lautet sehr ungiinstig '). Arckenholtz hatte zwar 
Vorschlage zu ihrer Verbesserung gemacht und nament
Jich vorgeschlagen, die Lehrer des Collegium CaraJinum 
urn gelehrte Beitrage zu ersuchen. Diese antworteten 
aber, "sic wulDten andere Wege, als die K.asseler Zeitung, 
urn ihre Gelehrsamkeit an den Mann zu bringen", wozu 
Reiffstein die Bemerkung macht: "und dennoch siehet und 
horet man nichts". Gottsched nahm sich nun der Sachc 
an und sandte Arckenholtz Beitrage, von denen dieser 
"den patriotischen Gedanken von der Abstammung . des 
hessischen Hauses" gelegentlich anbringen wollte, wahrend 
ein Gedicht unterm 23. Mai 1751 fur zu schade fur dieses 
Blatt erklart und um so mehr abgelehnt wurde, a ls cs 

s ich Gottscheds bcsonderer Gunst erfreute, aber nur kurze Zeit bei 
der Schuchschen Truppc war. (All gem. Deutsche Biogr. Bd. 39 S. 168.) 

1) Schuch hat den Plan dann auch nicht ausgefilhl'l. 
i) "Casselische Zeitung van Polizey-, Cammercien und andcren 

dem Publico niilzlichen Sachen", del'en Titel seil 175 1 nCasselsche 
Policey-, Gclehrte- und Commercien-Zeilung und se il1754 "Casselische 
POlicey- und Commercien-Zeitung" laulete. 

• 
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"beirn Kasseler H ofe den gewilnschten . Eindruck nicht 
haben wurde, weil es einen fremden Hof betrifft, an wcl
chem die Mu sen gnadigeren Schutz antreffen". R.eiffstein 
beciallert bei diesem traurigen Stand der Wissenschaften 
in H essen noch unterm 13. August 1752, class Gottschecl 
die Nachfolge W olffs in Marburg nicht angetreten habe. 
"W are dies geschehen, so wurde es urn die schonen Wissen
schaften in Hessen besser stehen." 

Gottsched hediente sich auch einmal Reiffsteins, um 
eins seiner Gedich te dllrch den Kasseler Buchhandler 
Cramer verlegen zu lassen. Dieser lehnte aher, "wie H .. eiff
stei n unterm 25. O ktober 1750 an twortete, die Ubernahm e 
des Verlags ab, weil er nur die Leipziger Ostermesse be
suche unci deshalb gelegentlich der Neujahrsmasse sicher 
nur einige wenige ExempIare absetzen k6nn e, die dann 
alsbald ilberall nachgedru ckt wilrden, so daJ3 er keinen 
Verdienst an der Sache haben konne. Cramer besorgtc 
gewohnlich die Sendun gen. di e von Reiffstein an Gott
sehed und von diesem an jenen gingen. Aueh ein K auf
mann ICuster (auch Caster genannt) f1bernahm soIche Bc
sorgungen. Die Postverhaltnisse waren eben damals Zll 

schlecht. Beispielsweise bekam Reiffstein von August bis 
Oktober 1745 von der Post liberhaupt keine Briefe aus
gehandigt, dann aber alle 12 in dieser Zeit an ihn einge
gangenen Sendungen auf ein mal. 

Erwahnenswert machte noch sein, daJ3 Reiffstein 
f1ber einen Baumeister Filncke 1) aus Augsbllrg berichtet, 
der beim Bau des Schlosses Wilhelmsthal tatig war, und 
dem er FleiJil und guten Gesehmack nachrlihmt. Fiincke 
lieferte Gottsched einen A ufsatz liber den damaligen Ge
schmack in der Baukunst. .. 

AuJilerungen liber Politik sueht man in Reiffsteins 
Briefen vergeblich. Danzel stellt sehon fest '), daJil Gott
scheds Zeit die der a llertiefsten poli tischen Abgestorben
heit war llnd die Briefsammlung auJ3erordentlich arm an 
politisehen Bemerkungen ist. Reiffstein erwahnt am 28. Ok
tober 1745, daJil er erst kurz vorher die Naehricht vom 
Sieg der PreuJilen 3) erhalten habe, da der "parthcyisehe 
Frankfurter Zeitungsschmierer alle Vorteile preuJ3ischer
seits verschweigeU und andere Zeitllngen nicht nach I{assel 

auc h 
I) HofTmeisler a. a. O. S. 02 nennt ihn Johann GeOl'~ 

Finck. Er soil 17&7 bereits verstorben gewesen sein. 
') a. a. O. S. ~79. 
8) Bei Soor am 30. September 1740. 

Fiin ck. 
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kamen, und stellt unterm 16. Dezember 1745 mit Genug
tuung fest, dall Gottsched den Preullen, die Sachsen be
setzt haben, das beste Zeugnis beziiglich ihrer lvlannszucht 
und oer Behandlung der Einwohner ausstellt. Dann er
wahnt er noch am 30. April 1761 die tiefe Trauer urn den 
verstorbenen K6nig van Schweden, Landgrafen Friedrich I. 
Das ist alles auf diesem Gebiete. 

Urn so eifriger berichtet er uber die Verhaltnisse in 
der Familie von Gottscheds Bruder. Dieser hatte sich 
wieder verheiratet 1), und Reiffstein war einer der Paten 
seines ersten l{indes aus der zweiten Ehe geworden. Dor 
Sohn aus erster Ehe, der - wohl nach dem Brodherrn 
des Vaters - den Namen Max fuhrte, wird anfangs wegen 
seines Fleildes und seiner guten K.enntnisse gelobt, spater 
Uillt dies Lob uach und der junge Mann wird zuletzt, 
nachdem er Fahnrich geworden, am 31. Oktober 1750, als 
jeder Spur von Lernbegierde, Gehorsam und Ellernliebe 
bar geschildert. Auch aus seinem Fahnrichstande mache 
er si ch nichts. '\iVir werden ihm spat er nochmals begegnen. 

Der and ere regelmaJ3ige Briefschreiber in dieser Pe
riode ist Fri ed rieh Grosehuff. Am 5. November 1700 
(1701?) in Danzig geboren, hatte er ursprUnglieh Theologie, 
dann in I(bnigsherg und Leipzig Rechtswissenschaft stu
diert '), aber unter Gottscheds Einflull sieh dem Studillm 
der schonen Wissenschaften zugewendet. Auf Gottscheds 
Empfehlung hin wurde er 1748 H ofmeister bei den Sbhnen 
des hessischen Kammerprasidenten v. Borck. Dieser hatte 
ihm versprochen, ihm, wenn er bei seinen S6hnen entbehr
lich wlirde, eine Stelle im hessischen Staatsdienste zu ver
schaffen. Aus welchem Grl1nde er sein Wort nicht hielt 
od er halten konnte, vermag ich nicht anzl1geben; jeden
falls sah sich Grosehuff genotigt, 1752 ') abermals eine Hof
meisterstelle anzunehmen "), und zwar bei zwei jl1ngen 
EdellclIten aus der Reichsritterschaft des Kantons RhOn 
unc1 Werra, einem Freiherrn von Thiingel1 und cinem Frei
herrn von der Tann. Er begleitete diese auf die Univer
sitat Marburg. Aber mit dem Studium der jungen Leute 

I) Die junge Frau slammle aus l\I en!;;'oringhuusen. 
2) El' war Nolarius publicus, machle da\'on ab er keinen Gebrauch. 
3) Nicht 1753, wie Slriecler angibt. 
~) Er bezog in diesel' Stellung 300 TaleI' GehallJ stand sich also, 

da er als Hofmeisler doch jcdenfalls allch freie Wohnllng und Kosl 
halle, ebensogut :lIs Re ilTstein nnd besser als del' jUngore Gottsched. 
(s. oben.) 
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war es nieht weit her. Der junge v. d. Tann mu.f3te sehon 
1752, wie Grosehuff schreibt, "van Marburg weggenommen 
werden" und v. Thtingen wandte si eh der Militarlaufbahn 
zu. Groschuff wurde dann kurze Zeit Hofmeister in Stralil
burg und schlielDlich Sekretar und H ofmeister der Kind er 
des Landgrafen Wilhelm von H essen-Ph ilippsthal-Barch
feld. 1760 wurde er als H ofmeister des Prinzen Peter 
Friedrich Wilhelm von H olstein nach Eutin berufen, zeigte 
sich aber dieser Stelle so wenig gewaehsen l da13 er sehon 
naeh einem Viertelj ahr mit dem Titel eines holsteinisehen 
Justizrats und ei nem Geschenke von 400 Gulden entlassen 
wurde. Er privatisierte nun in Schleiz, wo er am 15. De~ 
zem ber 1784 starb '). 

W enn man die Briefe Groschuffs an Gottsched liest, 
so kann man sieh des GefUhls des Mitleids nieht erwehren. 
Ein verfehltes Leben zeigt sieh uns. Einmal in die trost~ 
lose Laufbahn des H ofmeisters getrieben, gelingt es ihm 
trotz aller Bemuhungen nicht, sich daraus zu einer besseren 
T atigkeit zu erheben. A ls er einsieht, dalil die Ver
spreehungen Borcks sich nicht verwirkliehen und er auf 
ei ne Stelle im hessischen Staatsdienst nieht zu reehnen 
hat l versucht er alle Mittel , si ch aUs der Tretmtihle des 
H ofm eistertums frei zu machen. Alle die Verbindungcn, 
die ihm seine literarische Tatigkeit verschafft hatte, sucht 
er auszunutzen - immer verge bens. G0ttsched untersttitzt 
seine Bestrebungen, sueht aueh den immer hilfbereiten 
F eld marschall v. Seckendorf fur Groschuff zu interessieren 
- es bleibt ebenso vergeblich , als Gottscheds und Groschuffs 
Bemiihungen, durch Lengnich ') und Mascov ') ein besseres 
Fortkommen flir Grosehllff zu finden. 

Doch war Groschuff auf schriftstellerischem Gcbicte 
mit ziemlichem Erfolge tatig und J. Fr~nck bezeichnet 
seine Schriften 4) als nicht verdienstlos. Uber eine ganzc 
Anzahl von diesen berichtet Groschuff in den an Gott
sehed gerichteten Briefen dieses Zeitraums l und wir sehen 
daraus, da13 Gottsched ihn auch in seinen Studien und bei 
seinen Veroffentlichungen untersttitzte. Reiffstein hatte 

1) AlIgem. Deutsche Biographie Bd. 9 S,74·2. Slrieder a. a, O. 
Bd. 5 S. 133. 

t) Goltfried Lengnich l geb. 14. Dezember 1780 zu Danzig, ge
slorben daselbst 1774, Jurist und Historikerl Syndiklls seinel'Vatersladt. 

5) Johann Jakob Mascov l geb. 26. Novembel' 1GB!) in Danzig l ge
s torben 21. Mai 1761 als Professor del' Rechle in Lcipzig l Historikel' 
uncI Staa tsrechtsieh rel'. (AlIgem. Deulsche Biogl'. Bd . ~o S. 55 i .) 

~ ) Allgem. Deutsche Biogl'aphie Bd. 9 S. 742. 
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schon 1746 Gottscheds Aufmerksamkeit auf Groschuff ge
lenkt und ihm einige seiner Arbeiten iibersandt. Groschuff 
selbst schi ckte dann von Ende 1762 ab Proben seiner 
l-Iorazubersetzung in Prosa, die cin Frankfurter Buch
han dler in V erlag genom men hatte, aber deren H eraus
gabe von Jahr zu Jahr verzogertc; fcrner eine "Abhand
lun g van der Deutschen Sprache", vcrschiedene ety mo
logische Studien, Proben sein er neuen Ausgabe van J. 
Wilh . L au rembergs "Scherzgedichten", die 1750 in Buch
form erschi en, seine in Gottscheds "Neucm Buchersaal" 
1753, S. 362, abgedruckte "Muthmailliche Herleitung der 
R edensart »den Korb bekommen ,, " u. A. Seine 1750 er
schienene "Abhandlung VQn der Handesprache" unterbrei
t ete er ebe nfalls Gottscheds Urte il , das recht glinstig aus
gefallen zu sein scheint 1). Er arbeitete damals an scincm 
Glossarium der Deutschen Sprache: "Origines etymologico
historicae in usum lingu ae germanicae", von dem er 
mehrfach beri chtet ; auch eine Nellherausgabe des R.eineke 
Fuchs beabsichtigte er. Gottsched vermittelte seinen Ein· 
tritt in die Konigsberger Deutsche Gesellschaft, benutzte 
ihn allch zu gel egeI1:~lichen Besorgungen ; so lie~ €or sich 
von Groschuff eine Ubersicht der Geborenen und Gestor
ben en in I{assel anfertigen und zusenclen, zu welchcm 
Zweckc ist aus dem Briefwechsel nieht zu ersehe n. Einc 
Abhandlung Groschuffs liber die Entstehung des \\fortes 
"Schmeicheln" (er schreibt "Schm aucheln ) liegt der Brief
sammlung bei und gibt Zeugnis davon, dail Groschuffs 
etymologische F orschungen vor der heuti gen Kritik wohl 
sehr libel bestehen wlirden. 

