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Amerikasympathien kurhessischer Offiziere 
zwischen Restauration und Revolution, 1816-49

Das nach den Freiheitskriegen gegen Nap>oleon wiederhergestellte Kurfurstentum 
Hessen (Hessen-Kassel) wurde alsbald unter dem greisen Kurfiirsten Wilhelm I. ^est. 
1821) ganz im Geiste der Reaktion organisiert, alle sozialen und politischen 
Veranderungen Ignorierend. Bezeichnend ist die Wiedereinfuhrung des Zopfes fur 
Offiziere als eine der ersten Mafinahmen des Fiirsten nach der Wiederaufnahme der 
Regierungsgeschafte. Auch unter seinen Nachfolgem, in die das Land zunachst groCe 
Hoffnungen gesetzt hatte, besserte sich die Situation nicht wesentlich—Inkompetenz 
in der Verwalttmg, Gunstlings- und Matressenwirtschaft untergmben die Stellung des 
Herrscherhauses, bis das Land 1866 unter beinahe allgemeinem Aufatmen von Preufkn 
annektiert wurde.

Ein Phanomen dieses Staatwesens war die tendenziell permanente Renitenz des 
OfGzierskorps,' die ihren Kulminationspunkt in den Verfassungsauseinandersetzungen 
des Jahres 1850 fand, als die weitaus iiberwiegende Mehrzahl der Offiziere—nach 
Abzug von “SozialfaUen” wie einigen kurz vor der Pensionierung Stehenden oder der 
Angehorigen des Invalidenbataillons waren es an die 90 Prozent der aktiven Offiziere— 
aus Protest gegen die Suspendierung der Verfassung ihren Abschied einreichten, ein 
einzigartiger Vorgang, der noch eine besonders pikante Note dadurch erhalt, dass das 
Generalauditoriat, das hochste Militargericht des Landes, die Anordnungen der 
Zivilregierung als verfassungswidrig fur nichtig erklarte.^ Die Situation musste durch 
bayrische Truppen, die sogenannten “Strafbayem,” bereinigt werden. Diese Renitenz 
der kurhessischen Offiziere gegen ihren Landes- und obersten Kriegsherrn wurde 
nachweislich begleitet von einer ausgepragten, doch nicht immer informierten 
Schwarmerei fiir die politischen Verhaltnisse in Amerika.

Dies ist nicht der Ort einer ausfiihrlichen Darstellung der Geschichte Hessens 
oder Hessen-Kassels oder auch nur seiner Verfassungskampfe der ersten Halfte des 
neunzehnten Jahrhunderts. Angemerkt sei nur, dass der hessische Kurstaat eine jtmge 
Entitat war, die schon im Zeitpunkt ihres Entstehens einen Anachronismus darstellte. 
Als 1803 die alte Landgrafschaft Hessen mit dem Regierungssitz in Kassel 
Kurfurstentum wurde und Landgraf Wilhelm DC. als Wilhelm I. den Kurfiirstentitel 
annahm, gab es nach dem Untergang des alten Reiches schon nichts mehr zu kiiren. 
Die kurfiirstliche Herrlichkeit sollte auch nicht lange wahren: Schon 1806 wurde
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Wilhelm in die Emigration gezwungen, sein Land Kem des Konigreichs Westfalen, 
einem franzosischen Satellitenstaat unter Napoleons Jiingstem Bruder Jerome. 
Spontane Volkserhebungen wurden blutig niedergeschlagen. Das Jahr 1813 brachte 
wiederum das Ende der Franzosenzeit und nach siebenjahriger Pause gab es wieder 
ein Kurhessen, dessen Regent nunmehr seinen Ehrgeiz in den Versuch zu setzen 
schien, das Land vorwarts ins achtzehnte Jahrhundert zuriickzufiihren.

In die Phase des Wiederaufbaus von Militar und Verwaltung nach der westfalischen 
Unterbrechung faUt unser erstes Beispiel fiir die Widersetzlichkeit hessischer Offiziere 
und ihrer Sympathien fur Amerika. In einer Art Vorwegnahme der Situation von 
1850 richteten im Jahre 1816 jungere Offiziere in einer ebenfalls die Grenzen der 
Meuterei zumindest tangierenden Weise eine Petition zur Verbesserung ihrer sozialen 
Lage und ihrer Versorgung an die gerade einberufenen Landstande. Hierzu muss 
man wissen, dass die kurhessischen Offiziere, sowohl der relativ hohe Anteil der 
biirgerlichen wie die adligen, in der Regel nicht gut betucht, sondern auf ihre 
Dienstbeziige angewiesen waren. Dazu war die Besoldung der unteren Dienstgrade 
niedrig, die Versorgung bei Dienstunfahigkeit voUig ungeregelt; selbst bei im Einsatz 
erlittener Invaliditat war man auf die Gnade des Monarchen angewiesen.

