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Bernhard Friedrich Quistorp c 45). 

Daten ans Bernhard Friedrichs Leben. 

1718 den 11. April in Rostock geboren. 
1734 den 27. April als Student in Rostock immatriculiert. 
17 40 den 7. October zu Jena iIDinatriculiert. 
1742 Marz bis 3. Mai Reise von Jena an sachsische uncl braun

schweigische U niversitaten uncl nach Rostock. 
Den 3. April Magister der Philosophie. 

1743 - Probepredigt in Ratzeburg. 
17 44 Wintersemester, Beginn philosophischer V orlesungen. 
1746 den 4. April theologisehe Baccalaureats-Prufung. 
1747 - Probepredigt in der Petri-Kirche zu Rostock. 

Den 11. November theologische Doctor-Prufung. 
1748 - Probepredigten in Rostock an cler Jacobi-Kirche uncl in 

Gustrow. 
17 49 den 15. April Ruf zur ausserordcntlichen Professur der 

Theologie in Rostock. 
Den 16. Mai vermahlt mit c~tharina Dorothea Wieneke. 
Den 7. October Doctor-Disputation unter Burgmanns Vorsitz. 
Den 10. November Bestallung als Professor. 
Den 22. November Aufnahme in das Collegium der Pro

fessoren. 
Den 25. November Antrittsrede. 

1751 - theologischer Streit mit dem Professor der Logik Engel. 
1753 den 31. Juli Superintendent der Rostocker Diocese. 
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2 Bernhard Friedrich ( 45) 

1765 - Ruf nach Greifswald als Professor und Prediger der J a
co bi-Kirche. 

1766 den 1. Januar Antritt des Predigtamts. 
Den 13. J anuar Antritt der Professur. 

1770 und Friihjahr 1771 Rector der U niversitat Greifswald. 
1771 den 20. Februar Tod der Ehegattin Catharina geb. 

Wieneke. 
1779 den 5. Juni Ruf zur General-Superintendentur fur Sch,ve

disch-Pom.mern und Ru.gen. 
Den 5. September Einfuhrung als General-Superintendent. 

1788 den 4. J anuar in Greifswald gestorben. 

Die mittlere Linie der Familie Quistorp ist durch 
Bernhard Friedrich begriindet. 

Bernhard Friedrich wurde 1718 geboren· und er
reichte 70 Lebensjahre; das Mannesalter fallt in die Mitte 
des 18. J ahrhunderts. 

Seine Vaterstadt Rostock hat ihre Bedeutung· als 
grosster Ort von Mecklenburg-Schwerin zunachst durch 
die guns-tige Lage fur den Handel · an der See erhalten. 
Sie gehorte dem Hansabunde zu und war nachst Lubeck 
der ein:flussreichste Platz am baltischen Meere ge":orden. 
Reiche Kaufherren betrieben den weitgreifend~n iibersee
ischen· Verkehr u,nd nahnien als angesehene Ratsmitglieder 
die V orrechte wahr, welche der Stadt - gegeniiber den 
Standen des .Landes - erhalten blieben. Neben diesen 
Vorziigen erfreute sich Rostock des Sitzes der Universitat, 
eines dieser Centren der Wissenschaft, welche zu da
maliger Zeit um so mehr in's Gewicht fieleh, a~s ausser 
ihnen kaum irgendwelche Gelegenheit zu nennenswerter 
geistiger Bildung zu fi.nden war. . 

Nach diesen zwei Hauptrichtungen· zeig-te Bernhards 
Heimat eine hervorragende Entwickelung. Schon ein Jahr-

. . 

hundert lang wahlten seine V orfahren mi~ V orliebe den 
wissenschaftlichen Beruf, und ihre , N amen _ waren gekannt 
in der akademischen.Laufbahn. Auch sein Vater Lorenz 
Gottfried (33) liatte zunachst den gleiehen Weg. betrete1i: 
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und mehrere J ahre die Rechte studiert, als ein zufalliger 
Umstand, der Ausbruch der Pest in Kopenhagen, ihn im 
V erfolg dieses Planes unterbrach und zum W echsel seiner 
Lebensaufga be veranlasste. N ach· grosseren Seereisen im 
Auftrage seines Schwagers, des Kaufinanns Stein, nach 
Holland und Frankreich begriindete Lorenz Gottfried 
eine Handlung auf eigene Rechnung, erwarb das Biirger
recht in Rostock und ubernahm mit der Zeit eine Anzahl 
Ehrenamter seiner Heimatstadt. Im Jahre 1716 ehelichte 
er Anna Maria Berg, die Tochter eines Kaufmanns zu 
Rostock.-

Aus . dieser an Kindern reichen Ehe entspross als 
zweiter Sohn Bernhard Friedrich. Als 13jahriger Knabe 
wurde er der Mutter durch den Tod beraubt; doch schritt 
sein Vater zu einer zweiten Ehe mit Regina Dorothea· 
Burgmann, und diese Eltern sind ihm bis zum Erreichen 
des Mannesalters geblieben. 

Mit seinem um ein Jahr altern Bruder Johann Jacob 
( 44) gemeinsam wand te er sich der Laufbahn zu, auf 
welche das hervorragende Beispiel der V orfahren hinwies. 
Beide Bruder widmeten sich der protestantischen Theologie 
und begannen 1734 die akademischen Studien in ihrer 
Vaterstadt. -

Das geistige Leben im achtzehnten Jahrhundert wird 
dadurch charakterisiert, dass die aus dem Mittelalter stam
menden Grundsatze, auf den en bis dahin Religion und 
Staatswesen beruht hatten, sich auflostert und neuen Grund-
ansichten fiber gottliche und menschliche Dinge weichen 
mussten. Man fing an, · Glauben und Wissen fur unver
traalich mit einander zu halten und ane· bestehenden Ein-.... , . 

richtungen nur als -Schopfungun des menschlichen Ver-
standes anzusehen, die sich mit der fortschreitenden Ent
wickelung anderten. In der Mitte des Jahrhunderts waren 
diese Ansichten bis zu dem Grade durchgedrungen, dass 
die nachste Generation mit Grundsatzen im Gegensatze 
gegen das· bestehende Staats- und Kirchensystem heranzu
wachsen begann. Es vollzog sich auf geistigem Gebiet die-

1 * 



4 Bernhard Friedrich ( 45) 

jenige Umwalzung, welche zum Schluss des Jahrhunderts 
in's praktische I.,eben hinaustretend als politische Revolu
tion zum Ausdruck kam. 