Au~er von diesen seinen Arbeiten spricht Groschuff 
in seinen Briefen fast nur von seinem I-Iofm eisterclend 
und von seinen Versuchen, sich ihm zu entwinden. Sonst 
erwahnt er nur einmal, da13 er auch fur die JZasseler Zei
tun g schreibe, dail Schuch in Kassel spiele, ab er mit Uh
Heh in Z~yist geraten sei, der ihn mit seiner Frau verlassen 
wolle. U ber den Fahnrich Gottsched berichtet er ein:na l 
reeht gilnstig. Zwei seiner Briefe stammen aus der kurzen 
Span ne Zeit, in der er si ch mit den beide n jungen Frei-

I) Groschuffs "Kurze Abbandlung von der Wi.ndesprachc , in so 
weil deren Mel'kmaale bey den alten Schri fts lell ern s ich aul3ern , mit 
deren eigenen Beweislhlimern bestaligel" erschien 1750 in Kassel bei 
Johann Bertrarn Cramer. Sie behandell die Bewegung del' !lande zur 
Unlerstiilzung del' mUndlichen Rede, symboli schc Onrstellungen, die 
mi l den Handen vorgcnommen wcrflen , und Hedensartcn , die s ich 
darauf beziehcn. 
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herrn in Marburg aufhielt. In dem ersten, vom 5. M~irz 
1752 datierten erzahlt er, da13 die Professoren Estor, Kahlc 
und Hombergk I) die meisten Zuhorer, Professor Geiger 
nur wenige habe; im zweiten berichtet er unterm 29. Juli 
1752 liber den Einzug Landgraf Wilhelm VIII. bei seiner 
erstell Anwesenheit in Marburg. 

Auffallend ist es, da16 Groschuff seinen Brodherrn; 
den Kammerprasidenten v. Borck '), Gottsched gegenuber 
niemals erw~ihnt, obwohl dieser doch ein Anhanger Gott
scheds gewesen Zll sein scheint. Denn Reiffstein schlug 
ihn, wie bereits oben erwahnt, als Ehrenmitglied fiir die 
Konigsbcrger Deutsche Gesellschaft vor, und nach eine Ol 
Schrciben desselben vom 16. Januar 1752 bcabsichtigte er, 
Gottsched in Leipzig zu besuchen 3). allerdings in erster 
Linie, urn durch Gottscheds Vermittelung Bilder t~nd J{upfer
stiche anzukaufen oder ei nzutauschen. Gottsched war ihm 
in dieser Beziehung auch behilftich, wofilr v. Borck a m 
2. Juli 1752 dankte. R eiffstein erwahnt mehrere ma le, daf3 
v. Borck durch seine n g ro13en Einiluf3 Gottschcds Bruder 
sehr niHzen konne. Um so mehr muJ3 es befremden, da f~ 
es ihm nlcht gelang, sein Versprechen wahr zu mache n 
lInc1 Groschuff im hessische n Staatsdienst unterzubringe n. 
Groschuff mag wohl fUr eine soIche Verwendung nicht 
tauglich gewesen sein. 

Von anderen Kasseler hoheren Bcamten sind in dieser 
Periode zwci in der Briefsammlung vertreten. Der eine 
ist cl er ]-] of ma rs ch all v 0 n L in d a 11, der un term 3. Marz 
1750 fur die Ernennung zum Ehrenmitgliede de r K_onigs-
-

I) Emit Ludwig von Hombergk zu Vach, geb. 15. Marz 1720 in 
Marburg, gcsL 12. Jllli 17H~ als Professor der Rechle c1as('lbst. (S tl'i eder 
a. a. O. Od. 6 S. B 8.) 

2) Friedrich Wilhelm von Borck, geb. 1692, war preuf3ischer 
Kammcrpl'usidenl in l\'lindcn, dann Slaatsminister, fie l bei Konig F'l'ie
arieh Wi lhelm I. in Ungnade und trat deshalb 1739 in hessische Oienste 
aIs Slaa lsm ini s ter und Kammerprlisident. kehrle 1754 al s Slaalsminis tet' 
nach Preu(3en 2l1rHck, wo er 1756 bis 1759 dem Generalfeldkriegsdircklo
I'ium flngehol'tr unci die Finanzen des okkupierlen Konigreichs Sachscn 
verwallete. Er fie l dann all ch bei Fried rich 11. in Ungnade, nahm 
1764 seinen Ahschied tlnd zog sich anf sein Gut Huet h im Clev ischen 
:l.Ul'l1 ck, wo er 26. September J769 slarb. v. LehndorlT behauptet, er 
habe s ich in Sachsen stark hereichert, sprichl abel' sonsl nur glinstig 
von ihm , was bei LehndorfTs sonsligen s charfen Urteilen Hbc r se ine 
Zeitgcnossen immerhin flir ,' . Borck einnimmL (Slriedel' a. a. O. Bd. 1 
S. 50~, Bd. 11 S. 536. Schmidl- Lolzen, 30 Jahre am Hofe F'ri edrich 
des GroBen (Tagebiicher des Kammerherrn Reichsgmfen Lehndol'lT) 
Na('hl rii ge, Bcl. 1 S. 4-H, 1fl7, no und ofler.) 

~) Ocr Bc'such fand dann :lU S zunLlligen Griinden doch nicht s tall. 
• 
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bcrger D eutschen Gesellschaft dankte und unterm 14. O k· 
tober 1751 in einem kanzleim aLlig hergestellten, von ihm 
nur unterzeichn eten Schreiben a nzt igtc, daJD er das ihm 
ubergebene Sch6naich'sche Helde ngedicht .. H erma nn" dem 
Landgrafen Wilhelm VIII. uberreicht und daB das Ge· 
dicht dessen Beifall gefu nden habe. Der andere Brief
schrciber ist der Geheimsekretar des Landgrafen, R egie. 
ru ngsrat Hein 1). Dieser ersuchte untcrm 19. J un i 1750 
Gottsched , den Professor Geiger , der durch Gottscheds 
lIncI Seckendorfs Vermittelung ein e Professu r in Marburg 
erhi elt, zur baldigen Vors tellung bei dem Statthalter zu 
veranlassen, un d unterm 19. Oktober 1751 legte er ci neOl 
13riefe des Sek retars Gottsched ei nen Zettel bei, durch den 
er eine vom Landgrafen als Gegengcschenk fUr die Dber
reichung des IIH erm a nn" dem L eipziger Gottsched gewid
mete goldene Medaille ubersendete '). 

Die Uberreich ung des Schonaich'schen "Herm a nn", der 
von Gottsched, dem H erausgeber, dem Landgrafen gewirl
met und mit einem sehr gesalbten Vorworte verschen 
war, das den Landgrafen und sein Geschlecht verherr
lichte und in dem atlch ein e bei R.a millies vorgekomm e nc 
unbedeutende Verwundung des Landgrafe n geschickt und 
mit ein iger Ubertreibung angebracht war, sowie die Gegen
gabe des Landgrafen betreffen auch die beiden einzigen 
e rhaltenen Briefe des jungere n Gottsched aus di eser Zeit. 
Gottsched hatte drei Exemplare des "Hermann" an seinen 
Bruder gesandt, zwei eingebunden, davon eins fUr den 
Landgrafen und eins je nach 'Vahl des Bruders fUr den 
Erbprinzen Friedrich od er den Prinzen Maximilian, tInd 
ein un gebundenes ftir den Bruder selbst. Dieser aber lieJ3 
das erste durch von Lindau dem Landgrafe n uberreichen, 
d as zweite bcstimmte er fur den gerade in Arolsen ab
wesenden E rbprinzen und das un gebundene o.bcrre ichtc 
er seinem H errn, dem Prinzen Maximii ian, indem er be-

l) Lev in Georg Friedrich Hein, geb. 17LG, starb in lIanau 176.1, 
hess ischer Hegierungsrat, sei l 1746 Geheimer Sckl"etarius. El' war der 
VCl'fasser der Assekuralionsakle. (Strieder n, a.. O. Bd, 5 S, 408,) 

2) Es war jedenfalls die bei HoJlmeisLer, lI istorisch-kritische Bc
schl'cibung aller hessischcn Mlinzen , Bd. 1 S. 632 unler Nl'. 2273 auf
gefli hl'le Medaille. Sie zeig le auf der Vordcrse ile das BI'ustb ild des 
Landgrnfen Wilhelm VIII. mit £lessen Tile! als Umschrifl und auf dpr 
Hiickseile einen mit dem hessischen Lowen gozierten Obelisken auf 
einem Felsen im wogenden !\feer mil del' l 'mschrift RECTI "S E'I' 
I ~IMOTIJS. Sie war van dem schwedischen l\'ledaillcur Daniel F'ehr
mann ::l:('schnitlcn, wurdc besonders 7.t1 Gnadcn~cschcnhn \,cl'\vend,· t 
llnd hallc cinen \Vert von 40 Dukaten (ctwa 300 ... 11). 
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hauptete , der Einband sei in Leipzig- bis zurn Abgang der 
Post nicht fertig geworden. Der Zweck der Geschenke 
war, die Aufrn erksamkeit des Landgrafen und des E rb
prinzen auf den Sekretar Gottsched Zll lenken und diesem 
eine R atsstelle im hessischen Staatsdienste zu verschaffen. 
v. Lindau wu1i\te dies auch durchblicken zu lassen und der 
Landgraf gab eine gunstige Antwort. Der Sekretar Gott
sched, der sich fUr das dem Prinzen ilIIaximilian uberreichte 
Exemplar des "Herm ann" ein anderes ausbat, urteilte f1ber 
dieses H eldengedicht: "V on dern G edicht werde ich, und 
wenn ich es auch ganz werde gelesen habenJ schwerlich 
rccht urteilen k5nnen. Denn ich sehe die ganze Kunst 
davon nicht ein . Es l1luJQ aber sander Zweifel a ll e gute n 
Eigenschaften haben , weil der H err Bruder einer ganzen 
Nation dam it Trotz Zll bietcn gedenket.· Mi ch verlanget 
sehr, was in de ll en gelehrten Gottinger Zeitungen vor ei ne 
Recen sion davon erschcinen wird". 

1753-1756. 

In den letzten 4 Jahren, aus den en die Briefsamm
lung uns iiber den Schriftvcrkehr Gottscheds Auskunft 
gibt, stand desse ll A nsehen in ICassel am hochsten. AuJ3er 
den ~iltere n Anhangern Gottscheds, Reiffstei n und Gro
schuff und dem Bruder J oh. Hei nr. Gottsched, se nden jelzt 
auch Arckenholtz und Casparson regelm aJQig Briefe und 
neben ihnen find en wir Schreiben von E ngclhard. Schminke, 
Stegmann und anderen. Die Grunde dafLir lassen sich 
leicht erk en nen. Gottsched hatte mit seiner Frau die schon 
fru her geplante R eise nach Kassel im J ahre 1753 zur Aus
fiihrnn g gebracht. Am 10. J uli dieses J ahres trafen beiele 
in Kasse! ein und blieben dort bis l llrn 28. JlIli , an wel
chem Tage sic uber Gotti ngen und Hann over weiter
reistcn I). Es 1icgt nahe a tl zunehmen, daf& in diese n 17 
Tag-en des Kasse!er Aufenthalts der jungere Gottsched 
Gelegcnheit genom men hat, sein en Brudcr und sein e 
Schwagerin rnit allen den Kasseler Personen bekannt zu 
mac hen, bei denen er eine freundliche Stellungr.ahme fUr 
den Leipziger Gelehrtcn, der den Hohepunkt seines .Ruhms 
Ubcrschritten hatte un d nun mit Standhaftigkeit, aber ohn e 
E rfolg-, fUr die Erhalt llng sei ner achtun ggebietenden Ste!
lung k ampfte, crwarten konnte. Daf& er dabci von Reiff-

') 1 ~ I'iefc del" Frall Louise i\delgllndc Victoria Goltsched, ge
boh l'nf' Kulmus. Dresden , lIarpenter, 1771 /72, Bd. 2 S. J21-) fr . 

• 
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stein und Groschuff, den unbedingten GefoIgsmannern, 
lebhaft unterstotzt wurde, ist ebenso selbstverstandlich. 
Es mag denn auch die person lie he Liebenswurdigkeit Gott
scheds, an der er es bei solchen Gelegenheiten niemals 
fehl en li eJO, und noch mehr diejenige seiner Frau mitge
wirkt haben, den K.reis der Kasseler Anha.nger Gottscheds 
nicht nur zu vermehren, sondern allch fester zusammel1-
zuschlieI3en. 