In dieser Lage wandten sich die Subalternoffiziere (Secondelieutnants, 
Premierlieutnants, Stabshauptleute/Stabskapitane/Stabsrittmeister)’ an die para- 
demokratische Institution der Landstande unter Umgehung des Dienstwegs imd unter 
Durchbrechung des traditionellen militarischen Verhaltnisses zu ihrem obersten 
Kriegsherrn. Die Landstande nahmen sich der Sache des M ilit^s an, sicher auch im 
eigenen Interesse als willkommene Gelegenheit zur Kompetenzerweiterung. Dieser 
Verstofi gegen die giiltigen Kriegsartikel und allgemeine, nebenbei bemerkt auch noch 
heute geltende Regeln mihtarischer Disziplin und die implizite Misstrauenserklarung 
gegen den Regenten losten grofie Aufregung und grofies Aufsehen aus. Der Fiirst 
und ihm nahestehende T raditionahsten waren voUig konstemiert, viele Stabsoffiziere 
jedoch zeigten eine gewisse klammheimliche Sympathie fiir die Petenten, mit deren 
Gravamina sie nur zu vertraut waren, und waren zu strengem Durchgreifen wenig 
geneigt.

Wilhelm stand nun vor einem Dilemma: Die Disziplinierung der Antragsteller 
und ihre Entfemung aus dem Dienst hatte seine gerade im Wiederaufbau begiiffenen 
Streitkrafte der Basis des Offizierskorps beraubt, dazu war die Reaktion der 
Stabsoffiziere vollig unabsehbar. Uberdies genossen sie breite Sympathien in der 
Offentlichkeit. Der Regent entschied sich fiir einen Kompromiss: N ur zwei 
Radelsfiihrer, der Stabskapitan Huth und der Leutnant von Rotsmann, die beim 
Verteilen der Petition ertappt worden waren, sollten bestraft werden und wurden auf 
die Festung Spangenberg verbracht. Die iibrigen Unterschreiber sollten “mit dem 
Ausdruck des allerhochsten Unwillens” davonkommen. Der Kurfiirst hatte jedoch 
nicht mit der Solidaritat seiner Offiziere gerechnet, die zweifelsohne durch die 
Erfahrungen der Freiheitskriege und der antinapoleonischen Volkserhebung gepragt 
waren. Sie beriefen sich auf ein gegebenes Ehrenwort und verlangten am 1. Ju li die 
Freilassung ihrer Kameraden, anderenfalls sahen sie die Abschiedsforderung als 
einzigen Ausweg an, ohne weiter die daraus fiir sie entspringenden Nachtheile zu
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erwagen.” So meldete der preufiische Gesandte von Hanlein nach Berlin, der waiter 
berichtete, dass in diesem Falle die O ffiziere, wie in geheimen Zusammenkiinften 
beschlossen, entweder in andere D ienste treten oder nach Amerika auswandern 
woUten/

Diese Drohung seiner Offiziere musste den Kurfiirsten umso mehr schmerzen 
und erbittern, als in Kurhessen die Ausw anderung, jedenfalls im Prinzip, bis zur 
Verfassungsverkiindung im Januar 1831 untersagt war. Mit der geschilderten Situation 
konfrontiert, riskierte der Fiirst nicht, die Entschlossenheit seiner unbotmafiigen 
Krieger auf die Probe zu stellen. Zwei Tage sparer wurden die beiden Inhaftierten 
begnadigt. D ie Offiziere batten in ihrer beispiellosen Konfrontation m it dem 
Landesherm auf der ganzen Linie den Sieg davongetragen. Viel gewonnen war dadurch 
allerdings nicht: Die materieUe Situation besserte sich lange nicht wesentlich, Wilhelm 
und auch sein Sohn und spaterer Nachfolger Wilhelm II. wurden in ihrer Abneigung 
gegen eine wie auch immer geartete Volksvertretung bestarkt, die Landstande, auch 
aus anderen Griinden, nach Hause geschickt und bis 1830 nicht wieder einberufen.

Mit dem nachsten Beispiel springen wir vom  Anfang des umrissenen Zeitraums 
gleich an sein Ende und begeben uns in die Periode der revolutionaren Bestrebtmgen 
zur Jahrhundertmitte. Regent ist nun Friedrich Wilhelm I., Enkel des ersten Kurfiirsten. 
Im Jahre 1849 wurden im Rahm en der Bundesarm ee auch kurhessische Truppen 
gegen die A ufst^d isch en  in Baden eingesetzt. Zum  Komm andeur wurde O berst 
Theodor WeiB’ bestimmt. Weifi war eigentlich ein ungewohnhcher Mann auf diesem 
Posten, aber vieUelcht gerade dadurch eine gute Wahl. Er war ein vielseitig interessierter 
Liberaler, den Extremisten der Reaktion und Restauration wie den der Revolution 
gleichermafien abhold. Als im  Friihjahr 1848 nach den Unruhen das liberale, 
sogenannte “Marzministerium” gebildet wurde, hatte Weifi, obwohl nur im Range 
eines Oberstleutnants stehend, das Kriegsministerium iibemommen, aus Pflichtgefiihl, 
ganz und gar nicht aus Neigung. D ie standigen unerquicklichen personlichen 
Konfrontationen mit dem Kurfiirsten entnervten ihn und griffen seine Gesundheit 
an (wahrscheinlich handelte es sich um  psychosom atische Beschwerden), so dass er 
sich um baldige Entbindung von diesem A m t bemiihte und schon am 31. Juli wieder 
zur Truppe zuriickversetzt wurde. In Baden entzog sich Weifi seiner schwierigen 
Aufgabe mit geringem Blutvergjefien und bemerkenswertem Erfolg, namentlich wenn 
man bedenkt, dass das von den Kurhessen angegriffene Schloss von Hirschhorn am 
N eckar u. a. von Turnern aus H anau verteidigt wurde und dem Vernehmen nach 
Mitglieder derselben Famihen auf beiden Seiten zu finden waren.