N atii.rlich fand ein Kampf des al ten seit J ahrhunderten 
herrschenden Systems gegen die neue religiose und poli
tische Denkart. statt, und dieser zieht sich durch die 
litterarischen Bestrebungen des ganzen Zeitraumes. In 
der Theologie kann dieser Streit, welcher sporadisch 
aber dann mit Gewalt unterdrii.ckt - auch friiher schon 
eingetreten war, aus inneren Grunden niemals en den. 
Denn eine Religion des \r erstandes, wie sie a1n vollstan
digsten durch David Friedrich Strauss im neunzehnten 
J ahrhundert in System gebracht wurde, ist iiberhaupt nur 
fur hochgebildete Geister fassbar und fordert eine Grund.: 
lage von mehr als gewohnlicher Sittlichkeit, ohne vielleicht 
auch diejenigen elem Gefiihl nach zu befriedigen, bei denen 
diese Voraussetzungen zutreffen. Der lvienge der Nichtge
bildeten bleibt unbewusst <las Bediirfnis nach einer Off eu-· 
barungs-Religion, und ebendahin neigen unwillkiirlich die
jenigen, deren Gewissen den Trost der Gnade. sucht. 
Zwischen beiden Extremen lieg-en unzahlige Abstufunge11, 
indem kein Denkender einerseits unterlassen kann, die 
Gaben seines Geistes auch an die Satze des mvstischen 

,v 

Glau hens herantreten zu lassen, er anclererseits aber durch 
die Empfindung vom U ebersinnlichen befangen un<l zag
haft gehalten wird. Die Ergebnisse solcher kreuzenden 
V erstandes- und Gefiihls-Thatigkeiten sind enclios ungleich 
und £assen ihrer Natur nach die Unmoglichkeit in sich, 
dass der Streit der Meinungen je einen Abschluss finden 
konne. Hierarchis.cher Despotismus giebt zwar die Ver
suche nicht auf, den ·v erstand gewal tsam in willkiirliche 
Bahnen zu bannen, welche seine Herrschaft sichern sollen; 
aber seit dem Beginn des achtzehnten Jahrhunderts ist es 
innerhalb der protestantischen Bekenntnisse vergeblich ge
wesen, die Selbstandigkeit des menschlichen Geistes in
bezug auf seinen Glauben aus der Welt zu schaffen. 

Wahrend zu fo.nfang jenes Saculums die Hofe und der 
A<lel nur franzosisch redeten und lasen, wurue a.ller wis8en-
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schaftliche Unterricht noch in lateinischer Sprache erteilt, 
dessen Bucher nur in dieser · geschrieben. Die Wissen
schaft · war elem grossten Teil der Nation unzuganglich ge
blieben, ha~te nie die Prufung der Lebenserfahrung und 
des gesunden Menschenverstandes, welche in der unlatei
nischen Menge walteten, bestanclen. So war sie in Pe
clantik und unfruchtbare Systematik verrannt, uncl es 
wurde mehr unverdauliche Gelehrsamkeit als eigentliche 
Bilclung auf den hohen Schulen grossgezogen. Die deutsche 
Sprache kam clane ben so herunter, dass noch gegen die 
Mitte · des Jahrhunderts hin kein gebildeter Mann, der 
nicht zu den Schulgelehrten gehorte, deutsch lesen wollte. 
Thomasius iri Leipzig war der erste gewesen, der 1688 
begann ~ seine V ortrage deutsch zu halten, und versuchte, 
die Philosophie zum grossen V erdruss der Gelehrten clurch 
deutsche Bucher der Nation zuganglich zu machen. 

In der protestantischen Theologie Deutschlands gaben 
zu dieser Zeit die Pietisten die erste Anregung, im Gegen
satze gegen die herrschende Dogmatik der mittelalterlichen 
Schultheologen, die Frommigkeit in nationalem Geiste 
wieder zu erwecken, aus der Bibel, aus Luther und Arnd 
nicht bloss frommen Sinn, sondern auch Geist, Leben und 
Poesie zu schopfen und eine wohlthatige Wirkung au£ 
Gemiit, Sprache und Geschmack auszuuben.*) Ihr Haupt
grundsatz, class de:r Wandel neben und vor elem Glauben 
der Beach tung wert ist, entzundete einen heftigen Streit, 
der bereits zu heller Flamme aufloderte und zu solchen 
Extremen trieb, class er au£ der einen Seite ebensosehr Un
glauben, wie auf der anderen Aberglauben und Fanatis
mus geforclert hat. Nach langeren Kampfen begann auf
den einzelnen Universitaten eine der Richtungen das U eber
gewicht zu · erlangen, und so sehen wir, class Rostock, 
in welchem Scholastik und Aristotelische Philosophie -noch 
ihre Anhanger batten, weit uberwiegend die strenglaubige 

*) Erst die Schuler der zuerst auftretenden Pietisten arteten 
zu einer ausseren Art der Frommigkeit und einem Verfolgungseifer 
aus, welehe sie mit dem Zeitgeist ebenso in Widerspruch braehteil, 
,vie die System-Theologen, mit denen sie sich in Streit befanden. 
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Seite vertrat. Charakteristisch fur die herrschende Un
duldsamkeit ist der A.usspruch Fechts, welcher in der 
dortigen theologischen Fac~tat · den leitenden Einflnss 
besass, iiber · den christlich from.men Spene r :_ Er hal te es 
fiir eine Sunde,· diesen Fuhrer der Pietisten fur ,,selig ge
storben" zu erklaren. *) 

Zu diesem Zeitpunct 1734, wo die Rostocker Theo
logie sich bereits uberwiegend fur die Orthodoxie ent
schieden hatte, liess Bernhard Friedrich sich jn -die aka
demische Matrikel einschreiben. Er hatte das 16. Lebensjaihr 
vollenclet, als er - zugleich mit seinem Bruder Johann 
Jacob ( 44) - die theologischen Studien begann. Selbst
verstandlich erschwerten obige wissenschaftlichen Streitig
keiten das Studium am meisten den unerfahrenen An
fangern, welche unter solchem Zwiespalt die eigene Mei
nung sich bilden sollten. Mit rastlosem Eifer strebte 
Bernhard nach Licht, wo~te allen theologischen Vor
lesungen bei und suchte nieht einseitig die antipietistischen 
Collegien auf, sondern ebenso den U nterricht- iiber die 
neuere Philosophie. Seinen ernsten Drang bewahrte . er 
durch die Thatigkeit, mit der er schon in dieser Zeit · -
den Anforderungen fur ein akademisches Lehramt ent
sprechend - Predigten hielt, sich an Disputationen be
teiligte und mit .A.bhandlungen selbstandig an die Oeffent
lichkeit trat. N ach Verlauf von mehr als sechs J ahren 
beschloss er ferner, seinen Cursus auf einer der beriihmten 
obersachsischen Universitaten zu beendigen. Mit seinem 
Bruder zusammen in Jena immatriculiert, horte · er vom 
October 17 40 ab drei Semester hindurch Vorlesungen an 
dieser Akademie, die sch on damals sieh ihrem Hohepunkte 
unter · der aufgeklarten Theologie ebenso naherte, wie das 
benachbarte Weimar es fur die schonen Wissenschaften 