Eine der ersten Folgen des Kasseler Aufenthalts war 
die Aufnahm e Engelhards, Schminkes und Casparsons als 
Ehrenmitglieder der am 5. J uli 1752 von Gottsehed ge
stifteten Leipziger Gesellsehaft der freien Kunste. Sie 
erfolgte sehon im Herbst 1753, aber die Ausfertigung und 
Dbersendung der Diplome zog si ch hin bis zu m Mai 1754, 
in welchem Monate die drei neuen Mitglieder ihren Dank 
aussprechen. Diese schritten nun bald dazu, als Tochter
gesellschaft der Leipziger Zusammenklinfle zu halten. Gott
sehed selbst hatte sie dazu aufgeforder t. Die e rste Ver
sammlung fand im Januar 1754 in der \Vohnun g des 
jungeren Gottsehed statt, der, dank der Furspraehe sein es 
Bruders, im August 1753 als Steuerrat in den hessisehen 
Staatsdienst tibernommen 'war. Auch Groschuff war Mit
g lied der Leipziger Gesellsehaft geworden, ohne daJO er 
dessen in seinen Briefen erwahnt. E r wurde also auch zu 
diesen Versammlungen herangezogen, an denen weiterc 
Gleichgesi nnte auf Ein ladung teilnahmen. Es waren das 
namelltlich der Professor Stegmann, der im Fruhjahr 1754 
von Rinteln nach Kassel versetzt war und im September 
1754 ebenfalls Ehrenmitglied der Leipziger Gesellschaft 
wurde, und A rckenholtz, der zwar van dem Steuerrat 
Gottsched als Ehrenm itglied vorgesehlagell wurde, von 
dessen Ernennung aber Reiffstein abri et, da Arckenholtz 
wohl darauf keinen Wert lege. Spat er trat dann noch 
cler eben falls von Rinteln naeh Kassel versetzte Regie
rungsrat Hille hinzu, der im Nove mber 1755 Ehrenmitglied 
der Leipziger Gesellsehaft geworden war. Die Kasselcr 
l'YIitgHeder waren nun eifrig bestrebt, auch anderwarts 
in Hessen Gattsched Anhanger Zll verschaffen, indem sie 
ihnen geeignet scheinende P erson en fur die Ehrenmitglied
schaft der Gesellsehaft der freien KUllste vorsehlugen. In
folgedessen wurde im F ebruar 1755 der Professor Haas 
in Marburg und im November 1755 der Professor Sehroder 
in H..inteln hierzu ernan nt. Der Vorschlag. die Professoren 
Piderit und Coing in rvIarburg dieser Ehre zu wUrdigen, 

• 
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scheint erfolglos geblieben zu sein , wenigstens gibt die 
Briefsammlung uber ihre Aufnahme keine Auskunft. 

Wie bereits erwahnt, hatten die Kasseler Mitglieder 
si ch formlich als TochtergeseBschaft der Leipziger Gesell
schaft organisiert; sie hatten ei nen Schriftflihrer in der 
Person Reiffsteins, sie besaJ3en ei ne I(asse, aus der sie z. B. 
die Portokosten cler ihnen von Gottsched zugesandten 
Schriften bezahlten, und eine Bibliothek, die aBerdings 
wahl nur aus diesen Schrirten bestand. Die Zusammen
kiinfte, uber die der Steuerrat und der Pagenhofmeister 
ziemlich ausfiihrlich berichten, fanden abwechselnd in den 
W ohnungen der einzelnen Mitglieder statt. J edes Mitglied 
trug dort seine neuesten schriftstellerischen Versuche var, 
die van der Gesamtheit kritisiert wurden; Briefe Gott
scheds wurden verlesen und in samtlichen Zusammen
k(mften dem Leipziger Protektor in oft recht ubersehwang
licher vVeise gehuld igt. Vor aBern gesehah das in der an 
Gottseheds Geburtstag, dem 2. Februar, regelrna13ig ab
gehaltenen Versammlung. Die vorgetragenen A rbeiten 
wurden dann vielfach Gottsched mit der Aufforderung i'tber
sandt, sie in seinen Zeitschriften zu veroffentlichen, was 
verschiedentlich gesehehen is!. Die genauen Beriehte 
Gottseheds und Reiffsteins maehen es moglieh, uber die 
meisten der Versammlungen in den Jahren 1754 bis 1756 
ausfuhrlieh zu b eriehten. Es rnag aber genligen, den H er
gang in ein er dieser Versammlungen zu schildern, da sie 
sieh alle g leiehen . l eh wahle diejenige vom 2. F ebruar 
1755, der aueh Arekenholtz und der Pfarrer C1ernen von 
der Kasseler lutherischen Gemeinde beiwohnten. Zun~ichst 
statteten si ch die Anwesenden gegenseitig "aufrichtige 
Wunsehe fur die Verlangerung des den sehonen W issen 
schaften und freien Klinsten so ersprie13lichen Lebens des 
S tifters der GeseBsehaft, ihres gemeinsehaftliehen teuren 
Gonners, unter ein ander ab". Sodann verlas Casparson ein 
von ihm verfa13tes Gedicht zu E hren Gottseheds, das diesem 
nachher durch Reiffstein Ubersandt wurde 1), und hierau f 
Schm inke eine historische, nicht naher bezeichnete Ab
hand lung . lhm folgte Stegmann mit einer Untersuehung, 
"ob der Geburts- od er Sterbetag der beste sei", und schliell
lich trug Reiffstein seine "Gedanken zur A ufnahme der 
Zeichenkun st" vor. Nach jeder Vorlesung fand eine Be
spreehung und Begutaehtung der vorgetragenen A rbeit 

I) Rin aus gleichem AnlaB am 2. 
Gcdicht Cas parsons siehe im Anhang 11. 

:lei lgchr. nd . 47. 

Fehruar J 756 vorgctragencs 
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statt. Der Rest des Abends war der Geselligkeit gewidmet, 
wobei der Verehrung fUr Gottsched noch kraftig Ausdruck 
gegeben wllrde. 

Neben diesen Vortragen lieferte der Verein aber auch 
eine tuchtige Arbeit, die noch heute Wert besitzt, und 
begutachtete eine and ere, die in veranderter Form noch 
heute von Zeit 2U Zeit erscheint. Das erste ist der "V er
such einer genauen und urnsUindlichen Beschreibung der 
Hochfurstlich-Hessischen Residenz- und H auptstadt Cassel" I), 
d ie gewbhnlich unter dem Namen Joh. Christoph Schminkes 
als des Verfassers zitiert wird. Wie aber Schminke selbst 
in der Vorrede des BllChs angibt und auch die Briefe 
Reiffsteins, Gottscheds und Groschuffs ersehen lassen, hat 
Schminke nul' die Herausgabe besorgt. Der ursprungliche 
Verfasser war Groschuff. Dieser, der anfangs 1713 c1amit 
begonnen hatte, war aber wohl einer so1chen Aufgabe 
nicht gewachsen. Reiffstein schreibt un term 20. J anuar 
1754 '): "Groschuff sammlet zwar als eine /leillige Biene 
aUerley Stoff zu einer recht honigsullen Beschreibung von 
Callell, allein ich fUrchte fast, dall er mit aller seiner Arbeit 
kaum einen Thorner od er Dantziger Pfefferkuchen zur 
Welt bringen werde, der bey aller seiner innerlichen 
Giite viele ungestallte und unformliche BildLlngen auf
weiset". Im J uni 1754 sollte Groschuff seinen Entwurf dem 
:IHinisterium zur Genehrnigllng vorlegen und begann des
halb eiue Reinschrift da von herzustellen. Ehe diese fertig 
wurde, trat er in die Dienste des Landgrafen von Hessell
Philippsthal-Barchfeld und verliell Kasse!. Nunmehr be
schlossen im April 1755 die Kasseler Mitgliec1er der 
Leipziger Gesellschaft der freien KUl1ste, das Buch zu 
iiberarbeiten und herauszugeben. Groschuff war damit 
zunachst nicht einverstanden. Er beschwerte si ch darfLber 
bei Gottsched, auf dessen Anfrage Reiffstein un term 24. 
J uni 1756 antwortete: 

"Hen GroschuIT hat zu viel Liebe fill' sich und fill' seine Arbeit, 
da.l3 er uns bei Ew. Magnificentz und bei Herrn Raht Arckenholtz vel'
klaget. Man ],;6nle ihn nicht heRer bestrafen, als wenn man sich e1'
kuhnet, Ew. Magnificenlz einmahl ein paal' Eogen von seiner Al'beit 
zuzllschicken, Sie wurden aus dem Wuste, den er zusammengesloppelt 
hat, sehr leicht die Nothwcndigkeil ersehen, ein ganlz anderes Werck, 
als das seinige ist, von CaBell herauszugeben. i\'lan ist also gezwllngen, 
es gewiUermaallen Zll unterdrucken, aber ja nicht aus Neid oder an~ 

1) Kassel, bei Henrieh Sehmiedt, 1767. 
2) Datil'rl Yom 20. Januar 175H. Das ril.:hli ge Datum ergibL sich 

ans del' SLelle des Brides in der Briefsammlung. 
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deren bosen Ahsichten, sondern aus Liebe flir ihn, aus Achtung fUr 
CaBell unt! aus Ehrerbietung fur das Publicum." 

Schminke ilbernahm die Uberarbeitung deshistorischen 
Teils, Reiffstein des ubrigen, Stegmann steuerte die Be
schreibung der mathematischen und physikalischen Samm
lung des Kunsthauses bei. Von dem Landgrafen wurde 
dann der Regierungsrat Hundeshagen mit der Heraus
gabe beauftragt. Durch die K.riegsereignisse mag diese 
verzogert worden sein, da sie erst im J ahre 1767 erfolgte, 
nachdem Landgraf Friedrich n. die Bearbeitung seit 1766 
wieder in Scbminkes Hande gelegt und schliemich zur 
Veroffentlichung seine Genehmigung erteilt hatte l ) . 

Die Arbeit, die die Mitglieder der Leipziger Gesell
schaft begutachteten, war der "HochfUrstlich Hessen
Casselsche Staats- und Adrell-Calender". Am 1. Januar 
1756 2) teilte Steuerrat Gottsched seinem Bruder mit, er 
habe in millOigen Stunden einen Entwurf zu einem 
Hessischen Schematismo od er Staatskalender, den er einen 
StaatsgrundrilD nenne, gemacht. Er hoffe mit der Heraus
gabe, wenn diese gestattet werde, seine E innahme zu ver
bessern, die, obwohl er Ratsbesoldung beziehe, geringer 
sei als seine Einnahme als Sekrctar des Prinzen 1\1aximilian. 
Das Unternehmen fand die Billigung der Kasseler Gott
schedianer, die in ihren ZusammenkOnften den Entwurf 
durchgingen. Bis zur Drucklegung des ersten Bandes 
dieses Scbematismus, der als "Koniglich Preullischer Staats
dienst-Kalender fOr den Regierungsbezirk Cassel" zuletzt 
im Jahre 1911 erscbien, sollte aber noch langere Zeit ver
geben. Der siebenjahrige Krieg HelD das U nternehmen 
nicht zur AusfOhrung kommen, und erst 1764 erschien der 
Staatskalender zurn ersten Male. Gottsched hat ihn dann 
bis zuseinem am 10. Juli 1771 erfolgten Tode redigiert 3). 

Uber diese Zusammenklinfte der Kasseler Anhanger 
Gottscheds berichten Reiffstein und Steuerrat Gottsched, 
wie auch die anderen Beteiligten in ihren Briefen. Be
trachten wir den librigen Inhalt dieser Schreiben, so finclen 
wir in den en Reiffsteins wieder Meldungen uber allerlei 
Besorgungen, die dieser fOr Gottsched ubernahm. Bei 
einem jungen Kasseler Graveur Schepp lielD er ein Pet
schaft flir das Siege! der Leipziger Gesellscbaft der freien 

1) Slriedcl' a. a. O. Bd. I) S. 24:0, Bd. 1B S. 100. 
') Nach del' Stelle dcs Bl'iefs in del' Sammlung. Datiertist er 

vom 20. Januar 175;3-
3) Von dn. ab i.ibernahm Cas parson die Redaktion. 