Fiir seinen erfolgreichen Einsatz in den Gefechten bei Gemstadt und Hirschhorn 
wurde Weifi belobigt und ausgezeichnet, doch ihm selbst war es kein Ruhmesblatt. 
“Wenn ich daran denke,” schreibt er an seine Famihe, “ wie oft ich noch die Nam en 
Gemstadt und Hirschhorn und sonstiger Schauplatze unserer Taten (wofiir ich keinen 
Kreuzer gabe) werde horen und davonlaufen miissen, so konnte das allein schon 
dazu bestimmen, nach Nord- oder Siidamerika auszuwandem.”* Dies war sicher keine 
blofie Hyperbolik,Weifi scheint sich zumindest zeitwelse emsthaft mit dem Gedanken 
an eine Ausw andem ng getragen zu haben, denn Berichten zufolge kom m t er in 
gegenwartig unauffindbaren, mdglicherweise verlorenen Briefen an seine Fam ilie
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wiederholt auf das Thema zu sprechen. Uberliefert ist der folgende Gedanke: “Hier 
ist der Aufstand fiirs erste gedampft, aber wir sind damit nicht viel welter gekommen. 
Der Grund des Ubels liegt in der allgemeinen Verdorbenheit und die europaische 
Menschheit mufi erst unsem Hen^ott erkennen lemen, dazu gehort, dafi es ihr recht 
schlecht gehe, und das wird kommen, so gewifi, als Ursach und Wirkung besteht.”  ̂
Hier treffen wir auf eine tiefgreifende Unzufriedenheit mit den Verhaltnissen in 
Europa, wie sie weit verbreitet war.

Die jungen Offiziere des Jahres 1816 batten vermutlich nur recht vage 
Vorstellungen vom Leben in Amerika. Weifi war da wenigstens etwas besser informiert. 
In den Jahren 1829 bis 1836 fiihrte er einen um fcglichen Briefwechsel mit einem 
nach Mexiko ausgewanderten Jugendfreund, dem Dr. med. Wilhehn Schiede, der dort 
als Arzt und Naturforscher lebte.* Es scheint, als ob sich Weifi in dieser Zeit—und 
das ist die Zeit der Auseinandersetzungen um die Einfiihrung einer Verfassung in 
Kurhessen—auch im Druck zur Auswanderungsproblematik geaufiert babe. In der 
Kasseler Zeitschnft WochendidxUTUerhalttmgavEinBegleiterdes ‘̂ eifassun^^mtruk5“{der 
Name ist natiirbch Programm und seine Wahl als Pubbkationsorgan offensichthch 
bedeutsam) erschienen 1832 und 1833 einige Essays und Feuilletons, die namentlich 
nicht gezeichnet sind, aber nach der Famihentradition von Weifi, damals Hauptmann 
bei der Leibgarde, stammen. Eines davon ist betitelt: “Das Himmelfahrtsfest und die 
Auswanderer.” Auf einem Spaziergang begegnet das Autor-Ich einem Auswandererzug 
und vemimmt ihre Klagen:

Ich ging zum leipziger Thore hinaus, bog links auf die hannoversche Strafie 
und schrin riistig drauf los, um die Hohe zu gewinnen; in einiger Entfemung 
von mir gewahrte ich viele Wagen mit weiCen Tiichem iiberspannt, und ich 
hielt imsem Zoll- und Handelsvertragen eine stille Lobrede, die den Handel 
so aufbluhen hefien, und die StraCe belebte, als ich, die Caravanen einholend, 
mich bald zu anderen Betrachtungen bewogen fand. Die Wagen gehorten 
nach Amerika Auswandemden, und die weiCen Tiicher waren Leichentiicher, 
ausgespannt iiber die dem Vaterland abgestorbenen Menschen, ihnen selbst 
aber Segel, ins Land ihrer Hoffnungen zu gelangen; armselige Pferde zogen 
die Wagen den Berg hinauf, neben armlichem Hausrath lagen Greise, alte 
Frauen und zane Kinder hingekauert, die riistigen Manner und Frauen gingen 
nebenher, und sprachen von der bevorstehenden Einschiffung. Als ich nun 
einige dieser Leute anredete, war bald die verlassene Heimath und was sie 
bewog, diese zu verlassen, Gegenstand unserer Unterhaltung—wir sind 
Bauem und Handwerker, sagte einer der Manner, wir haben Kraft, Willen 
und Gewohnheit zu arbeiten, in unserem Vaterlande konnten wir aber nicht 
durchkommen, und als wir von einem Lande horten, wo es keine Klbster, 
keine Mediatisirte, keine Frohnen, keine Zollinien, keine Abgaben, wenig 
Soldaten, wenig Schreiber und viel unbebautes Land gabe, so war unser 
Entschluss bald gefasst.