*) Spener; seit 1666 Senior der Geistlichkeit in Frankfurt a. M., 
dann Hofprediger in Dresden und Probst in Berlin, wo er 1705 starb, 
hatte selbst Fecht dem Herzog von Mecklenburg empfohlen, worauf 
er in Rostoek Professor wurde. 
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tha.t. - Dass ne~en dem ernsten Streben die jugendfrische 
Frohlichkeit des Studententums auch in jener Zeit des 
Zopfes ·zu ihrem Rechte kam, mancher studentische Schwank 
in Scene gesetzt wurcle, davon geben die Einzeichnungen 
von Bernhards Freunden in sein Stammbuch au£ der 
thiiringischen Hochschule redencles Zeugnis. 

•Die Heimreise nach Abschluss der Studien benutzten 
die Gebriider in ausgedehntem Masse zu fernerem Erweitern 
ihres Gesichtskreises, insbesondere um Bekanntschaften mit 
Gelehrten der norddeutschen Hochschulen anzukniipfen.*) 
In Helmstedt namentlich gelang es ihnen, eineAudieriz bei dem 
beriihmten Professor Mosheim zu erlangen, der die Theologie 
in der Rich tung anregend forderte, -class er die alte Dogmatik 
wenigstens in ein ansprechendes Gewand zu kleiden lehrte. 

Die akademische Bildung der Gottesgelehrten erforderte 
zu jener Zeit ein achtjahriges Studium. Ausser dem Haupt
beruf wurde es auf eine lange Reihe von Hiilfswissenschaften 
ausgedehnt: au± Philologie, Philosophie usf. mit ihren U nter
abteilungen. **) Und trotz allen Fleisses hat Bernhard 
Friedrich in reiferen Jahren, als er die Klarung der Wissen
schaften · sich entwickeln sah, oft beklagt, dass ihm nicht 
ein gleicher Halt in seinem Jugend-Unterricht und nicht 
ein zutreffender Vergleich in der eigenen Erfahrung mit 
den schwunghaften Fortschritten der Padagogik geboten 
gewesen sei, in die er leitend einzugreifen hatte. Insbe
sonclere befriedigten ihn nicht der Stil und die Vortragsart, 

. *) Sie beruhrten die Universitn.ten Halle, Leipzig, ,velche der 
f ortschreitenden, Erfurt, Wittenberg, Helmstedt, welche der alt
gla u bigen Richtuug angehorten. An sonst hervorragenden Stadten 
besuchten sie Dresden, Konigstein, W olfenbuttel, Braunsch,veig, 
Liineburg, Hamburg, Lubeck. Zu voller Wiirdigung der ausseren 
Schwierigkeiten einer . solchen Reise miissen ":rir uns vergegeu
"~firtig_en, das$ selbst die Post jener J ahre die Beforderung von Per
sonen nicht kannte. 

· ~) Die von _Bernhard gehorten Collegia erstreekten sich auf 
Dogmatik, Moral, Logik,_ Metaphysik, Naturreeht, Exegetik, judische 
Altertiimer, Homiletik, Rhetorik, Disputier-Kunst, griechische und 
hebraisehe Sprache, Mathematik, Physik. 
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·welche einer seiner ersten Lehrer ihm nach der barocken 
alten Weise einpragte. Er hatte gegen die schwiilstige 
Form zu kampfen, unter der der Gedanke an~Durchsichtig
keit einbiisst. -

Auf die N achrich t von der Beendigung ihrer Stu di en 
und der bevorstehenden Riickkehr beschloss die philoso
phische Facultat Rostocks, beiclen Briidern, deren Name 
schon von Generationen her guten Klang hatte, das Ma
gister-Diplom zu verleihen mit der besonderen Riicksicht, 
es ihnen noch auf der Reise entgegen zu schicken. So be
traten die jungen Gelehrten mit der neuen Wurde bekleidet 
im Friihjahr 1742 ihre Vaterstadt wieder. Doch sollte bald 
_ein Trauerfall die Freuc1e unterbrechen; noch vor J ahres
frist, am 28. Marz 17 43, schied ihr . V ater nach lang
wieriger Krankheit von den Seinen. 

1744 zum Wintersemester begann Bernhard Fried
rich philosophische Vorlesungen, und bald wurde er durch 
seine Zuhorer aufgefordert, sich auch auf theologische 
Collegien auszudehnen. Er unterwarf sich den vorge
schriebenen Priifungen und erwarb 1747 die Berechtigung 
zum theologischen I.Jehramt. Einstweilen machte er nicht 
von dem kostspieligen Rechte Gebrauch, sich promovieren 
zu lassen, solange es zweifelhaft war, ob sein bleibender 
Lebensberuf das Katheder oder die Kanzel werden wiirde. 
Denn mehrfach - in Ratzeburg, Rostock und Giistrow -
war er schon zum Mitbewerb um Predigerstellen heran
gezogen, fur welche er des Doctorats nicht bedurft haben 
wiirde. Z~ei J ahre spater erst sollte sich das entscheiden, 
als vom Herzog Christian Ludwig der Ruf zur Professur 
der Theologie in seiner Vatersta<lt an ihn gelangte. Er 
wiirde nun sofort den Doctorhut erworben haben, wenn 
nicht ein Zwischenfall - allerdings erfreulichster Art -
eingetreten ware: seine Vermahlung mit Catharina Doro
thea Wieneke. Die Erwahlte, die Tochter des in Rostock 
verstorbenen angesehenen Kaufmanns Wieneke, stand in 
ihrem 28. Lebensjahre, wahrend Bernhard Friedrich 
deren 31 zahlte. Die Hochzeit wurde am 16. Mai 1749 ge
feiert, und im Octeber darauf der junge Ehemann als Doctor 
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inauguriert.*) 1753 iibertrug man ihm auch die Superinten
dentur iiber die Rostocker Diocese. 