G* 
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I{fmste stechen . Ein Berg mit Lorbeerbaumen war darauf 
dargestellt, an dessen Fu~ die Musen an der H ippokrene 
standen , auf sie fielen SOllllenstrahlen, die W olken durch
brachell. Das ganze Kunstwerk lieferte Schepp fOr 15 Taler, 
in der Hoffnllng, dllrch Gottsched weiter empfohlen Zll 

werden. Auch einen H Ohlspiegel sollte Reiffstein Gott
sched schicken, der erfahren hatte, daJ3 solche in Kassel 
verkauft wi.irden. Der Verkaufer war aber ein wandern
der Handler aus I{oln, namens Reuter, gewesen, der bereits 
weitergezogen war, so dalD Reiffstein den Auftrag nicht 
ausfUhren konnte. Dagegen verschaffte er si ch Melonen
kerne zum Anpflanzen allS de r landgraflichen Gartnerei 
und schickte sie seinem Gonne r, kaufte MUnzen und Bticher 
fUr ihl1 , lieJ3 eine Zeichnung des Karlsbergs fUr ihn an
fertigen. Gottsched envies si ch dankbar durch Dbersen
dung seiner Schriften und einmal eines "RauchfaIDes". 

Im J ahre 1754 beabsichtigte Gottsched sein Bild durch 
clen berUhmten Kupferstecher Will ' ) in Paris stechen zu 
lassen. Reiffstein sallte dazu die Zeichnung Iiefern. Es 
wurde daruber ein ziemHch weitIaufiger Briefwechsel ge
pflogen, schlielillich scheint aber die Sache aufgegeben 
warden zu sein. Van seinen kunstlerischen Brstrebungen 
berichtet Reiffstein auch in dieser Zeit haufiger, nam ent
lich liber seine Versuche mit \V' achsm alerei. 1756 trat er 
durch H erz 2) in Verbindung mit der Kaiserlichen Akademie 
in Augsburg, die eine Zeitschrift tiber Kunstangelegcn
heiten heransgcben wollte. R eiffstein unterstiHzte sie in 
Verbindung mit Gottsched durch seinen Rat und durch 
L ieferung von BeitI'agen, sowohl Zeichnungen aIs Aufsatzen . 
Er wurde zum Mitglied der Gesellschaft ernannt und warb 
nun wieder flir diese d en Maler Tischbein 3), den schon 
erwahnten Architekten FOncke und d en Kupferstecher 
Mayr'). FUr die Kasseler Gottschedi aner ubernahm es 
Reiffstein, von Leipzig, durch Gottscheds Vermittelung, 

• 
1) Johann Gcorg Will (Wille), ~eb. 5. November 171.5 in del' ObeL'

roUhle im Bibel'tal bei Giel3en, gesl. 5. April 1808 in Paris. (Allgem, 
Dculsche Iliogr. Bd. 4:1 S. 257. ) 

' ) Johann Dan iel Herz, Kupfet'stecher und Direktor del' Kaiserl. 
Akadem ie in Augsburg, geb, 1693, Sein Todesjahr wird bei Nagler 
a. a. O. Bd. 6 S. 139 mit 1754 angegcben, was nach den Briefen ReifT
s teins nichl richtig sein kann. 

3) Jedenfalls Johann Heinrich Tischbein , geb. in Haina 3. Oktober 
17~2,<)~es t. in Kasscl 29. August 1789. (AlIgem. Deutsche Biogr. Bd. :18 
S. 06". ) 

4) Johann Friclh'ich von May!' , Kupfcl's l('chcl' in Kasse1 , ging 
J7R9 nuch NUrnberg, slurb um 1809. (Nagler a. a. O. Bd. 8 S. 49G.) 
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Blieher komm en zu lassen, namentlieh fur Arekenholtz, 
der si eh erkenntlieh zeigte dureh Uberlassung von Briefen 
Christian Wolffs, die Gottsehed bei seiner Biographie W olffs 
vcrwerten wollte. In dem Streite Gottscheds mit den 
Gbttingern nahm Reiffstein natiirlich fUr ersteren Partei 
una begluekwlinsehte Gottsehed aueh a m 8. September 
1755 zur Vereinigung sein er Gesellschaft mit den Zittauern 
und Zwickauern. Ein nassau-diezischer Leutnant Philippi 
hatte ihm Gediehte zugesandt, die er am 8. August 1755 
an Gottsched zur Beurteilung schickte, nachdem sie die 
Tlilligung des K asseler Kreises gefunden hatten. 

Groschuff ist in dieser Periode mit einer geringeren An
zahl Briefe vcrtreten, als in der vorigen. Er berichtete liber 
die Anfange seiner Besehreibung der Stadt K assel, der er gern 
Gottseheds Ode auf die Kleinode Hessenlands I) beifiigen 
wolltej fern er plante er eine Juvenaltibersetzung, sowie eine 
'Obersetzung von de Lignol1s "Histoire de l'Idolatrie payenne" 
und des Abbe Pirards "Synonymes franc,:ais" und begann 
eine Abhandlung liber die F'ingersprache, wobei er nach 
einem Sehreiben vom 27. Dezember 1753 namentlieh auf 
deutsehe Reehtsaltertlimer eingehen wollte. Naehdem ihn 
sein Philippsthaler Dien,t naeh T ournay') geflihrt hatte, 
meldete er Gottsched, daJ3 sich dort "van der ehemaligen 
Gereehtsame und den Anspriiehen des Herrn Landg rafen 
van B essen auf Brabant wenig Spuren" vorfanden. D er 
vorenvahnte Leutnant Philippi stand auch ihm nahe und 
er war Ober die gute Aufnahme, die dessen Gediehte bei 
Gottsched fan den, sehr erfreut. Diesem sandte er auch 
zur Beurteilung von Barehfeld aus "Buehisehe Gediehte" 
eines "gelehrten I{avaliers an einem vornehmen fiirstlichen 
Hofe", wohl dem Fulder, die ab er vor Gottseheds Augen 
keine Gnade fanden. 

Der Steuerrat Go tts ehed beriehtete natOrlieh in 
erster Linie liber seine pers6nlichen und seine Familien
verhaltnisse. Der Prinz !vlaximilian von Hessen war am 
8. Mai 1753 gestorben. Es gaIt nun, eine a ndere U nter
kunft fOr Gottsched, seinen Sekretar, zu finden. Nicht 
ohne diese Absicht wird der Leipziger Bruder und seine 
Frau ihre Reise nach Kassel unternommen haben . E in
flu13reiche Personen befanden sich ja unter den nachsten 
Anhangern Gottseheds in K assel nieht, wohl ab er in den 

I) Hessens Kleinode in einer Ode besungen van G. Cassel , bey 
Johann Eckhard r-li.itern, Fi.irsll. Hessischen Hofbuchdruckern. 1753, 

2) Der Landgl'af sland in holla .. ndischen l\1iIiUirdiensten. 
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dicsen nahestehenden Kreiscn, und so ko nnte cs nicht 
schwer halten, den Gbertritt des prin zlichen Privatsekre
tars in den landg raflichen S taatsdicnst herbeizuftihren , der, 
\Vie bere its erwabnt, am 18. Aug ust 1753 stattfand. D er 
ncue Steu errat wurde der Steuerrektifikationskommission 
zugcwiesen. U nterm 24. dess. Mon. berichtet er ei ngehend 
Ober die V organge seiner DiensteinfUhrun g unci spricht 
seinem Bruder seinen herzlichen D ank fO r seine U ntcr
stOtzung aus. 

Neben diesem erfreulichen Ereig nis traf den Steuerra t 
aber ein schwerer SChla g, iiber den er in ei ner ausfOhr
lichen "R ela tion" vom 27. Januar 1754 berichtet. Wie ich 
bereits oben erwahnte , war sein Soho erster Ehe Fahnrich 
gcworden, uncI zwar in dcm osterreichischen Infante rie
regim ent des Prinzen ~Iaximi1i an ven H essen. In diesem 
R egim ente standen verschiedene H essen als Offiziere. Der 
Steuerrat erwahnt den Hauptrnann de Clement, d ie O ber
leutnants v . Zersen und v. E nde und den R egiments feld
scheer R eymann . AIs der erwahnte v. E nde, der dem 
reformierten Bekenntni sse angehorte, 1750 seine Eltern in 
K assel besuchte und bei seiner R uckkehr zurn R egiment 
cinen anderen aus I(assel stammenden Fahnrich mitnahm , 
vertraute auch Gottsched ihm sein en Sohn an. v. Ellde 
tauschte aber das in ihn gesetzte V~rtrauen. Als er we
nige Jahre nacbher zurn katbolischen Bekenntnis ubertra t, 
veranlaflte er auch den ihm anvertrallten, 1753 zum U nter
leutnant befOrderten Max Gottsched dazu. D essen Vater 
erfuhr hiervon zuerst dUTCh einen Brief des R egim ents
feldscbeers R eymann aus Pilgram in BOhmen vom 12. No
vember 1753, an den er sich gewendet hatte. urn Nach
richten iiber seinen Sohn zu erhalten, der seit langer Zeit 
nichts hatte van si ch horen lassen. Den Vater, der cin 
strenger Lutheraner und Mitglied des Kirchenvorstands 
der K asseler lutherischen Gemeinde war, traf diese Nach
richt sehr hart. Er bat den H a uptmann de Clement urn 
ihre B esta tig ung, die nicht ausblieb. Nun veranlaf3te er 
den K asseler P fa rrer Clernen, der den jungen Gottsched 
konfirmiert hatte, an diesen zu schreiben, was erfalg las 
blieb. Max Gottsched lief3 uberhaupt nichts rnehr von 
si ch hOren und der Vater sagte si ch g anzlich von ihrn los. 
AllS den Briefen des Steuerrats laf3t sich deutlich erken
nen, daf3 auch dem P rofessor, in dessen H ause der junge 
Gottsched a ls K ind langere Zeit gelebt hatte, der Dber
tritt des Neffen sehr nahe g ing . Der junge Gottsched 

• 
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schrieb nach langer Zeit dann ooch einen demutigen Brie f 
an sein en Vater, beharrte aber in seinem neuen Bekennt~ 
nis, so dalD der Vater sich ihm nicht v.'ieder zuwandte. 

Der Ubertritt des jungen Gottsched . b rachte dessen 
Vater auch eine sehr weltliche S orge. Der K anzler P faff 
in Tubing en 1), der mit dem Steuerrat verwandt od er ver~ 
schw agert war (vielleicht durch dessen erste E hefrau), hatte 
versprochen, dem F ahnrich Gottsched einen T eil seines 
se~r bedeutenden Vermogens testamentarisch zuzuwenden. 
Der Steuerrat filrchtete nun , daJil der A bfall seines S ohne. 
van dem evangelischen Bekenntnis den Kanzler, der da ~ 
mals bereits 67 Jahr alt war und auf den ein Verwandter, 
cler Ehemann ein er Nichte, g rolDen Einflu lD ausubte, dazu 
veranlassen werde, sein Verspreche ll nicht ein zuhalten. Er 
bediente sich der Verrn ittelung des K asseler K ammer
pra.s icIenten von Frankenberg und dessen VeUers, des 
wUrttemberg ischen Geheimenrats uncI Oberhofmeisters cler 
Ritterakadernie v. F rankenberg in Tu bi nge n und du rch 
den Leipziger Gottsched der Fursprache des stets dienst
willi gen Feldmarschalls von Seckendor f, urn bei Pfaff fUr 
sich oder seine Tochter K.arolin e S timmun g zu machen, 
aber zunachst vergebens. Als nu n gar Pfaff von TCtbi ngen 
abreiste. ohne dalD man in K assel zunachst wulDte, wohi n 
er s ich gewendet hatte, war der S teuerrat vollig ratios. 
E in elann von GielDen, wo Pfaff Kanzler geworden war, 
ci ngegangenes freundliches Schre iben machte ihm wieder 
H offnung. Wie d ie Sache schlieJillich ausgegangen, is t 
nicht zu ersehen. 

Den Streit Gottscheds mit den Gattingem erwahnt 
der Steuerrat in seinen Briefen verschiedentlich, naturlich 
ganz im Sinne Gottscheds, dessen E ntgegnung auf die 
Gattinger Ang riffe der Bruder als vollstandigen S ieg an
sah. Er war sehr stolz, als im Friihjahr 1755 Gesner ihn 
durch seinen Schwiegersohn, den K asseler Hofrat H uber, 
bitten lie.f3, Gottsched zu ersuchen, "ihn dasjenige doch 
nicht in seinen S treitschriften entgelten zu lassen, woran 
er gar keinen Anteil ha be. Er hoffe, daJil Gottsched von 
seiner g uten Gesinnung ilberl eugt sei, und· bate daher, 
verschont zu bleiben". Der S teuerrat bat urn A nweisung 
zu einer friedlichen Antwort ; eine soIche blieb aber aus. 