Er schliefit: “Wie ich nun die Auswanderer um eine Waldecke biegen sah, die sie
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meinen Blicken entzog, da hatte ich den Gedanken; warest du ein Grofier der Erde, 
du liefiest die Kinder des Landes nicht ausziehen und machtest ihnen die Heimath 
were durch Liebe, selbst wenn sie d ir wehe gethan batten. Hoffend sah ich auf die 
gegeniiber liegende Hbhe [aufgrund der voraufgegangenen Ortsangaben identifizierbar 
als die Wilhelmshohe, Residenz des Kurfiirsten] und rief des Vaterlandes Genius
an.

Sparer wurden die Beziehungen von Weifi zu Amerika noch enger. Zwar sind die 
von friiheren Autoren fur die Darstellung seiner poliiischen Ansichten benutzten 
Familienbriefe moglicherweise in den Bombennachten des Zweiten W eltkrieges 
verbrannt, dock besitzt das Stadtarchiv Kassel neben anderen Dokumenten aus dem 
Besitz von Weifi, der nach 1851 als Kommandant der hessischen Exklave Rinteln an 
der Weser kaltgestellt wurde, auch ein umfangliches Konvolut von Briefen an seinen 
altesten Sohn Emil, der als Eisenbahn-Ingenieurassistent in Holzminden tatig war. 
Durch diese werden w ir informiert, dass in den sechziger Jahren sein zweiter Sohn 
Adolph sich als Kaufmann in New York aufhielt und dass Oberst Weifi sogar einen 
Teil seines Vermogens in Amerika angelegt hatte, namhch 1100 Thaler in Baltimore. 
Der Biirgerkrieg machte ihn jedoch nervos, und er holte sein Kapital nach Deutschland 
zuruck [Brief vom 25. Marz 1862]. Er kommentiert die Verhaltnisse sowohl in der 
Alten wie in der Neuen Welt. Unter dem 25. Februar 1862 schreibt en “. . .  so hort der 
Hader und das Provisorium in unserem armen Lande doch nicht auf, die nicht eher 
enden werden, als bis grofie Ereignisse hereinbrechen und den ganzen Q uark 
wegfegen.” Er hofft [22. Juli 1862], “dafi Adolph nur gar nicht in die Armee tr itt,” 
und macht sich am 27. November 1862 Gedanken fiber die Folgen ffir die 
Kriegffihrung, die aufgrund der Absetzung McClellans und der Berufung Burnsides 
zu erwarten sind; aber “bei alien mihtarischen Dingen lauft in Amerika zuviel Pohtik 
mit unter.”

Mit dem dritten Beispiel verbleiben w ir in dieser Zeit der Verfassungskampfe um 
1830, als Kurffirst Wilhelm II. sich aus der Regierung zurfickzog und die Geschafte 
seinem Sohn Friedrich Wilhelm I. fiberhefi, well ihn die demokratischen Bestrebungen 
anekelten und die Offenthchkeit die Geduld mit seiner einflussreichen Matresse, der 
von ihm zur Grafin Reichenbach erhobenen Emilie Ortlepp, verloren hatte. Uberaus 
deutlich werden die Abneigung gegen die restaurativen und absolutistischen 
Bestrebungen in den Staaten des Deutschen Bundes und die Sympathien ffir die 
amerikanischen Verhaltnisse in verstandlicherweise unveroffentUcht gebliebenen 
Aufzeichnungen des Generalmajors, spater Generalleutnants Christian Friedrich von 
Cochenhausen (1769-1839), also eines Spitzenmilitars, der zunachst als Chef des 
Generalkriegsdepartements, d. h., als Personalchef des Heeres, dann als Chef des 
Generalstabs fiber intime Einblicke in die Situation Kurhessens und der anderen 
deutschen Mittelstaaten verffigte. In diesen Schriften, entstanden 1829 und in  den 
frfihen dreifiiger Jahren, setzt er sich eingehend mit den politischen Zustanden in 
Deutschland und Europa auseinander und kontrastiert sie mit einem, wie wir unschwer 
erkennen, idealisierten Amerikabild.'®

In dem im Winter 1829-30 entstandenen elf seitigen Essay “Der Geist der Zeit” 
verfolgt er das Wirken des jeweiligen Zeitgeistes in der Geschichte, der durch keine
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Fiirstenmacht aufzuhalten ist. War es im sechzehnten Jahrhundert Luther, der den 
Geist der Zeit im Grundsatz der Religionsfreiheit verkorperte und den Gedanken der 
Druckfreiheit im Bewusstsein der Allgemeinheit verankerte, so ist das Konzept der 
Biiigerlichen Freiheit der nunmehr herrschende Geist der Zeit, der es den Regierui^en 
unmoglich macht, “die alte Ordnung aufrecht zu erhalten und den Geist der Zeit zu 
unterdriicken.” “Nicht ein machtiger Adel, nicht eine anmafiende Geistlichkeit, nicht 
ein ungeheures stehendes Heer, bilden die Kraft eines Landes, sondem der Wohlstand 
des Volkes und die Liebe, die es zu seiner Regierung hat.”