N eben seinen Vorlesungen · prasidierte er fortan einer 
Reihe von Disputationen, die zu jener. Zeit noch mit grossem 
Eifer und Ernst betrieben wurden. .Die schon friih . be
gonnene schriftstellerische Thatigkeit ging daneben weiter. 
Seine litt.erarischen Leistungen auf dem Gebiete der Theo
logie und Philosophie tragen selbstverst.andlich den dog
matischen Geist ihrer Zeit; sie erstrecken sich auf polemische 
uncl exegetiRche Behandlung von Streitfragen mit scho
lastischen Anklangen, itber welche Llie wandelnden An
schauungen in der Art hinwegschrei ten, dass sie von den 
jetzigen Ansichten sich ebenso entfernen, wie die J ahre 
ihrer Entstehung von der Gegenwart. Indem wir deshal b 
ihre Analysierung unterlassen, bleibt hier nur eine Abhand
lung herauszuheben, weil sie einem lebhaften Streit ihten 
Ursprung verdankt, . der dem Verfasser, wie seiner Partei 
cine Reihe von ·Reibungen und Schwierigkeiten bereitete 
nnd sie zu heftigen Kampfen herausforderte. 

1750 veroffent.lichte der ·Professor der Logik Engel 
einen Auf satz ,, Von natfirlicher W ahrnehmung mehrerer 
Selbstandigkeiten in dem einigen Wesen Gottes", in de1n 
er von elem giiltigen Glauben an die Dreieinigkeit abwich. 
Die theologische Facultat · sah sich nicht nur aus eigenem 
.. A.ntriebe zur Abweisung veranlasst, um ihre Gemeirischaft 
mit solcher sektiererischen Denkweise abzulehnen, sonder1i 
wurde auch von der Regierung zu Schwerin aufgefordert, 
ihrer Stellung zu jener Beweisfiihrung Ausdruck zu geben. 
Es ges.chah - ebenso wie jene Publication - in den mecklen
burgischen Intelligenz-Blattern. Eine .heftige Erwiderung 
Engels legte nunmehr dem Senat der Theologie die Pflicht 
auf, seine friihere Erklarung aufrecht zu erhalten. Durch 
gemeiusamen Beschluss b.eauftragte er eins seiner Mitglieder, 
und zwar Bernhard Friedrich, mit der Abfassung der 
Verteidigungs-Schrift. Sie war im Druck und ·nahe am 

*) Die Doctor-Promotion verursachte · einen Auf'\\.,.and von iiber 
1200 Mark. 
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Erscheinen, als sich der Herzog in's Mittel legte, wahr
scheinlich in der Absi_cht, den weiteren Fortgang dieses 
Gelehrten-Streites zu unterbrechen, und die Veroffentlichung 
des Aufsatzes verbot, bevor er der C·ensur unterzogen ware. 
Wahrend die Facultat demzufolge die Schrift einsa.ndte und 
geduldig die Entscheidung erwartete, hielt dem Ver
leger nicht langer die Geduld gegeniiber einer Verfiigung, 
die' ifun den Ersatz seiner Auslagen zu entziehen drohte. 
Durch heimlichen Verkauf kamen Exemplare in's Publicum, 
und die Fo1ge war, dass die Facultat, ganz unerwartet von 
einem Strafbeschluss des Herzogs betroffen, mit einer Geld
busse von 100 Thalern belegt wurde. Der Streit selbst er
reichte damit thatsachlich · sein Ende; clenn · auch Engel 
wurde eine weitere Veroffentlichung iiber den · Gegenstand 
nicht gestattet. Die Theologen aber fiihlten sich schwer 
gekrankt, und es ·1ag nahe, <lass Bernhard·· Friedrich, 
als er spater Mecklenburg verliess, daran dachte, diff unter
driickte Schrift wiede·r aufzulegen, um die Sache zu einem 
geordneten Austrag · zu bringen. Doch entschied er sich 
schliesslich dahin, das Publicum nicht wieder in einen Streit 
zu ziehen, der im Laufe der Jahre in Vergessenheit geraten 
war, und sich 1n:it ·dem Beifall ·der hervorragendsten Manner 
geniige sein zu lassen.· · · 

Die Stadt Rostock· besass neben elem Herzog das Com
patronat der Universitat und ernannte die Halfte der Pro
fessoren. Diese gemeinsame Verwaltubg rief. eine Reihe 
von Reibungen hervor, welche zu Ende des J ahrzehnts unter 
Herzog Friedrich gescharfter und ·durch Prozesse· iiber 
Kriegsleistungen weiter gesteigert wurden. Dazu trat eine 
Differenz mit der theologischen Facultat, die mit dem vom 
Herzog 1758 aus Ha1le berufenen Professor Doderle-in eine 
heftige Controverse hatte und ihm die Aufnahme weigerte. 
Dieser letztere ·Fall· scheint den Auschlag gegeben · zu haben 
zu der ·Entscheidung, dass; der Herzog im September 1760 
seinen Teil der U niversitat nach Biitzow verlegte und von 
dem stadtischen trennte. .Zu . dem Zweek . entliess er alle 
fiirstlichen Professoren und erteilte den meisten vori ihnen 
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neue Berufungen nach Butzow. Bernhard· Friedrich 
wurde indessen iibergangen; augenscheinlich aus dem Grunde, 
dass die Ablehnung Doderleins von der Facultat, in der 
er damals neben mehreren stadtischen der einzige fiirstliche 
Professor war, ihm das Missfallen zugezogen hatte~ · 

Nachdem er so aus der akademischen Thatigkeit gerissen 
,var, widmete er seine gauze Fiirsorge der Verwaltung der 
Superintendentur. Freilich legte ihm und seiner F-amilie 
jener ·v· erlust ein gTosses pecunia.res Opfer auf, und das 
wurde -um so empfindlicher, als zur Zeit der siebenjahrige 
I{rieg Land uncl Lento schwer beclriickte.*) Unter so un
erfreulichen U mstanclen kam ihm der Ruf des Konigs 
Adolf Friedrich von Schweden zu einer the0logischen 
Lehrstelle an der Universitat Greifswald und dem damit ver
bundenen Pastorate der Jacobi-Gemeinde sehr willkommen. 
Er verliess die Stadt, in der ein Kreis seiner V erwandtschaft 
lebte, an die er <lurch Besitz eines Hauses und viele Er
innerungen gebunden war, und wandte sich dem neuen 
Beruf in einem ancleren Lande zu; denn V orpommern von 
der mecklenburgischen Grenze bis zum Peeneflusse und die 
Insel Rtigen gehorten damals der Krone Schweden. 