1) Christoph MaUh1ius PfaIT, hervorragcnder protestanlischer 
Theologe, Kanzler der UniversitaL Tti bingon, spater der Universiltil 
GieBen, geb. 25. Dczembcl' lGH6 Ztl Stuttgart, gesL UJ. November J760 
zu GieBen. (AlIgem. Deulsche Biogr. Bd. 25 S. 587.) 
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Mit einem A uftrage seines Bruders hatte der Steuer· 
rat entschiedenes Millgeschi ck. Gottschcd hatte ihm sein e 
Biographie W olffs mit der Bitte zugesandt, sic dem Land· 
g rafen Wilhelm VIII. zu Uberreichen. A uf seine Bitte 
urn eine Audienz wurde dem Steuerrat eine soIche auch 
zugesagt, der Landg raf liell ihn aber am 23. April 1755 
drei Stunden im Vorzimmer vergeblich warten, wo ihm 
die dort anwesenden Minister uncI Hofherren ihre Ansicht, 
daLl W olff durch seinen Abgang von Marburg an <lem 
Landgrafen undankbar gebandelt babe, nicht vorenthielten. 
Schlielllich ]jell ihm der Landgraf dnrch den I<ammerrat 
BHimque das Bucb abnehm en und ibn nach zwei Tagen 
wicderbestellen. A ls er elanD wieder erschietl, ging cs 
ihm nicht besser uncI endlich beim dritten Versuch teilte 
mm oach stundenlangem Antichambrieren Blumque im 
Auftrage des Landgrafen mit: .. Se. Durcblaucht liellen 
si ch gegen den H errn Professor nicht allein fUr das Such, 
sondern besonders fOr dessen gutes Andenken sehr be
danken. Sie hatten zwar nicht U rsache, die Lobschrift 
des vVolffen zu Iesen, allein das wlillten Sie auch, dall der 
I-Ierr Professor an seinem hi er bewiesenen Undanke nicht 
schuld waren; vielmehr dankten Sie flIr die bezeigte at· 
tention t" D er Steuerrat suchte dcm Bruder die Pille mog
lichst zu versOJ3en, ja er ging den Regierungsrat Hein, 
den er in seinem Briefe vom 6. August 1755 "unseren 
kleinen Vize-Brilhlu nennt, darum an, dem Professor eine 
Genugtuung von seiten des Landg rafen zu verschaffen. 
l-Iein erwiderte ihm aber kalt, er hatte seinem Bruder die 
ungnadige Antwort ja nicht mitzuteilen brauchen, die sich 
[Ibrigens gegen Wolff, nicht gegen Gottsched riebte. L etz· 
terer sei beim Landgrafen nach wie vor gut angeschrieben ; 
aber auf eine schriftliche Danksagung m(lsse er verzichtcn. 
Der Landgraf und sein H of hatten gerade jetzt wichtigeres 
zu tun 1). 

Auch ein Versuch Gottscheds, durch den Steuerrat 
einen Iutherischen Pfarramtskandidaten ReicheI aIs Pfarrer 
in I{assel anzubringen, nachdem cler lutherische Pfarrer 
P litt Professor in Rinteln gewordcn war, scheiterte daran, 
da~ man in I-l essen nur noch Landeskinder im Kirchen- \. 
dienst anstellte '). 

Das Lissabonn er Erdbeben vom 1. November 1755 

') Beziehl sich wobl auf die durch den Uberlritt des Erbprinzen 
Friedrich zum Katholizismus hervorgerufenen Verhliltnisse . .. 

') Auch dies war wohl eine FoiGe des erwahnlen Uberlrills . 
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hatte schon zu einigen Bemerkungen zwischen den beiden 
Gottsched gefilhrt, wobei der Steuerrat, wohl mehr scherz
weise, die BefCirchtung aussprach, da.3 aus dem Habichts
walde, in dessen Bergwerken es schon langere Zeit brenne, 
einmal ein Vulkan werden konne. Als nun aber am 
18. F ebmar 1756 Kassel selbst von einem Erdbeben heirn
gesucht wurde, schickte er schon am folgenden Tage in 
groller Eile - alle sonstigen ausfuhrlichen Kurialien liell 
er weg - einen Bericht darliber nach Leipzig '). Gott
sched sprach darauf die Befurchtung aus, das Erdbeben 
konne der Bildsaule des Herkules geschadet haben, aber 
der Steuerrat beruhigte ihn. 

U nterm 2. J anuar 1755 berichtete letzterer iiber einen 
Vorfall in Marburg: "Die Universitat Marburg lieget in 
den letzten Ziigen, ein zwischen den en Soldaten und den 
Studenten vor 14 Tagen entstandener Tumult, bei weIchem 
von denen Soldaten die Stilrmung der berOhmtesten Pro
fessoren-Hauser vorgenommcn worden, hat zum Teil schon 
verursachet, da.13 die fremden Bursche ihren Abzug g e
nom men. Dieses ist ein gewaltiger Sto.13 vor die hohe 
Schule". -

Dcr Kasseler Aufenthalt Gottscheds hatte einen jungcn 
Theologen mit ihrn bekannt gemaeht, J 0 h ann W i I h e I m 
Ch r i s t i a n G u s t a v Cas par son '), der damals als H of
meister beim Staatsminister von Canstein wirkte. Gott
seheds Anwesenheit hatte ihn zu einem Huldigungsgedicht 
veranlalDt; der fur soIche A nerkennungen sehr empfang
liche Professor wandte ihm alsbald seine Gunst ZU, machte 
ihn, wie schon erwahnt, zum Ehrenmitglied der Leipziger 
Gesellsehaft der freien Kunste und zurn Mitarbeiter am 
"Neuesten aus der anmutigen Wissenschaft". Auf das 
Ehrendiplom dankte Casparson wieder mit einer Ode. Am 
26. J uni 1755 teilte er seinem Gonner mit, dalD er ein 
grolles Gedicht in Arbeit habe, betitelt: "Der christliche 
Philosoph auf dem Sterbebette", das den Tod Christian . 
Wolffs schildern solIte. Vorher hatte er schon ein Trauer-
spiel auf den Tod Gustav Adolfs geplant. 

lm I(ampfe Gottscheds mit seinen literarischen Fein-

1) Siehe Anhang Ill. 
2) Geb. 7. September 1720 zu GieBen, wo er studierle , seit 1759 

Lehl'er del' Geschichle und LiLeratul' am Collegium Carolinum Zll Kassel, 
1777 Sekrelar del' "Kasselcl' Gesellschaft del' Allerliimer" , ~estorben zu 
Kassel 3. September 1802. (Allgem. Deutsche Biographie Bd. 4 S. 57. 
Slrieder a. a. O. Bd. 2 S. 127 und tiner. JIess. Jahl'buch :1.854 S. 28.) 

• 



90 August Woringer 

den stellte er seine Feder dem Ganner zur Verftigung. 
Am 28. Marz 1754 schrieb er anlalil lich des auf der Post 
vorgekol).1menen Verlustes ein es seiner Briefe: 

"Au/3erdem wi.lnsche, daB ein KIopstockianel' moge meinen Brief 
gefunden haben, und durch mein wie wohl nul' kleines l:3eispiel zu del' 
Em'er l\1agnifieenz schuldigen Dankbarkeil mOi!:e gereizl worden sein, 
Oas undankbare DeutschIand, die Museo lun ihm gal' niehl unrechl, 
wenn sie es wieder mil Lohensleinischem Geschmacke strafen, Bme 
Magnificenz vergeben dem Eifer eines Jlinglings, del' es vot' seine Ehl'e 
him, dankbar zu sein, und del' s ich, sobald cs seine Kdi.fte erlauben 
werden, auf eine auBerordentliche Arl orTentlich also bezeugen wird. 
Jeh wiedel'hole die Bezeugungen del' 1-10chaehlung und Ehrfut'cht, 
welche mein verlorenel' Brief enthallen, nichl meht', Nur bitte icli 
EllI'e Magnificenz, mil' den stH3en nnd stol7.en Vorzug zu lasseo, dal3 
in Kassel, wo viele, welche bisher vot' zieml ich vernOnftig gehaiten , 
aueh sehon von del' Klopstoekiscben Seuche angesteekt worden, nic
mRnd dieseIben hoher aehte aIs jeh. Denn in diesel' Empfi nuung 
suche, wenn ieh ja ein Diehter sein soIl , meine Ehre,:I 

Die Dunciade gibt ihm Gelegenheit, am 22. Januar 
1756 nach Leipzig zu schreiben: 

"Eurer l\'I a~nificenz Ruhm ist restgegriinde t nod selbst dero 
Fcinde kOnnen niemals an das jetzt in denen sehonen Wissensehaflen 
vollkommene Deutschland cl enken, ohne sich eines grog en Gottsebeds 
Zll erinnern. Dol indessen del' Dunciaden-Schmied die sll.mtlichen Ve1'
diensle, ja sogar den ganzen Charakter Em'er Magnifieenz an~egriITen, 
so mtil3le ihm etwas ganzes und auf gewisse Art vollsUindlges on1-
gegengesetzt werden, wodul'eh auC gewissc Art den Sadducaern das 
Maul auf einmal gestopft wOrde. So wie ieh glaubc, daB die vielen 
Anspielungen, kle ine Sntyren und Zankercien, die man gegen die 
Sehweizel' vel'wendet, dieses ohnedem unfeine Gesehlecht noeh grober 
gemaeht, oh ne daJl man sie gebessert hiUte, so glaube ieb, daB et was, 
das die ganze Duncias nicht strafte, niehl so gal' viel sa~en , sonderll 
nur das Feuer van neuem anbIasen wurde. Mein Freund (Re iffs tcin) 
glaubt also mit mir, daB man eine ganze vernUnftige Gegensehl'ift ab
fassen miH3te, die ein VOT aIlemal unpa rlheyisch und entscheidend 
Eurel' Magnificenz Bemlihungen urn Deulschland ibm vorhielte und die 
Gl'obheit des wahron Dunzen durch eine feine Satyre und lebhafle 
Beschl'eibung sehilderte; so glaube ieh, ware er widerlegt und ges trafL 
Es kostet ein ige besonders gedruekle Bogen, EUl'el' l\1agnifieenz kann 
man die Verfe rtigung del'selben nicht zumulen. Wollen aber Dieselben 
zu meinen Kl'aften das Zutrauen haben, daB ieh den Versuch maehen 
darf, so will ieh die Dunciade Sllick V01' Stuek durehgehen und es 
widerlegen. Die Beweise sind ofTenbar, wollen mil' aber Eure l\fagni
ficenz dureh einen kurzen RiB von den Bemiihungen die Saehe e1'
leichte1'n, so will ieh hernaeh auch Salz und PfefTer niehl sparen, 
Denn mit diesen Leuten mu~ man Deutseh red en. Die NachwelL sieht 
doch, daB niehl alle Deutsehe undankbar waren." 

Gottsched ging darauf ein und am 10. August 1756 
meldet Casparson (schon von Gbttingen aus), er sei mit 
der A ntidunciade fertig bis auf die Beantwortung der Haupt
fragen. Aber sein Feuereifer hielt nicht an. Ein Lob
geclicht auf La nd graf Wilhelm VIII., von dem er unterm 
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5. August 1754 Gottsched ein e Abschrift schickte, hattc 
des Fursten Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt. Er gab dem 
jungen Dichter Gelegenheit zu seiner Fortbildung, indem 
er ihn 1755 auf die Universitat GOttingen sandte, wo dieser 
Geschichte und Philosophie studierte. Nun machte ihn 
aber die Beruhrnng mit den Gottin gern abtriinni g und ein 
Gedicht aus seiner Feder Hell Gottsched ersehen, dall er 
wieder einen Gefolgsmann verloren hatte, der zum Ver~ 
ehrer JGopstocks geworden war. 

Alter als die Bekanntschaft Gottscheds mit Casparson 
waren, wie wir wissen, seine Beziehungen zu Re g n e r u s 
En ge l h a r d , der sich in seinen Briefen als ein recht eitler 
H err zeigt. Als er das Diplom der Leipziger Gesellschaft 
erhalten hatte, schrieb er unterm 3. Mai 1754 alsbald eincn 
Dankbrief, \Vies aber in diesem darauf hin, daB er nicht 
Archivar, sondern Assessor mit Sitz und Stimme in der 
Generalkriegskommissi on "als dem obersten K.riegsgerichtc" 
sei, und als er wirklicher l{riegsrat bei dieser Behordc 
geworden war, tei lte er dies unterm 9. Januar 1756 alsbald 
Gottsched mit. 

Am 11. April 1754 sand!e er diesem seine lateinische 
A bhandlung vom natiirlichcn Kriegsrecht. Gottsched gab 
ihm den guten Rat, daraus einen deutschen .Auszug zu 
machen, worauf er auch ei nging .. Seine Abhandlung ilber 
das peinliche Recht hatte, wie er un term 24. J uni 1756 
mittci lte, eine sehr uble Beur teilung durch den Dr. J enichen ' ) 
in GieBen erfahren. Seinen "Versuch von deutschen Kriegs~ 
wortern" nahm Gottsched in die V croffentlichungen der 
Leipziger Gesellscha!t dcr freien KOnste auf. 