Horen w ir weitere Aussagen mit spezifisch amerikanischem Bezug, die allesamt 
positiv gefarbt sind: “Nordamerika gab der Welt das Beispiel und machte sich 
unabhangig—der Geist der Zeit hiefi biirgerliche Freiheit imd er wird es bleiben, bis 
sie errungen ist.” “Die letzten Weltereignisse haben den Volkern gezeigt, welcher 
Kraft sie fahig sind, und Amerika hat ihnen ein Beispiel gegeben, dass die aUgemeinen 
Wiinsche realisiert werden konnen. Griechenland trotzt nun schon 9 Jahre lang alien 
Anstrengungen des Despotismus und den Kunstgriffen der europaischen Politik.” 
Die europaischen Verhaltnisse sind verrottet, ahnhch wie Oberst Weifi dies 1849 zum 
Ausdruck bringen sollte. Ein weiteres Zitat aus den Aufzeichnungen bestatigt diese 
Ansicht:

Wenden w ir von diesem traurigen Beispiele, das Europa bietet, unsere Blicke 
auf Nordamerika, wo die entgegengesetzten Grundsatze befolgt werden.
Eine sich unglaubhch vermehrende Bevolkerung, die sich in der Zeit von 40 
Jahren  verv ierfachte, iiberall W ohlstand unter den Landbauern, 
immerzunehmende Fabriken, die alle Bediirfnisse des Landes im Uberflufi 
liefern, ein im m er steigender Handel, der sogar im Verhaltnifi der 
Einwohnerzahl den Englands iibersteigt. Freiheit der Presse, Freiheit der 
ReUgionsmein ungen, die Priester ohne Einfluss, kein bevorrechteter Stand, 
kein stehendes Heer [Marginalnotiz; “ungefahr 6000 Mann”]. Welche 
herrlichen Aussichten! Zu welchen Hoffnungen berechtigen sie nicht! Konnte 
wirklich der Geist der Zeit in Europa unterdriickt werden, so wiirde ihn 
doch der Hinblick auf Nordamerika aufrecht erhalten.

Es gibt weitere fiir amerikanische Ohren zweifellos hochst schmeichelhafte 
Notizen. Zitieren w ir eine langere Passage aus der undatierten, dreizehnseitigen Schrift 
“Einleitung in die Zeitereignisse 1830-31,” die sich mit der Vorgeschichte dieser 
Manifestation des Geistes der Zeit befasst:

Da trug sich eine Begebenheit zu, die so unbedeutend sein schien, dennoch 
den Grund zur Entwicklung einer herrschenden Idee, des Geistes der Zeit, 
hatte. Die englischen Colonien in Nordamerika, grofitentheils von Menschen 
bewohnt, die entweder selbst oder deren Vorfahren Europa verlassen batten, 
well ihre Begriffe sich mit den dort herrschenden nicht vertrugen, waren es 
miide, sich von ihrem Mutterlande bevormundschafcen und miKhandeln zu 
lassen. Die Einwohner dieser Lander, im Schofi der Natur wohnend, noch
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nicht durch die europaischen, egoistischen Gesellschaftsbande verdorben, 
in ihrer Ausbildung grbfitentheils sich selbst uberlassen, mufiten bei dem 
Emporbliihen ihres neuen Vaterlandes freiere Ansichten entwickeln, als es 
der grofien Masse der Einwohner Europas moglich war. England wollte 
diese Colonien bei ihrem zunehmenden Reichthum und Bevolkerung wie 
ein europaisches Land behandeln und begriffen nicht, dal5 dort jeder 
Einwohner beinahe andere Ansichten vom Leben als ein Europaer hatte.
Da England endhch gar die Absicht zeigte, das ihm gefahrlich scheinende 
Emporbliihen dieser Colonien zu hindern, so straubten sich diese gegen 
Einrichtungen, die ihrem Begriffe zuwider waren und die England dennoch 
einfuhren wollte, und da ihr Widerstreben guten Erfolg hatte, so empdrten 
sie sich, versuchten das alte Joch abziischiitteln und sich selbst nach Gesetzen 
zu regieren, die ihrem unverdorbenen Verstande als zweckmafiig erschienen.
Aber was noch wichtiger war, man sah an dem Beispiele Amerikas, dafi in 
jedem Zeitalter fiir Freiheit und Recht gestrinen werden und dieser Kampf 
auch einen gliickUchen Ausgang nehmen kann. Vielerlei Umstande wirkten 
zusammen, um in Frankreich diese Ansicht allgemein zu verbreiten und 
dieses Land zur Wiege des von nun an herrschenden Zeitgeistes zu machen.