~) Ohne thatigen Anteil am Kriege zu nehmen, stand doch 
Mecklenburg a uf der Sei te von }, r i e d r i ch des Grossen F t::inden. 
Das bot Friedrich den Grund, ~!e Mittel des Landes zu, seiner 
Unterstutzung auf's energischste heranzuziehen. Wahrend die Peene, 
der Grenzfluss z,viscben dem schwedischen_ und preussischen Pom
men1, in der Hauptsache die Linie bezeichnet, an welcher · die feind
lichen Corps einarider gegeniiber standen, · dehnten sich · die preu
ssischen Truppen -· vom.. J anuar 1758 b.eginnend -. jeden Winter 
in's Mecklenburgische aus; Friedrich II. verlegte selbst ganze Corps 
dorthin in Winterquartiere, 1758 und 1759 unter Graf Dohna, 1761 
und 1762 unter Prinz Eugen von Wiirtten1berg, ,velche ihr Haupt
quartier in Rostock nahmen. Es wurden · schwere Leistungen an 
Geld, Lebensmitteln, Recruten und Pf erden erhoben; der Druck 
horte erst auf, a1s im Mai 1762 Schweden · mit 'Preussen Frieden 
schloss und Mecklenburg gleichfalls ein Abkommen traf. · Auch in 
Rostock kam gewaltsame Recruten-Aushebung vor, und die Aus
einandersetzung z,vischen dem Herzog und der Stadt fiber die Ver
teilung der auferlegten Lasten fiihrte zu allerlei Aergernissen. 
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Im Janua.r 1766· wurde Bernhard Friedrich in seine 
beiden . Aemter zu GreifswaJd eingefiihrt, und erwies sich 
dort bald als ein Mann von umfassenden tief gehenden 
Studien und ausgedehnter Belesenheit. Mit Vorliebe be
handelte er Dogmatik, Moral, Polemik, Exegese 1 Symbolik, 
die· judischen und christlichen Altertiimer und die Kirchen
gesc.hichte seit der Reformation. Er war nicht allein in 
der alten scholastischen Theologie bewandert und mit den 
Mitteln der alteren Streit-Theologie ausgeriistet; mit der 
Zeit weitergehenc1, hatte er auch die neueren Theologen 
stndiert und bei aller Strengglaubigkeit verschloss er sich 
deren Ermittelungen und Fortschritten nicht, soweit ~r sie 
·nach seiner U eberzeugung durch lauterncle Kritik gestiitzt 
fand. Kein Werk war ihm zu ·kostbar, dass er es nicht 
zu eigener Priuung streitiger Lehrsatze in seine schon 
reiche Biichersamml ung einverleibt hatte. W enn er . auch 
angchenden Theologen <lurch diese Belesenheit etwas iiber
laden vorkommen musste, bis sie sich an seinen V ortrag 
ge""rohnten, so regte er doch damit das Urteil zu vorteil
haft.er Selbstthatigkeit an. Indem er andererseits aus der 
Geschichte so viele Revolutionen in der ·Tbeologie kannte, 
und besonders weil er von einer Akaclemie herkam. die durch 

I 

ihre gelehrten Fehden von Alters her sich hervorgethan hatte, 
so geriet er bei den neuen Phanomenen am Kirchenhimmel 
weder in Bangigkeit noch in die iibele Laune eines st.reng
glau bigen Eiferers. · Mit Zuversicht kiindigte er das baldige 
Voriibergehen solcher Erscheinungen an und sprach die 
U eberzeugung aus, <lass auch diese Erschiitterungen schliess
lich beitragen wiirden, die gottlichen W ahrheiten weiter 
zu bef es ti gen. ,, So sieht der erfahrene Astronom" sagt die 
Grabrede eines seiner Freunde*) ,,ruhig und gedankenvoll 

*) Die Leichenrede von Professor Piper, N achfolger im 
Pastorat der Jacobi-Kirche und anhanglicher Verehrer Bernhard 
Friedrichs, unterscheidet. sich durch geistreiche Gedanken un<l 
geschmackvollen Ton · auf's vorteilhafteste von vielen gleichzeitigen 
Leistungen, auf deren Urheber die Entwickelung der LitteratuI" ihren 
Einfluss noch 'nic!it geiibt hatte. Um so mehr Wert hat die Aner
kennung Pipe r-s fiir einen Mann, dessen Bildungsgang und An-
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das plotzliche Aufsteigen eines flammenden Kometen am 
Horizont, berechnet mit dreister W ahrscheinlichkeit seine 
Bahn und sein baldiges Verschwinden aus unserem Gesichts
kreise, fiirchtet · kein V erriicken der Himmelskorper aus 
ihrem Geleise, nimmt daher vielmehr neuen Stoff, die 
Grosse des Allvaters in der Vollkommenheit · und Mannig
fahigkeit seines Baues, ja die Uebereinstimmung in der an-. 
scheinenden U nordnung zu be,vundern, und freut sich im 
voraus, <lass die Sternkunde durch neue Beobachtungen 
gewinnen wird; wahrend die unerfahrene Menge nichts 
anders als Krieg, Pest, Erclbeben und Zerstorung · aus 
cliesem Anblick weissagt und durch kindische Fure.ht alles 
nm sich her in Staunen und Schrecken setzt." 

Mit gleichem Eifer waltete Bernhard Friedrich als 
Hirt und geistlicher V orstand seiner Parochie. Dass er 
nur ausserst sel ten, in den dringendsten Fallen wahrend 
der zwolf J ahre seines Predigtamts und selbst des z,vei 
J ahre lang verwal teten akademischen Recto rats, seine 
Kanzel einem anderen iiberliess, will um so mehr bedeuten, · 
wenn man die sorgfaltige Vorbereitung erwagt, die er 
jedem seiner Vortrage zuwandte. Er brachte alles wort
lich zu Papier und hatte - <la er sich wegen Kurzsichtig
keit des Entwurfs nicht bedienen konnte - sich zum Ge
setz gemacht, alles dem Gedachtnis ebenso treu, als er es 
niede.rschrieb, zu iiberliefern. Durch U ebung gelangte er 
zu der erstaunlichen Fertigkeit, dass ihm nicht eine Sylbe, 
geschweige eine ganze W endung verloren ging. - Mit 
dieser. Kanzelthatigkeit verband er einen lehrreichen privaten 
Umgang, menschenfreundliehe Hiilfeleistung und Teilnahme 
an den besonderen Angeleg~nheiten der Eingepfarrten, und 
erwarb sich durch eigenes Beispiel eine solche Anhanglich
keit bei der Gemeinde, dass sein N achf olger das ganze 
Gewicht dieses seelsorgenden Einflusses empfand und · mit 
voller Dankbarkeit anerkannte. 

schauungen in einer Zeit vvu.rzeln, ,velche durch das angeregte 
geistige 'Leben des J ahrhunderts rasch iiberholt w·orden ,Yar. 
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. . Zu dieser aus. der Gelehrtenstube in das praktische 
Leben iibergreifenden Thatigkeit trat seine umsichtige Be
teiligung an der V erwaltung der akademischen Geschafte. 
Gewohnlich wurde auch im Senat seine Stimme fur die 
iibrigen Mitglieder massgebend und entscheidend, weil er 
sich zur Regel gemacht hatte, jede Sache bevor er eintrat 
auch in Hinsicht der bestebenden Vorschriften und Gesetze 
zu p-riifen und so vorbereitet die wese-ntlichen Gesichtspuncte 
mit eingehender Begriindung herauszuheben. Als ein~ von 
der Regierung angeordnete Visitation der Universitat be
vorstand, verlangerte der Senat Bernhard Friedrichs 
Rectorat iiber die gewohnliehe Grenze hinaus auf ein zweites 
Jahr in der U eberzeugung, dass seine Einsicht und Festig
keit am besten die Interessen der Akademie vertreten wiirden. 