Friedrich C hri stoph Schminke 2) dankte un
term 1. Mai 1754 fi;r die E rn en nung zum E hrenmitglied 
der vorgenannten Gesellschaft, sprach dabei seine Ver
ehrung fur Gottsched aus und versprach am 16. Februar 
1755, eine vorher in der Versammlung der Kasseler Gott
sched ianer vorgelesene Abhandlung uher das wahre Sterbe
jahr der K aiserin Gertrud, der Gemahlin Konrads Ill. , wr 
Veroffelltlichung zu iibersenden. -

1) Go ltlob August Jenichen, geb. 9. Juli 1709 in Leipzig, gcst. 
1. April 1759 in Giellen als Professor cl er RechlswissenschafL (All gem. 
Deulsche Biographie Bd. 13 S. 767.) 

~) Geb. 29. Marz 1724 in KasseI, studicl'te in Goltingen die Rechte, 
bCL'eiste Holland, wurde 1751 Archival', 1766 au6erdem Rat und Biblio
lhekar, und 1776 Leiter der Mlinzen- und Knnstsammlung roil dem 
Tite! Begierungsrat. Slal'b in Kassel 18. Janual' l'i!J5. (AUg. Deulsche 
Biographie Bd. 32 S. 33. Slrieder a. a. O. Bd. 13 S. 130.) 

• 
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N ieht viel umfangreieher s ind die Briefe S t e g
m an n s I). Aueh er dankte unterm 23. September 1754 
fur das Leipziger Ehrendiplom und versprach e ine mathe
matische Arbeit einzusenden, entschuldigte si ch aber am 
21. Januar 1755, dulil er aus Mangel an Zeit dazu noeh 
nieht gekommen sei. U nte rm 4. Januar und 28. Marz 
1756 sandte er dann endlieh aueh einige Abhandlung en 
ein; die eine davon schilderte den Charakter ei nes wahr
haft grolilen Fursten. In dem Briefe vom 21. J anuar 1755 
beklagte er sieh, daB die Abreise des Erbprinzen Fried
rich von K assel fUr ihn sehr milil1ieh sei. "So angenehm 
mir cler Ruf nach K assel war, da die Lust eines durchl. 
Prinzens an vortreff li chen 'VVissenschaften, weIche durch 
dero Zureden erwecket worden, mich gelocket und anderc 
ein gleiches zu tun Mut gemacbt. so verdrief3lich ist mir 
jctzo meine Station, da ieh mich verlassen sehe ulld das 
Gliick nicht geniefden kaoll, ein em I-Ierrn den Reichtum 
gelebrtcr und nutzbarer W ahrheiten auszukramen, der bei 
grb~erer, weitlauftigerer und besserer Erkenntnis derselben 
ein verniinftiger Liebhaber und Befbrderer derselben naeh 
seinem Ansehen und Maeht h~itte werden kbnnen." -

. Der Regierungsadvokat Hill e ') sandte seine Dank-
sagung fUr das Ehrendiplom am 6. Dezember 1755 noeh 
aus Rinteln, aber am 29. Oktober 1756 aus Kassel einige 
Gedichte, die er bercits hatte clrueken lassen. Darunter 
befancl sieh aueh sein e Ode aut das Sehlolil Wilhelmstha l, 
von cler er sehrieb: "Ieh weiB, Ew. l\1agnificenz kennen 
den Gell:enstand meines Gediehts, Wilhelmsthal behauptet 
in der (Zahl der hessischen) ') Kleinode ein e vorzugli ehe 
Stelle, und also g laube ieh, dalil Niemand dies Gedieht 
riehtiger a ls Dieselbe zu beurteilen im Stande ist." Leider 
1"liIt si ch Gottseheds U rteil aus der Briefsammlung nieht 
ersehen. Dalil die Ode nieht iiberall Beifall fand, ergibt 
sieh aus Strieders Bemerkung: "Als Ode betraehtet nahm 
man es nieht zum besten auf in der Bibliothek cler schbnen 
Wissensehaften und freien Kunste." 

I) Johann GotUieb Stegmann, geb. 16. Jun i J. 720 zu I1 artum, 
ProCessor in Rinteln, dann in Kassel, zuletzt in MarhUl'g, wo er 4. Mai 
1795 starb j tiichtiger Physiker. (AlIgem. Deub:iche Biographie Bd. ;{5 
S. 562. Slrieder a. a. O. Bd. 15 S. 267.) 

~) Harmann Adolf Billa, geb. zu Friedrichshurg hei Rinleln 
29 . .Juni 1720, Hegiel'ungsadvokat zu Rinteln, 1756 AdvocaLus fisci. 
J.762 Hat, 1770 Hegierungsrat in Rinteln , wo er 10. l\Iilrz 1777 !) larb. 
(Slr ieder a. a. O. Bd. 6 S. 23.) 

3) Die eingeklammerten Worte Cehlen im Brief. 
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Als dem Kreise der Kasseler Gottschedianer nicht 
angehorig, aber ihm nahestehend, habe ieh schon oben 
den Bibliothekar Arckenholtz genannt. J 0 h ann e s Ar c ke n
h 0 I t z, geb. 9. F ebruar 1695 in Helsin gfors, war zuers t H of
meister bei einem schwec1ischen Edelmann gewcsen, dann 
R egistrator bei der Reichskanzlei in Stockholm geworden. 
Eine 1730 von ihm verfallte, gegen Frankreich gerichtete 
Schrift, die mehrere Jahre spater dem franzosischen Ge
sandten in Stockbolm in die H ande kam, miilfiel nicht 
nur diesem, sendern auch cler politischen Partei cler Hilte . 
Diese zwang 1738 den Konig, Landgrafen Friedrich 1. 
von H essell , Arckenholtz gefangen nach Schlolil Karlstein 
bringen zu lassen. S pater \Vi eder freigelassen und 17-13 
als Sekretar beim Staatskomptoir wieder angestellt, wurc1c 
Arckenholtz doch we iter von den Huten verfolgt, so dall 
sich der K onig varanlalilt sah, ihn am 24-. Juni 1746 a ls 
Bibliothekar mit de m Ti tel Rat nach Kassel Zll versetzen '). 
D er deutschen Sprache scheint er nicht in vollem U m
fange machtig gewesen zu scin, wcnigstcns silld seine sa..mt
lichen Briefe an Gottschcd in franzusischer Sprache ab
gel.liIt. 

Die ersten dicscr Briefe behandeln fast nur sein 
l-I auptwcrk, die .. "Memoires concernant Christinc, rei ne du 
Suede", dercn Ubersetzung, wie oben crwahnt, Reiffstein 
iibernommen hatte. Er bat urn Erwahnung des Buchs im 
"Neuestcn'\ worauf Gottsched eingin g, sprach sich unge
halten i.iber seine llI1g 0nstige Beurteilung se itens verschie
dener Kritiker aus, dankte fOr die Vermittelung , auf ~.rund 
deren Reiskc die K orrektur der R eiffstein'schen Uber
setzung libern ahm, unci fragte an, ob sich in der Leipziger 
Bibliothek H andschri rten befan den, die er bei sei nem Werke 
benutzen kon nte. Der Papst hatte ihm aus dem romi schen 
Archive so1che zugehen la ssen, aus denen er seinen Briefen 
nach aber nicht viel entnehmen konnte. AIs Gegendienst 
besorgte er Gottschcd eine An zahl schwedischer Disser
tatiol1cn unci MecIa ill en, sa ndte ihm vVinkelman ns "Chro
nik der Flirstenli.imcr Hessen uncI l-Iersfeld" und ci nige 
seincr eigcnen Schriften, auch Lose Zl1 r schwedischen Lot
terie. Zl1m Erscheinen der Biographie Christian W olffs 
wOn schte er Gottsched G lOck uncI bedauerte nachher deren 
ungi.il1stige Aufnahme durch den Land g rafen . \Vie er am 

') Fur den verstol"benen Kuchcnbeckcl". liGG t;ing Arckenhollz 
als lIi storiograph wieder nach Stockholm, wo cr 12. Jllli 1777 starh. 
(AlIgem. Oeutsche Biog'l'. Bd. 1 S. :'J2. Stricdel' u. u. O. Ild. t S. 114.) 

• 
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8. September 1755 mitteilte, hatte auch er sich an den 
Rcgierungsrat Hein gewendet, um Gottsched Genugtuung 
zu verschaffen, aber es war vergebens gewesen. Er hatte 
darau! I-Iein empfohlen, das '''lerk, gegen das er vorein
genornmen sei, doch e rst einmal zu lesen, ehe er daruber 
urteile. Arckenholtz fa£lte sein eigenes Urteil uber das 
Werk in die Worte zusammcn: "Toute fois cette belle vie 
est-elle une des plus instructives que j'aie jamais lue. Elle 
Vous eternisera, Monsieur, autant que le grand homme, 
que fait I'objet de votre plume elegante et de vos nobles 
sentiments," Weniger gfLnstig urteilte er am 22. Dezember 
1755 liber Voltaires ,.Jungfrau": "La Pucelle de Voltaire 
renferme beaucoup d'esprit. Mais le diable en a plus de 
lui. C'est en vrai profane et impudentlJ, 

Seit dem Herbst 1755 wurde der Briefwechsel zwi
schen Arckenholtz und Gottsched auf allerlei \Vissenschaft
licbe Fragen ausgedehnt. Nachdem Arckenholtz si ch auf 
Anfragen Gottscheds in einem Briefe vom 8. September 
1755 dahin ausgesprochen hatte, da£l die Baringi wohl mit 
den Normannen, nicht aber mit den Franken in Zusammen
hang standen, und die Annahme verworfen hatte, da13 die 
Hyperboraer dos jetzige Deutschland bewohnt batten, be
antwortete er unterm 22. D ezember 1755 Gottscheds Frage, 
\Varum Skandinavien, diese "vagina gentium", nicht mehr, 
\Vie frUher, zahlreiche I{olonisten aussende, dahin: es sei 
ja kein L and mehr in Europa, wo sie si ch niederlassen 
konnten, ohne auf den vViderstand der Eingeboren~.n zu 
stoI3en. Nur ganz augerordentliche Ereignisse, wie Uber
schwemmungen od er Verfolgungen, konnten damals noch 
Auswanderungen, \Vie z. B. die der Salzburger, zur Fa lge 
haben. Daran 5chlo1O sich dann eine Hingere Abhandlung 
iiber die Art und die Entstehung der Runen, die auf eine 
Entgegnung Gottscheds in weiteren Briefen vom 29. Ja
nuar und 6. September 1756 (Ietzterer aus Hofgeismar) 
fortgesetzt wurden. 

Am 23. J uni 1755 schickte Arckenholtz die Lei chen
rede, die der Kabinettsprediger der Erbprinzessin, Bar
b a ul d 1), bei der Bestattung des Prinzcn Georg van H esscn 
gehalten hatte, in dessen Auftrag an Gottsched. Barbauld 

I) Theophil Ludwig 8al'bauld, ~eb. 1,08 oder OD in London, kam 
1740 mil del' El'bprinzessin nach Hesscn , fol£! le ihr 1760 nach Hanan, 
g ing ahcr 176:\ nach England, wo Cl" seine frGher bcsesscnc Pfri.i ndc 
wiedel' in 8esitz nahm. SpalcI' war er Gf'sandlschnflspl'ccligcr im Hang, 
wo er J 779 starb. (SLl" iedcl' a. a. O. Bd. J S. 260. ) 

• 
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selbst dankte dann un term 30. Juli 1755 fUr die gilnstige 
Beurteilung der Predigt, in einem recht uberschwangliehen 
Lobschreiben an Gottsehed und seine Frau, "la Muse de 
la Germanie", das mit den Worten sehlo13: 

"Puisiez-vous, l'un et l'autre, a l'abri des lauriers 
Voir les ris et l'amour regner dans vos foyers! 
Puisiez-vous, a cote de Racine et d'Horace, 
Oecuper avee eux les sommets du Parnasse 1" 

Es fallt au!, daB in den Briefen dieser Periode weit 
mehr politische :Mitteilungen enthalten sind als in de n 
friiheren Briefen. Es waren eben Ereignisse eingetreten, 
die weit Qber Hessen hinaus Interresse erregten. Der 
Ausbruch des siebenjahrigen Kricgs stand nahc bcvor und 
trat ein; am 9. Oktober 1755 spricht der Steuerrat Gott
sehed . die Hoffnllng aus, daB wenigstens den bevorstehen
den vVinter iiber der Frieden erhalten bl eiben werde: am 

• 
8. November 175t} befLirchtet Arckenholtz, Maria Theresia 
werde den I{rieg hinzi ehen, bis die Truppen ihrer Ver
biindeten eingetroffen seien, und fa.hrt dann fort: "Le Roi 
suffira-t-il seul a. taus cl la longue? et qui sont eeux-la qui 
voleront ~t son secours ?" Die Stellung H essens zu den 
kriegfUhrenden Parteien besehaftigt den Steuerrat am 6. 
August 1755, wo er das Gerucht erw<lhnt, 4000 Hessen 
sollten in hollandischen Sold gegeben werden. Am 19. 
Fcbruar 1756 meldet er, daB das hessische Hilfskorps be
re it sei, in drei vVochen nach Stade zu marschieren, urn 
von da nach England eingeschifft zu werden. Der Deutsch
ordenskomtur Graf Isenburg 1) werde das Kommando flih
ren. Am 29. Marz 1756 schlieBt er die Nachricht vom 
bevorstehenden Aufbruch von 6000 Mann Infanterie und 
Art1llerie mit den Worten: "Frankreich hat heimlich seine 
Nuppen, unci die Hollander dilrften vielleicht die Zeche 
bezahlen. U ns gehbrt Brabant, PreuBen und Frankreich 
mOgen sich in das Ubrige teilen 1" - was wohl darauf 
schlieBen l~iBt, daB man in hessischen Hof- und Regie
rungskreisen damals wirklieh an ein Wiedererlangen der 
verlorenen brabanter Erbschaft gedacht hat. Auch Steg
mann meldet am 28. Marz 1756 den bevorstehende n Ab
marsch der (iOOO Mann und filgt hinzu, 2000 Mann Rei
terei wurden wohl naehfolgen. 