In der Schrift “Was thut den Offizieren Noth?” aus dem Winter 1830-31 fmden 
sich Reflexionen iiber die sich andemde Rolle des Offiziersstandes. Bis daher war er 
[der Offizier] geraume Zeit unnuttelbares Werkzeug in der Hand des Fiirsten, der zur 
Aufrechterhaltung seiner Prarogative, zur Durchsetzung seiner Interessen. . .  sich des 
Soldatenstandes bediente.” Nunmehr andert sich das Berufsbild des Offiziers, seine 
Loyahtat geht iiber vom Fiirsten auf Staat tmd Vaterland. Dies anzuerkennen sei auch 
fur den Regenten notig und niitzlich, “weil bei einer constitutionellen Verfassung 
Interesse des Fiirsten und des Volkes dasselbe sein mussen. An dieser Stelle noch ein 
fiir die Stimmung jener Tage bezeichnendes Zitat aus der Schrift Die Jesuiten aus 
dem Winter 1828-29, die sich mit Geistes- und Gewissensfreiheit auseinandersetzt: 
“Frei ist der Geist! Kein Despot hat Macht iiber ihn, so lange der Mensch seiner 
Wiirde eingedenk ist.”

Es besteht kein Zweifel: Manche Ansichten des Generals von Cochenhausen 
muten uns naiv an; leicht erkennen wir romantische Vorstellungen von der 
Unverdorbenheit der un Einklang nut der Natur lebenden und von zivihsatorischer 
Blasse nicht angekrankelten Bewohner der neuen Lande. Das Bild der amenkanischen 
Verhaltnisse ist, wenn auch amenkanischem Selbstverstandnis schmeichelnd, in hohem 
Grade idealisiert. Das Elend, in dem sich viele Einwanderer wiederfanden, schlagt 
sich in diesen Uberlegungen nicht nieder. Kein Wunder auch, denn nach unseren 
Kenntnissen hatte der General kein direktes Wissen von dem, was er pries. Vielmehr 
zeigt sich hier der Einfluss des seinerzeit popularen, liberalen und idealistischen 
Historikers und Geschichtsphilosophen Karl von Rotteck (1775-1840), der in seiner 
1812 bis 1827erschienenenneunbandigen/l//geOT«>7ew Gesc^icke die idealenKrafte 
des Volkslebens und die freiheithche Entwicklung des Volksgeistes verherrUchte und 
diese Vorstellungen in dem 1830 bis 1834 (also in dem Zeitraum, in dem Cochenhausen
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seine Gedanken zu Papier brachte) veroffentlichien vierbandigen Auszug zum 
Gemeingut der gebildeten Bevdlkerungskreise machte.**

Amerika erscheint bier als “das Andere” schlechthin, als Gegenbild der als 
uni^friedigend empfundenen Verhaltnisse in der eigenen Gegenwart und Sphare, als 
Folie, auf die Sehnsiichte und Wiinsche projiziert werden. Amerika ist ein Abstraktum, 
ein Mythos, dessen Exotik und raumliche Distanz die Attraktivitat steigem, fast eine 
Idee im platonischen Sinne. Uber die tatsachlichen Verhaltnisse in der Neuen Welt 
herrschten nicht nur im au^ehenden achtzehnten Jahrhundert, wie u. a. Horst DippeH 
gezeigt hat, sondem bis weit ms folgende Jahrhundert hinein, m alien Schichten der 
Bevdlkerung, idealisierte Vorstellungen, i e  allzu oft nur auf einer auCerst schmalen 
Faktenbasis beruhten. Die neue politische Entitat der Vereinigten Staaten “still 
remained an Eldorado and a shining example to the bourgeoisie [aber nicht nur fur 
diese] who were looking for escape fantasies from a confined and unsatisfactory 
situation. The United States was the image of hope for a better future, or, as Robert 
R. Palmer has put it, the success of the American Revolution ‘made a good many 
Europeans feel sorry for themselves, and induced a kind of spiritual flight from the 
Old Regime.