In Anerkennung clieser Eigenschaften wurde er im 
J ahre 1779 zum General-Superintendenten fiber den schwe
dischen Anteil Pommerns und Ru.gen erhoben. Die Stelle, 
mit der noch eine ganze Reihe von Aemtern verbunden 
war,*) brachte einen solchen Zuwachs von Aufgaben, dass 
es nicht durchfiihrbar. blieb, dem seitherigen B~rufe in 
gleicher Ausdehnung obzuliegen, zumal das Greisenalter 

. - Be:rnhard Friedrich hatte 61 Lebensjahre zuriick
gelegt - mit seinen hemmenden Einfliissen sich geltend 
zu machen begann. Dennoch -hat er bis zu seinem Ende 
Katheder und Kanzel haufig betreten, und aus dieser 
letzten Zeit stammt die Bearbeitung eines neuen Kate-. 
chismus, · nebst den Vorschlagen und Gutachten zu einem 
fur das ganze Land zu errichtenden Schullehrer-Semiuar, 
die als nicht abgeschlossenes Material in die Hande seines 
Nachfolgers Schlegel iibergingen. -

*) Der General-Superintendent war zugleieh Pastor der Nieo
lai-Kirche, Superintendent der Stadt Greifswald, erster Professor der 
Theologie, Prokanzler und Curator der Akadem.ie. Prases des Con'."' 
sistoriums, Prapositus der Synode und Plebanus der Kirche 'zu 
Giitzkow. 

Auch gehorte Bernhard Friedrich ~u den Mitgliedern der 
schwedis-chen G~sellschaft fur Ausbreitung des Glaubens und 
Christentums. 



Bernharcl Friedrich ( 45) · l5 

Was -die Personlichkeit Bernhard Friedrichs anbe
trifft, ~o zeigt sein Bild ein . schlankes langlich ge.f orm tes 
Antlitz mit schonen. regelmassigen Ziigen, die den Ausdruck 
von Wohl ~ollen und Milde tragen. Als sein· Bruder Jo
h an n Jacob (44) im December 1766 ·bei einem Alter von 
nur 49 Jahren verstarb u:rid neun unversorgte Kinder hinter
lies$, bewahrte Bennhard jenes Wohlwollen dadurch, dass 
er zwei von dessen·Sohnen, Gottfried (61) und Johan'n (63) 
zu sich nach Greifswald nahm, sie· mit _dem eigenen Sohne 
erzog und bis z~r Universitatsreife heranbildete. Beide 
haben diese W ohlthat mit warm.en Herzen. stets anerkannt 
und ihm dadurch am best.en gedankt, class si_e sic.h den Rang 
unter den Gelehrten Greifswalds erwarben. - Johann (63), 
Professor ·der Medicin, wurde nachmals Ehegemahl 
von Bernhard Friedrichs Enkelin Tugendreich (88). 

1.771 verlor Bernhard seine Gattin durch den Tod 
nach 22 Jahien glucklicher Ebe und es blieben· ihm noch 
17 J ahre einsam im Witwerstand zu verleben. Von seinen 
vier Sohnen wuchs nur der zweite, Johann .(67), auf und 
widmete sich nach des V aters Beispiel zunachst dem geist
lichen Stande. Bernhard hatte die Freude, ihn unter 
seinem · eigenen Vorsitz 1773 disputieren zu lassen. - Die 
Verlobung Johanns (67) mit Tugendreich von Behr
brachte aber eine W andlung in dessen Plane · und -- bis 
sie entschieden werden konnte - Beunruhigunge~ fiir 
se-inen Vater. Bernhard Friedrich antwortete auf die 
betreff ende Anzeige am 25. September 1780: 

,,Aus Deiner Aeusserung weis- ich auch also nun , 
class Du so wenn kein academisches, also· auch kein .· 
kirchliches Amt zu bekleiden, sondern etwas anderes 
zu ambieren nur wahre Lust hast. Und was soil 
denn das seyn? Gantz gewis eben das, womit Mons. 
Soyer umgeht! Gut, mir soil, - wenn das Project· 
wegen der Giitzkowischen Pfarre nur allererst. in sein 
volliges Nichts zerfallen. ist, alles, ·was Du entrirst,
nur den Soldaten Stand ausgenommeri, gleich seyn!. 
Allein so wird. es auch notig seyn, . dass ich Dir 
sage , worauf Du rechnen .kanst. 'f. 
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Nach einer Auseinandersetzung iiber das verfiigbare 
V ermogen schliesst der Brief: 

,,Nun iiberlege all es wohl; pracipitire Dich, durch 
die Hitze der Liebe verleitet, nicbt; hiite· Dich fiir 
~ufwand aus einem blossen eingebildeten point d'hon
neur; vergis das Gebeth zu Gott nicht, handle mit 
mir nicht weiter schriftlich, sondern sprich miindlich 
mit mir aus allem; zieh mich in allem zu Rathe; 
babe Vertrauen zu mir, und sey wie meiner fort
dauernden Liebe, also auch dessen versichert, dass 
Du vo:n mir er,varten konnest, was nach Vernunft 
und Schrift uncl meinen Umstanden mir moglich ist. 

Dein es mit Dir rechtschaffen meinender Vater 

D. B. F. Quistorp." 

Im folgenden J ahre bereits schloss sein Sohn den 
Kauf des Gutes Vorwerk bei I..1assan ab und ehelichte 
seine -Braut. Eine Reihe von Enkeln, die bald das Haus 
belebten, und die Besuche au£ dem von Greifswald sehr 
wohl erreichbaren Landsitz ga.ben Bernhard Friedrich 
die wohlthuendsten Erholungsstunden von den schweren 
Amtsgeschaften und erfreuten die letzten J ahre seines 
sorgenreich gewordenen Alters. 