I) Gt'a[ Christian Ludwig von l senburg·Birstcin , gob. S. Oktober 
1710, gest. 6. Juli 1791 , fUhrle 1756 als Gcnerallculnant 6;')00 ~'fann 
hessischc Infant!:'rie und Arlilleric nach England. Ve rg\. ZeiLscht'ift 
Bd. .0 S. 72 fT. 
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Weit graBeres Interesse scheint aber der Obertritt 
des Erbprinzen Friedrich zum katholischen Bekenntnis er
regt zu haben und aus den vielen Nachrichten seiner Kor
respondenten laBt sich schlieBen, daB auch Gottsched an 
dieser Sache lebhaften Anteil genommen hat. Arcken
holtz, der dann aber den Ubertritt und seine Folgen spater 
nicht mehr erwahnt, macht die erste Mitteilung davol1 am 
2. Dezember 1754 und teilt dabei mit, daB aus AnlaB des 
Vbertritts die Landstande zu Mitte Dezember einberufen 
seien. Am 2. Januar 1755 schickt Reiffstein den Wortlaut 
der Assekurationsakte, die von den Landstanrlen noch durch 
weitere Forc1erungen verstiirkt werde 1). Die traurige Be
gebenheit habe in Kassel eine sn allgemeine Niederge. 
schlagenheit hervorgerufen, daB diese auch die Zusammen
kilnfte der Gottschedianer und ihre Wirksamkeit ilberhaupt 
beeinflusse. Der Steuerrat teilt an demselben Tage mit, 
daB das Militar auf die Assekurationsakte vereidigt werde. 
Ob die Grann Hatzfeldt bei dcm Vbertritt im Spiele ge
wesen, wissc man nicht. "Indessen soIl sich eine gewisse 
vornehme wunderschone Dame hier bei 14 Tagen vcr 
wenig il10naten in Cassel in einem Privathause aufgehalten 
haben, welcher des Erbprinzen Durchl. den Besuch incog
nito abgestattet. J(ein Mensch aber kann recht unter die 
Geheimnis kommen" 2). Die Reise des Erbprinzen nach 
Hamburg am 15. Februar 1755') betrachteten der Steuer
rat und Reiffstein als Entgegenkommen gegen seinen 
Schwiegervater, den Konig von England, bedauern aber 
die vorher erfolgte Trennung des erbprinzlichen Ehepaares 
von Tisch und Bett, die der Landgraf als summus epis
copus ausgesprochen habe. Am 28. Marz 1755 spricht 
der Steuerrat die Vermutllng aus, die drei Sohne des Erb
prinzen rnochten wohl van Gottingen aus nach Oxford 
"uber den Bach" gehen. An die Nachricht von Friedrichs 
Rilckkehr knilpft er die Bemerkung, daB dieser vielleicht 
doch noch den Oberbefehl ilber die hessischen Trllppen 
erhalten werde ' ). Seckendorffs Anwesenheit in Kassel 
erwahnen beide Briefschreiber mit dem Hinzufugen, daB 
er sich groBe Mi.'the gegcben habe, den Erbprinzen zum 

1) Siebc Hartwig, Der Ubertri tl des Erbprinzen }i'riedrich zUln 
Katholizismus, S. 57. 

2) Hal'twi{La. a. O. S. 23 erwahnl, daB verschiedene kalholische 
Damen bei dem Ubertrille des Erbprinzen ihl'cr Kil'che gutc Dienste 
geieislet halten, nennt aber keine Gl'afin Halzfeld. 

3) Vcrgl. (Ial'lib cl' Hal'twig a. n. O. S. 72 fT. 
4) Dies geschah aber nichL 
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Rucktritt zu bewegen, es sei aber vergeblich gewcsen 1). 
GroBes Aufsehen hat augenseheinlieh die Verhaftung Stims 
gemaeht, iiber dessen Vergehen man in Kassel durehaus 
niehts erfuhr '). Naeh der Mitteilung vom Aufenthalt des 
Erbprinzen in V61kershausen und von der Verlegung seines 
Wohnsitzes nach Hersfeld erwahnen beide die Verhaftung 
des Paters Fuchs und des Leutnants v. Sch611, ohne lU 

ahnen, daB die Festnahme des letzteren nur eine schein
bare, zur Irreleitung des Erbprinzen vorgenommene, war. 
Das Eintreffen des saehsischen Gesandten de Fontcnay 
und des kaiserlichen v. Pretlack 3) wird erwahnt. In cler 
Abreise des Erbprinzen nach Berlin sehen beide ein Er
cignis, das €line Wendung zum Besseren bringen werde, 
und mit groBer Genugtuung beriehtet Reiffstein tiber die 
Ernennung des Erbprinzen zum Vizegouverneur von Wesel 
und Chef eines preuBischen Regiments, in der er "einen 
glliekliehen Anfang vieler ferneren guten Folgen und Be
gebenheiten sieht, insonderheit soweit solches die Sicher
steHung der protestantisehen Saehe betrifft". 

Auch liber die H eirat der Prinzessin Wilhelmine von 
Hessen, die am 17. Juni 1752 der Prinz Heinrich von 
PreuSen heimflihrte, und tiber den am o. April 1751 ein
getretenen Tod des Konig-Landgrafen Friedrieh 1. beriehtet 
Rei-ffstein kurz, und Gottsched erwahnt am 2. Januar ] 7:')5 
das Gertieht, Konig Friedrieh H. van PreuBen habe offent
lieh eommuniciert, woriiber "viel pro et contra disputiert" 
werde, und am 28. Marz 1755 knupft er a n die Naehrieht, 
der groBe I{6nig habe "am Griinen Donnerstag sich in 
dem Cabinet des heil. Abendmahls Zl1 bedienen geruht", 
die Bemerkung: "GewiB eine merk wtirdige Begebenheit!" 

SehlieBlich milge nieht unerwii-hnt bleiben, daB der 
Steuerra t Gottsehed oft seiner alten Mutter in OstprcuBen 
licbevoH gedenkt und sieh bei seinem Leipziger Bruder 
nach ihrem Be"finden erkundigt, und daB kf! in er der samt
lichen Briefschreiber vergiBt, seine Briefe mit einer Em
pfehlung sein er Person an Gattscheds Gattin Ztl sehlieBen. 

1) VergJ. Hartwig a. a. O. S. 114. 
2) Del' Kammerrat Stim halle den Briefwechsel des Erbprinzen 

mil dcm kaiscrlichen Postmeister in Hambut'g, Baron Kuruock, ver M 

mit.lelt , der den Erhprinzen zur Flucht und zum Eintrilt in os tcr
re irhische Dienstr zu bewcgen suchte. Sielw lIartwig a. a. O. S. 121 IT. 

3) S. Hartwig a. a. O. S. 160. 
7 
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D ie Briefsammlung Gottscheds e ndet mit dem Schlusse 
des Jahres 1756. Ob sie van Gottschec1 nicht ",eiler fort
gefClhr t worden ist od er ob die letzten Bande verlorcn 
si nd, ist unbekannt. Wir miissen die Tatsache des Fehlens 
der Bricfe aus den letzten zehn Lebensjahren Gottsch ec1s 
aber bedauern . Es ware sicher in teressant gewesen unc1 
hatte zur Beurteilung der Stellung Gottscheds in der Me i
nung 5ei11er Zeitgenossen beigetragen, wenn \vi r erfahrcn 
hatten, ob die Kasseler Anhanger des ei nst so gefeierten 
1vIannes bis zu seinem Ende in seiner Verehrung trell bc
harrt h aben, als er immer tiefer in der Achtung sei ner 
Zeitgenossen sank und nicht einmal das Lob Friedrichs 
des GroBen, das zu jener Zeit jeden anderen erhobcn 
hatte, imsta nde war, ihn der Lach erlichkeit zu entreiBen. 
Und doch war sein Schicksal nicht in vollem Umfange 
vcrdient, und cs ist sich er e rfreulich, daB seit Danzels Ei n
treten fOr den arg geschm ahten Mann dessen Verdienste 
um di e deutsche Literatur, Welll1 auch nieht mehr, \Vie in 
scincn Ruhmesjahren, iiberschtitzt, ab er doch wenigstens 
anerk annt werdcn . 

Anhang 1. 

Briefe an Gottsched aus dem ilbrigen H essen . 

Die wenigcn aus anderen hessischcn Orten als Kasscl 
stammendcn Briefe, die d ie Gottsched'sche Briefsamml ung 
enthm t, sind !lClch ihrem Inhalt rceht unbed eutcnd. Am 
t Mai 1729 teilt Chri stian W olff in eincm latei nischcn 
Schrciben aus Marburg mit, da13 er Gottscheds llemiihu l1-
gen, c ine Stellung in Danzig zu erhalten, in jccler Weisc 
unterstUtzen werde unci daB er ihn bereits an den Senator 
Ohler in Danzig empfohlen habe. - Der Rektor J oh. 
Balth. Schmidt in Schmalkalden t), der als Student in Leipzig 
Gottscheds Vorlesullgen gehort h atte, schickt unte rm 
1. lIIai und 4. JlIl i 1735 Gedichte zu r Bellrteilung, bittet 
auch U I11 Angabe ei nes Schauspiels, das er mit seine n 
Schi.Hern auffUhren k6nne, Nachdem er dann ohl1e Bc
gleitschreiben eine von ihm besorgte Ausgabe der Schmal-

I} Johann Balthasal' Schmidt, geb. l'iDo, wurde 1/H2 lulherischcl' 
prane]' in Trllsen, 17H4 Reklor del' luthel'ischen Schulc in Schmal
b.ldcn, 20. Juli 1753 Diakon daselbst. Star ]) in-Schmalkalden 29. Janual' 
l,Hi,. (S tt'ieder a. a . O. Bd. 13 S. 10.1.) 
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bIder Artikel ilbersandt hat, bittet er am 22. Mai 1737, 
Mitgliecl der Leipziger Deutschen Gesellschaft werden zu 
cHirfen. Zur BegrUndung schreibt er: "Es geschiehet aber 
dieses Suchen deswegen, \Veil ieh dafOr halte, daB meine 
Hochachtung bei der Stadt und Schule noch einen graBeren 
Zuwaehs bekame, wenn ich mieh bei Ausgabe eines und 
d0S anderen Bogen als ein Mitglied nennen durfte". Er 
hat aber mit seiner Bitte wohl keinen Erfolg gehabt, denn 
cs folgt kein \veiteres Sehreiben von ihm, wahrend er an
derenfalls doeh wohl seinen Dank ausgesproehen haben 
wlirde. - Der Professor Kahrel 1

) in Marburg schickt mit 
kurzem Begleitsehreiben vom 29. Mai 1742 eine seiner 
Dissertationen, Johann GottIob Erdrnann Lucke ebenda
selbst unterm 27. April 1752 einige seiner Gediehte, wo
bei er urn Empfehlung fUr eine Hofmeisterstelle in Til
bingen bittet. - Professor Seip2) in Marburg teilt am 
12. J uli 1752 mit, einer seiner Freunde wolle Gottscheds 
"Deutsche Sprachk11nst" ins Lateinische iibersetzen, und 
fragt an, ob dies Gottsched genehm sei und ob er das 
U nternehmen mit seinem Rate unterstiitzen wo11e. - Der 
Hochgraflich Plalz-Birkenleldische Rat Dr. jur. Witchter 
in GeInhausen bittet am 24. Dezember 1752 urn Empfeh
lung ein~r fUr eine Hofmeisterstelle bei einem jungen 
Pfalzgrafen geeigneten Personlichkeit und teilt am 5. Fe
bruar1753 mit, die Sache sei erledigt. - Georg Adam 
J uncker 3), Hofmeister bei einigen jungen Baronen von 

1) Hermann Friedrieh KahreL geb. 10. Dezember 1719 in Del
mold, studierte ill Marburg bei WollT Philosophie, bei Kirchmeyer 
Theologie, ging dann mit WollT nach Halle, wurde 1743 Professor in 
Herborn, 22. Dezember 1762 Professor der Philosophie und cler Rechte 
in Marburg, wo er am 14. Dezember 1787 starb. (Strieder a. a. O. 
lld. 6, S. 483, lld. 7, 533, Bd. 8, 520. 