Die Notizbiicher des Generals von Cochenhausen eroffnen einen iiberraschenden 
Einblick in die politische Gedankenwelt eines Spitzenmilitars des Vormarz. In einer 
Schicht, die wir uns gemeinhin als “staatstragend” denken, und bei einem Mann, in 
dem wir eine Stiitze des herrschenden Systems vermuten, erwarten wir nicht ohne 
weiteres derartige Vorstellungen. Trotz seiner herausgehobenen Position in Staat und 
Mihtar hat Cochenhausen den Bhck fiir das Unzulangliche der Gegenwart nicht 
verloren und sucht das Ideal an anderer Stelle. Zwar sind die hier zitierten 
Aufzeichnungen, soweit wir wissen, folgenlos, da unveroffentlicht geblieben, aber 
sein pohtisches und offenthches Handeln bheb sicher nicht unbeemflusst von seinen 
Uberzeugungen, z. B. in seinen Verhandlungen mit den Vertretern anderer Staaten 
des Deutschen Bundes. Dokumentiert ist dies fur seine feste Haltung gegeniiber dem 
Landesherrn. Einem Bericht des preufiischen Gesandten von Hanlein zufolge 
widersprach Cochenhausen bei einer Unterredung im September 1830 dem Kurfiirsten, 
der behauptet hatte, die Verfassungsunruhen seien von auI5en organisiert, und beharrte, 
daC die Unruhe hierselbst anderer Art, als die Ungezogenheiten einiger bbser Buben 

zu Berlin, gewesen s e ^  diirften.”'̂  Es ist wahrscheinhch, dass private Archive weitere 
Aufzeichnungen dieser Art enthalten, die unsere Kenntnisse iiber das Denken 
fuhrender Einzelpersbnhchkeiten vermehren und allgemein herrschende Vorstellungen 
relativieren konnten, auch, und in diesem Rahmen besonders von Interesse, beziiglich 
ihrer Einstellung zu der jungen Republik in Amerika.

In drei Jahrzehnten der ersten Halfte des neunzehnten Jahrhunderts fanden wir 
unter kurhessischen Offizieren drei Falle von Sympathiebekundungen fiir Amerika, 
jeweils m schwierigen und pohtisch kritischen Zeiten: Von den jungen Offizieren 
kurz nach den Kriegen gegen Napoleon, die die Idee “Amerika” zur Durchsetzung 
ihrer sozialen Forderungen benutzten und gleichzeitig wohl auch ihrer allgemeinen 
Unzufriedenheit mit dem status quo Ausdruck gaben, zu den mehr oder weniger 
subversiven Gedankengangen eines Spitzenmihtars in der explosiven Situation der
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Verfassungskampfe um und kurz nach 1830, bis zu Aufierungen eines militarischen 
Fiihrers m herausgehobener Position in der Zeit der Revolution von 1848-49. Die 
positiven Einstellungen zu Amerika und den politischen Ideen, fiir die es stand, sind 
einigermalJen iiberraschend in dieser sozialen Schicht. W as wir fanden, macht etnmal 
mehr deutlich, dass die Einschatzung Amerikas in Deutschland in der Geschichte 
aufierordentlich komplex ist und von Fall zu Fall neu untersucht und bestimmt werden 
muss—und Reflexionen iiber amerikanische Zustande findet man an unerwartetem 
Oit.

Umuer^cfCrndmiati 
Cincinnati, Ohio

Summary

The Electorate of Flessen (Kurfiirstentum Flessen-Kassel), which was 
reconstituted in 1813 after the Napoleonic Wars, was soon reorganized under the 
aged Eleaor Wilhelm I (died 1821) with an extremely reactionary agenda that ignored 
all social and political changes. Significantly, one of the first decrees of the prince was 
the reintroduction of wigs for officers. Neither did the situation improve much under 
his successors. Administrative incompetence and widespread unrest about the influence 
of favorites and mistresses undermined the position of the ruling dynasty until the 
country was annexed by Prussia in 1866, to the almost general relief of the public.

A  phenomenon of this political entity was the nearly permanent discontent and 
refractoriness of the officer corps which found their culmination during the 
constitutional struggle in the year 1850 when about 90 percent of the officers on 
active duty resigned in protest at the suspension of the constitution, and order had to 
be restored through the deployment of Bavarian troops. This refractoriness on the 
part of the Flessen-Kassel officers against their ruler and commander-in-chief was 
accompamed by a pronounced enthusiasm for the political situation in America. Three 
cases are discussed.

A predecessor of the situation of 1850 was the petition submitted in 1816 by 
249 subaltern officers to the Landstande, the representative body of the estates, to 
obtain an improvement in their pay and conditions, and which was tantamount to 
mutiny. The petitioners forced the prince to rescind his punishment of two of the 
instigators by threatening to collectively resign and emigrate to America.

In June 1849, troops from Hessen-Kassel were deployed, among others, against 
the insurgents in Baden. Their commanding officer. Colonel Theodor WeiG (1796- 
1875), later general and for a brief time during 1848 mimster of war, was commended 
for the successful mission, hut privately expressed his dissatisfaction and played with 
the idea of emigration to America.

The sympathies for the new American democracy are most clearly expressed in 
essays, unpublished for ohvious reasons, by Major General (later Lieutenant General) 
Christian Friedrich von Cochenhausen (1769-1839). As head of army personnel, later 
chief of the general staff, he had intimate knowledge of the situation prevailing in
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Hessen-Kassel and the other German states. In these essays, written in 1829 and the 
early 1830s, he discusses in depth the existing political order in Germany and Europe 
and contrasts it with an idealized image of America.