Lebhaftes Temperament und ein dauerhafter Karper 
haben Bernhard Friedrichs Thatigkeit durch das ganze 
Leben unterstiitzt und gefordert, sein Eifer ihn in unver
drossenem W eiterstreben erhalten, als unter der iiber
massigen Arbeit, die endlich nachlassenden Krafte der 
Aufgabe nicht mehr gewachsen blieben. Nur im letzten 
J ahre hat er au£ wiederholtes Andrangen sich von. den 
Sonntagspredigten zuriickhalten lassen. Inmitten seines 
Wirkungskreises - noch drei Tage vorher hatte er das 
Greifswalder Ministerium bei sich versammelt - entschlief 
er am 4. J anuar 1788. Er wurde vor dem Altar in der 
J acobi-Kirche beigesetzt. 

Hingebung und Pflichttreue begleiteten ihn bis zum 
Tode; als das beste V ermach tnis seines Charakters gingen 
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. 
sie auf die nachfolgenden Generationen iiber. Mogen sie als 
gleich~ Erbschaft erhal ten werden, der Familie ihr Gedeihen 
und dem Staat einen festen Stamm zu seiner Stiitze sichern ! 

Quellen. 
Aufzeichnungen uber die Frunilie Quistorp von Johann 

Gottfried Quistorp"' (61), Doctor der Philosophie zu Greifs
wald, aus dem Jahre 1834. Manu§,cript. ,.- Bernhard Frie
drich Qs.' ( 45) Brief an sein.ei1 Sohn, 25. September .1780. -
Bernhard Friedrich Qs. ( 45) Stammbuch 1740-42. - Burg
mann. Einladung zur Doctor-Disputation von Bernhard Fried
rieh Q. vom 7. October 1749, mit <les letzteren Selbstbio
graphie. -- Piper. Trauerrede auf Bernhard Friedrich Q. 
ain 11. Januar 1788. Greifswald. -. ·Pip.er. Monumentum vitae 
et 1noritorum Bernh. Friedr. Quistorpii 4. Januarii 1788 
defuncti. Gryphis·waldiae. -·Eschenbach. Annalen der Rostock
schen Akademie. 1797. I. - Kos e gar ten. Geschichte der Uni
versitat Greifs,valtl. 1857. - Schlosser. Geschichte des acht
zehnten Jahrhunderts. Heidelberg 1836. - J\{arschall von Su
licki. Der 7jahrige Krieg in Pommern. und den benachbarten 
Marken. Berlin 1867. 

2 
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Daten ans Johann Gottfrieds Leben. 

1752 den 8. December in Rostock geboren. 
1765 zu Ende des Jahres Umzug nach Greifs·wald; Besuch des 

Gymnasiums. 
1772 den 12. Mai bezieht die Uni versitat Greifswald. 
1773 im September disputiert de· speculis labri aenei tabernaculi, 

Exod. XXXvTII 8. 
Den 1.7. October auf d.er Universitat Gottingen. 

177? - nach Greifswald zuriick. 
1776 den 13. November Magister artium liberalium et philoso-

phiae Doctor. 
1777 - erhalt die Lehrberechtigung. 
1780 im September verlobt mit Tugendreich von Behr. 
1781 - Kauf der Lehngfl.ter Vorwerk und J asedo"\v; U eher

nahme zu Trinitatis. 
Den 10. Februar Vermahlung mit Tugendreich von Behr. 

1782 den 8. Marz Erhebung in den Adelstand. 
1700 den 22. November 1'od der ersten Frau, Tugendreich 

geb. von Behr. 
1797 den 23. Marz Friederike von Trotta ubernimmt den 

Haushalt in Vorwerk. 
1798 im Marz verlobt mit Friederike von Trotta; den 

13.. Juni Vermahlung mit ihr. 
1806 den 4. Juni Patent, welches die Leibeigenschaft aufhebt. 
1811 den 18. Februar Patent zur Verwandlung der Lehngi.iter 

in Allodien. 
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1813 den 4. Marz Vertrag fiber Verpachtung der Gfiter Vorwerk 
. und Jasedow an Hans von Quistorp (85); Uebergabe 

zu Trinitatis. · 
1815 den 23. October U ebergabe Schwedisch-Pommerns an 

Preussen. 
1819 den 28. J anuar Kaufvertrag fiber ein Gehoft in Lassan 

mit Frau von Seeckt. 
Den 22. Februar Vertrag mit E. F. Henning fiber den 

Verkauf von Vorwerk und Jasedow; Uebergabe zu 
Trinitatis 1820. 

Im Sommer Umzug von Vorwerk nach Lassan. 
1825 den 20. Juni stirbt in Lassan. 
1848 den 7. October Tod der z,veiten Frau Friederike geb. 

von Trotta in Lassan. 

Bei elem friihen Ableben seiner Brfider blieb Johann 
cler einzige von Bernhard Friedrichs (45) Sohnen, der 
zum Manne reifte und den Familienzweig weiter pfl.anzte. 
Er erreichte, am 8. Dezember 1752 geboren, ein Alter von 
72 J ahren. Er wuchs auf unter den frischen Eindriicken, 
mit welchen Friedrich des Grossen Geist ganz Europa 
erfiillte und. unter den Sympathien, welche das mannliche 
Auftreten Preussens selbst unter . denjenigen deutschen 
Stammen, denen es im siebenjahrigen Kriege feindlich 
gegeniiber stand, sich erwarb. Im Hohepunkt seines 
Lebens war er Zeuge der Erschiitterungen, welche die 
franzosische Revolution in den politischen und socialen 
Zustanden hervorrief. Die Kriege erfassten ·auch seine 
Heimatgegend und walzten au£ seine Schultern das 
Gewicht ihrer zerstorenden Wirkung. In das so bewegte 
offentliche Leben hat er eine Reihe · stattlicher Sohne 
thatig eingreifen sehen. 

Nach dem friihen Tode des Onkels Johann Jacob (44) 
war er mit zweien V ettern, welche sein Yater fiirsorgend 
in's Haus nahm, Gottfried und Johann (61. 63), zu
sammen erzogen. Sie alle wurden fiir die Wissenschaften 
gebildet und blieben einander im Leben nahe; der letztere 
( 63) ist nachmals durch Vermahlung mit Johann Gott-

2* 
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frieds Tochter sein Schwiegersohn geworden; der erstere(61) 
gab spater. dem Dankbarkei~sgefti.hl dadurch Ausdruck, 
dass er, der selbst kinderlos war, einen Teil seines N ach
lasses den Nachkommen Johann Gottfrieds vermachte. 