2) Johann Nicolaus Seip, geb. 20. Dezember 1724 in Marburg, 
sludierte in Marburg, Rinteln und Jena, las in Marburg tiber Philosophie 
und deutsche Sprache, wurde 1763 Pfaner in Betziesdorf, 1754 Sub· 
diakon in Marburg, 1759 EccJesiast und 1760 Superintendent und Kon
sistorialrat daselbst. Starb in :Marburg 24. September 17~9. (Strieder 
a. a. O. Bd. 14 , 170, Bd. 18, S. 517. Allgem. Deutsche Biographie 
Bd. >13 S. 651.) 

3) Georg Adam Juncker, geboren im Oktober 1720 in Hanau, 
studierte in Jena und Halle, war dann Hofmeister im Edelsheimschen 
Hause, wurde 1745 Prorektor, 1746 Rektor in Hanau, gab aber diese 
Slellung wieder aufund begleitete die jungen Edelsheims nach Gattingen, 
wurde 1760 sol msischer Hof- und Begierungsrat in Laubach, dann 
Professor der deutschen Sprache an del' Sorbonne, hierauf an del' 
EcoJe miJitaire zu Paris. Starb 12. April 1805 zu Fontainebleau, 
(S triedcr a. a. O. Bd. 6, S. 389, Bd. 7, S. 530, Bd. 8, S. 520, Bd. 16, 
S. MB. ) 

7* 
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Edelsheim in Hanau, schickt am 22. September 1753 ei ne 
Probe seiner Ovidlibersetzung. (Unterm 29 . April und 
13. September 1754 bittet er van Gottingen aus wiedcr
holt urn RUckgabe des Manuskripts, weil er bis dahin 
kcine Antwort erhalten hatte. ) - Der Hochfiirstlich Sachsen
Gothaische K.ommissionsrat Dr. JUT. Ludwig Piazol in l-Ianau 
bittet am S. November 1754, ihm irgend eine passende 
Beschaftigung unteT ein em protestantischen Filrsten zu 
vcrschaffen . E r habe 8 Jahre auf verschieder.en Universi
taten und 7 Jahre auf Reisen zugebracht und sich seit 
mehr aIs 3 Jahren in Hanau niedergelassen, wo er sich 
"mit seiner sich ziemlich weit extendirenden Corresponden tz, 
mit vielen Zeitungen und der Lectur sich amusire unq. bey 
dem Vvelt-Theatro einen Spectateur abgebe". Der 11ber
tritt des Erbprinzen zum katholischen Bekenntnis ve rleide 
ihm abeT den Aufenthalt in R essen, "wo die Consternation 
al1 gemein" sei. - DeT letzte Brief aus I-Iessen enthalt die 
Danksagung des Professors Phil. Gg. Schroder ') in Rin
teln flir das Diplom der Leipziger Gesellschaft der freien 
Krlllste und ist datiert vom 16. Februar 1756. 

Anhang H . 

Gedicht Casparsons, vorgetragen in der V e rsammlung der 
Kasseler Mitglieder der Leipzigcr Gesellschaft der freien 

KUnste am 2. Februar 1750. 

1. Heul' Ubergeb' ieh jeden Slreit, 3. Dann , wann del' spi tz salyri si rt, 
Del' deutseher Dichter Ch or en1- Und diesel' s lolz das Wort geflihrl, 

Den ZeilungsbHiltern; 
zweit, . So muB man sehweigen. 

Ich hor' in Buh' ihr Zanken an 
Unel lasse jcden seinen Mann 
Gal' gern vergottern. 

So will des Weisen Q. E. D. 2) 
So wenig ieh nuch Grunde seh, 
Ofl streng beweisen. 

4. Drum warf ieh sle ts !loch keinem 
2. Del' Dichler Urleil ist zu spilzig, Meier 

Del' Krilikus zu deutsch und Satyri seh die erzurnte Leiet' 
hitzig An seine Slirne; 

Und selten grundlich. 
leh mag mich nieht so sel.1r vel'-

Wlrren, 
Und mit dem groBten Mann zu 

Indem ieh solehe stolze Hiehter 
Und Philosophen so wie Diehter 
Nicht gern erzUrne. 

1s t immer s iindlieh. 
irren, 5. Del' Mann, der den Mess ins 

schrieb. 

1) Philipp Georg Schroder, geb. 21. April 1729 in Marburg, s tudiel'te 
dod und in Jena und wurde 1754 Professor del' Mcdizin in B.inleln, 
17GB in Mnrbul' g, 17G·i, in Gi.Hlingen, wo Cl' H·. Marz 1772 starb. (S lricdcl' 
a. a. O. Bd. n, S. 266.) , 

2) D. i. "quod erat demonstrandum':. 
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Bleib l mi l' zwar so wie and re lieb, 
Doch Messiaden, 
Die schreib' ich hier aur Erden 

nich t, 
Urn, 0 Apoll , nicht dein Geri chl 
Auf mich zu laden, 

6, Die Schweizer hab' ich zwar ge
lesen, 

Doch weil n ichl all es recht ge.· 
wesen, 

Was Weise schriebeh, 
Bin ieb bei ibren Kl'il 'schen 

Schriften, 
So viel sie Epopoen auch s tiflen, 
Nieht sleh'n geblieben. 

7. Ich feehle keinen Hermann an, 
Wer die Aeneis pl'Ufen kann , 
Wird ihn verehren j 
Doch gab' es denn kein schon' 

Gedicht, 
Wenn sie und Klopstock's Lieder 

nicht 
A uf Erden war en ? 

8. \VeL' beider ihren eig'nen Wert 
Durch scharfe PrlifuD £" selbst er

fahrl, 
Wird bei sich denken: 
Ich richle nicht, wird auch mein 

Lob, 
Das dies verwad und das el'hob, 
Mich nieht c insl kranken? 

9. Doeh will sie jemand beide loben, 
Del' neun' sie beide neue Proben, 
Von deutschem Witze; 
Und wer nichl ganzlich glaubl 

zu fehlen, 
Del' slen ' auf seinen Blichersaalen 
Sie an die Spitze, 

to. So sehr ein Weiser fehlen kann, 
Denn sagt, wo fehlt kein graB er 

Mann, 
Mull man Ihn preisen; 
Was Gotlsched's Fleif3 fill' 

Deutschland tal, 
Will ich, wofern man Zweifel hat, 
Gal' leichl beweisen. 

:L1. Man sagt, sein Gtilig sein im 
Richten, 

Sei an so vielem seichten Di chlen 
Lang schuld gewesen ; 
Ooch hat man Hingst vor ihm 

nichL Tra.ume, 
Hat man nichl etwas mehr als 

Heime 
Durch ibn gelesen ? 

12. Und soli bei Deutschlands 
Schwarmereien 

Man libel' Klopstocks Lied bios 
schreien? 

Das ware Slincle! 
Mit Recht stebl Haller bei den 

Dichterfl, 
Ooch mil ihm schnilzern , das is t 

nUchlern, 
Das brauchen GrUndc. 

13. Der Tag, def, GoLtsched! Dich 
geboren, 

1st heut' von uns zum Fest e l'· 
koren 

Aus Freundschaflspfiichten; 
Das edle Char del' freien Kunsle 
Wird Dir heut' gleiche schone 

Diensle 
Gal' gern enlrichten. 

14. Du mliBest durch ein gHicklich 
Leben 

Lang' noch del' Klinstc Flol' er· 
heben 

Mit Ruhm unel Ehre; 
Del' IGinste GHick bleibt unSl'e 

Freude 
Und wenn auch unser FleiB dem 

Neide 
Zum Lachen ware. 

15. Erfahr' mit Deiner Adelgunden: 
Die Dir del' Mu sen Gunst ver

bunden, 
Was wir Dir gonnen; 
Dein Bruder wird Dir uns' re 

Triobe, 
Pfiichl, Ehrfurcht, Freude, Ernsl 

und Liobe, 
Bezeugen konnen. 

• 
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Anhang Ill. 

Schrei ben des S tcuerrats Gottsched in J{assel an seinen 
Bruder. 

Cassell , den 19 t . Hornung 1756. 
Der gestrige Mor~en hat die mehrsten Einwohner von ganlz 

Cassell in ein nichl ge rlnges Schrecken gesetzet, da ein Vierlel nach 
8 Uhr eine s tarke ErderschOtterung allgemein verspOhret wurde. Die 
vorher viele l'age lan (! nach einander vorhergegangene erstaun lichc 
Sturm Winde flihreten immer eine Furcht vor dem Erdbeben mit sich. 
Aber siehe, so is t solches bey dem stillesten Welter erst erfolgcl, denn 
di e Nacht vom 17. aur den 18. war die ers le, so man stille nennCIl 
konne. Bey einem gclinden Sud Winde und sanftem Hegen ist diose 
Erschutterung an einigen Olten zu wiederholten, an anderen aber ga l' 
ZlI 6 bis 6 malen em pfunden \vorden, wie solches besonders Hr. Reif
stein in seinem fl ause angemerket hat. Die H1i~ser von Stein haben 
in denen obersten Etagen die Zilterung am mehrsten verspilhrel, dll 
$ie in dem unlerslen Slocke kaum merklich gewesen. Auf dem groBen 
Kirch Thurm ist die Bewegung am sUircksten gewesen, da der Wachtcr 
ad protocollum gegeben, daB sein in den Of en ei ngesetz ter Wasser Topf 
oder ein gemauertes Gefa6 zweymal iibergeschwenket und die Glaser 
von denen Tabletten herunter gefall en. Im FUrsU. Sehlosse sind die 
Prinzessin Charlotte Dr!. besonders durch die Erschlitlerung in ein 
Schreeken gesetzet worden. Einige wollen beobachtet haben, darj in 
del' Nnchl schon der el'sle Erdstoll gegen 11 Uh r vorgegangen se ye, 
welcher aber wie der 2te des lVlorgens nach 8 Uhr nur wenige Minulen 
gcwllhret hat. So sind wit', dem Hochs len sey Dank! VDI' das mal von 
alien schfidlichen WU rekungen dieses Weltilbels verschont ~eblieben . 
Gotl wolle dergleiehen fernere belrilbte ZufH.lle in Gnaden abwenden. 
Wir, die wit' in unserem Hause des gewtihnlichen Zitterns del' Slube 
wegen dem sehwachen Gebalcke gewohnt seyn, da bey denen ~rau 
samen Wind en die Ersehiltterung fas t slets dauerle, haben von obigcm 
ErdstoBe ni chls empftlnd en, obgleieh die Uber uns Wohnende solehes 
versplihret haben. Diese Naeht ist wieder der grausamste Sturm ge
wesen und heute ein mil Sehnee und Regen verm ischles Gewillel' bey 
Nord Wind. Nachst dieser wiehtigen Zeilung habe noeh die beyfilgon 
wollen; wie namlich unser ganlzes Auxiliar-Corps in yoller Bewegllng 
ist urn binnen ~ Wochen nach Slade zu marchiren und alda Unl 

nach England eingeschift und ilberfUhrel ZlI werden: doch dtirfte die 
Cavallerie erst spather nachfolgen. Das Commando en Chef flihret 
Hr. Graff v. isenburg als General Lieut., welcher zugleich Commandcuf 
van dem Deulschen Orden zu Marburg ist. Die Krohne Frankreich 
mull si ch zu sehr beleidig t hal len, als daB cs nichl wenigstens doch 
einen Streich wagen solle. Sonst ist hier alles bey dem Allen, RuBer 
dall die Gefangenen zu Herf3feld alle wieder in Freyileit gesetzt warden. 
lch nenne mich mit steter Hochachtung 

[n Ey\! 

• • • • • 

Oen 
getreuslen 

Gollsched. 
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