Anmerkungen

' Elne eingehende Darstellung des problematischen Verhaltnisses zwischen Regent und Regiemng 
^ r s e i t s  und Armee andererseits findet sich bei Marco AroA.,MilttarundStaatmKurhessen 1813-1866: Das 
Qffî >̂ ’^liorpsim^)amimg^zwischenM(marMsdjemPrinzipmdliberaIe^ (Darmstadt und Marbuig,
1996). Vgl. auch Gunter HoUenberg, “Landstande und Militar in Hessen-Kassel,” HessischesJahrhuchfur 
Larulesgpdjicke 34 (1984): 101-27.

 ̂Vgl. zu diesem Komplex Arndt, 221-93.

’ D ie Dienstgrade Stabshauptm ann/Stabskapitan/Stabsrittm eister lagen zwischen dem 
Premierlieutnant (Oberleutnant) und dem “richtigen”’ Hauptmann bzw. Kapitan und Rittmeister.

‘ Meldung vom 22. Jum 1816. Geheimes Staatsarchiv Merseburg, jetzt Berlin, Best. 2.4.1., I, Nr. 3281 
fol. 195. ’

® 1796-1875. Eine Kurzbiographie findet sich bei A dolf Keysser, “Oberst Weifi: Ein Bild aus der 
kurh^sischenHeeresgeschichte,” HessenlandU  (1910): 1-3,14-17,31-33,47-49 (Keysser war der Sohn 
ernes frtiheren Militarkameraden des Obersten Weifi); dazu auch K. Siebert, “Theodor Weifi: Ein vorbildlicher 
kurhessischer Offizier,” HanauischesMagazin 9 (1930): 45-47. Biographische Daten auch bei Arndt, 495, 
r a w  bei Bemd Philipp Schroder, Die Generalitatderdeutschen Mittelstaaten 1813-1870, Teil2 (Osnabriick,

‘ Keysser, “Oberst Weifi,” 32.
Hbid.

‘  Anonym, “Aus den Briefen eines Offiziers fiber Kurhessen in den Jahren 1829-1836,” Hessenland 18 
(1904): 142-44,158-61,176-78,191-94,221-23,237-39,252-54.

’  Wochendidx UnterMtungen: Ein Begleiterdes Verfassungframdes, Nr. 24 (16. Juni 1832), 101-3. Keysser, 
Oberst Weifi , 3, bringt einen gekfirzten Auszug. Die Beschreibung der Szene mit den weifibespaimten 

Wagen usw. scheint auf dem oft reproduzierten, 1824 entstandenen Olgemalde von Carl Rhode, “Hessische 
Auswanderer auf dem Weg nach Bremen an der Stadt Kassel vorbeiziehend” (heute Staatliche 
Kunstsammlungen Kassel) zu benihen, vgl. z. B. die Umschlagbilder von Inge Auerh3di,Auswarukreraus 
Kurhessen (Marburg, 1993), \mAAuswar:derungausHessen:AusstdlungderHessisdsen Staatsardhvezum Hessentag 
/9S4 in Eampertfctm (Marburg, Hess. Staatsarchiv, 1984).

Der Nachlass von Cochenhausens befmdet sich unter der Signatur ‘Best. 340 v.Cochenhausen’ im 
Hessischen Staatsarchiv Marburg. Er enthalt neben mihtarischen und zivilen Dokumenten Aufzeichnungen 
geographischer und literarischer Natur rawie ein unpaginiertes Notizbuch mit politischen Gedankengangen, 
aus denen im folgenden zitien wird Es sind im einzelnen: “Der Geisi der Zeit (Im Winter 1829-30),” 11 
Seiten; “Die Jesuiten (Im Winter 1828-29),” 11 Seiten; “Was thut den Offizieren Noth? (Im Winter 1830- 
31),” 19Seiten; “Einleitung in die Zeitereignisse von 1830-31,” undatiert, 13 Seiten; “Derverhangnisvolle 
July 1830 und seine unmittelbaren Folgen,” undatiert, 23 Seiten. Biographische Daten zu Christian Friedrich 
von Cochenhausen bei Arndt, 406, rawie bei Schroder.

K ^ l  von Rotteck, Professor zunachst der Geschichte, darm ffir Staatswissenschaften und Naturrecht 
an der Universitat Freiburg, rastlos im Sinne ideahstisch-liberaler Naturrechtsvorstellungen pohtisch und 

deshalb amtsenthoben, ist heute der breiten Offentlichkeit weitgehend 
imbekannt, erfreute sich aber seinerzeit einer oftmals geradezu schwarmerischen Verehrung bei Liberalen 
aller Gesellschaftsschichten.

Europe and America,lvo\s.(^rincexon, 1959,1964), 1:282.
"  Bericht V . Hanleins an den preufiischen Konig vom 25. Sep. 1830, Staatsarchiv Merseburg, jetzt 

& r^ ,A A J,R e p .lN r . 1679;zitiertnachManftedBullik,SraarWGesriZscft9frmte!sidw; Vormdrz: VEaUrecht, 
vKahlen und offindidxMemungin Kurhessen 1830-1848(Wien, 1972).
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