Johann Gottfried wahlte nach des Vaters Vorgang 
die Theologie zum· Lebensberuf und studierte in Greifswalcl 
und Gottingen. N ach einige·n J ahren kehrte er in die 
ileimat zn dem seit der Mutter Tode vereinsamten Vater 
zuriick und erwarb 1776 in Greifswal<l die Magister- und 
philosophis~he Doctor-Wiirde. Er begann "'Vorlesungen uber 
das Neue -Testament uncl lehrte orientalische Sprachen, 
mit clenen er sich in Gottingen vorzugsweise beschaftigt 
hatte. Als um das Jahr 1780 die ausiibencle Pfarrstelle 
( das Viceplebanat genannt) der Kirche zu Giitzkow er
ledigt wurde, war sein Vater - als Plebanus der Kirche 
- willens, -ihm dieses Amt zu ubertragen~ und Johann 
stand schon im Begriff, die Pfarre zu iibernehmen, als ein 
ausserer Einfluss seinem ganzen Berufsleben eine Wen-
dung gab. · 

Durch - seinen Schul- und Universitatsfreund Felix 
Gustav von· Behr auf Vargatz (siidlich Greifswald in 

. . 

der Nahe von Gutzkow gelegen) war er mit dessen Ge-
schwistern bekannt geworden. Die jiingste Schwester 
Tugendreich und Johann fassten Zuneigung zu einander 
und wurden V erlobte. Die Braut, Tochter des vormaligen 
danischen Hauptmanns Ulrich Bernhard von Behr, 
gehorte einem der angeseheuen Geschlechter an, welches 
seit den altesten Zeiten angesessen war uncl die damaligen 
Vorteile und Vorzi.i.ge des Landbesitzes betonte. Ihre 
Schwager, der Lari.drat Bernd VOIJ. Wolffradt uua· der 
Rittmeister Felix von Behr auf Bandelin beredeten Jo
hann, da er von seiner Mutter ein hinlangliches Vermogen 
besass und solches auch von seinem Vater in Zukunft zu 
erwarten hatte, ein Landgut zu erwerben und · zu bewirt
schaften, wozu sie ihm ihren Rat und Beistand versprachen. 

Johann wurde dadurch bewogen, das Lehngut Vor
werk mit de:n;t zugehorigen J asedow hei Lassan zu kaufen. 
Er ubernahm es am. Trinitatis-'"_rermin 1781 nnd gab den 
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bisherigen Beruf- vollig auf. Damit vollzog sich fortan 
ein W echsel · in den Richtungen der Familie, indem dieser 
Zweig sich ·_ von den ausschliesslich wissenschaftlich~theo
logjschen Lebenszielen abwandte und die mit dem Grund.:. 
besitz verbundenen U eberlieferungen auf praktischem und 
weltlichem ·Gebiet aufnahm. _ Die nachste Fo]ge war, dass 
Johann der nach der Lehnsverfassung ibm obliegenden 
Pflicht gemass ·beim deutschen Kaiser Josef II. um Er
hebung in den Adelstand · riachsuchte, und ihm unter dem 
8. Tu[arz 1782 der erbliche Adel verliehen wurde. Das da
ri.i.ber ausgestellte Diplom spricht anerkennend aus, class 
Llie Vorfahren jederzeit einen rechtschaffenen Lebenswandel 
gefuhrt, in mehreren Generationen durch griindliche 
Gelehrsamkeit sich · zu den angesehensten Ehrenstellen 
empor geschwungen oder sich um das Gemeinwohl verclient 
gemacht haben, der Vater insbesondere noch in hohem Amt 
und hoher WUrde stehe, und der Antragsteller gleichfalls 
den Magister- und Doctor-Grad sich erworben habe. 

Die im Mittelalter wurzelnden Lehnsverhaltnisse waren 
seitdem durch die staatliche und sociale Entwickelung in 
ihrem wesentlichen Bestande geschwunden. Die Gewahrung. 
von Gi.i.tern durch die Lehnsherrn zur Benutzung - friiher 
eine zeitliche uncl bedingte - setzte von seiten des './ a
sallen neben der Lehnstreue ganz besonders die Leistung 
von Kriegscliensten voraus. Diese V erpfl.ichtung · wurde 
Hingst nicht mehr in Anspruch genommen; doch blieben 
auf den Ritterhufen Rossdienste haft"en, die in der Form 
von freiwilligen Steuern zum Ausdruck kamen. Die Lehn
gi.i.ter erbten thatsachlich in den Familien fort, uncl der 
Besitz war ihnen gesichert worden. Formell aber musste 
die Belehnung jedesmal beim W echsel des Lehnsherrµ 
wieder nachgesucht und ihm gehulcligt werden. N ach Aus
sterben der Familie des Vasallen und seiner Agnaten fiel 
indessen das Lehen heim, und zum Teil mit Riicksicht auf 
diesen Fall unterlag die Verfiigung iiber das Lehngut 
gewissen Einschrankungen beim Verkauf oder bei der Be
lastung mit Schulden. Erst 1811 erfolgte die Allodification 
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der schwedischen Lehengiiter in Pon1mern . und Ru.gen, 
und die Lehnsherrlichkeit fand dam.it ihr Ende. 

W enn so die Lehen an sich nicht mehr von nennens
werter Bedeutung waren, so eriibrigten daraus doch fiir 
den Adel eine Reihe personlicher Vorziige, welche seiner 
Stellung ein eigenes Geprage gaben. Er besass corpora
tive Rechte, bildete nebst den Stadten die Landstandschaft 
und als solche einen Factor der Gesetzgebung. Neben 
einer Anzahl von Vorrechten, wie Zoll-Freiheit, Ausnahme
Gerichtsstand, Patronat-Rechte, Patrimonial-Gerichtsbarkeit, 
der Fraulein-Stifter zu Barth und Bergen, war gesetzlich 
festgestellt, dass der Adel den Rang vor den ii.brigen 
Klassen der Unterthanen, sofern diese nicht durch konig
liche Aemter vorgezogen waren, eiilnahme und ihm bei 
ceremoniellen Anlassen der Vortritt gebiihre. Und damit 
die Wiirde des Adel- Stan des nicht zuriickgehe, war ihm 
zugesichert, dass niemand dazu erho ben werden solle, 
der sich nicht vorher durch besondere V erdienste dieses 
Vorzuges wert gemacht habe. Die dienstliche Stellung 
der Ritterschaft wurde dadurch gestiitzt, dass diese den 
fast ausscbliesslich wohlhabenden Stand bildete und darin 
das B_iirgertum der Stadte in der Regel wei t iiberragte, 
ein Verhaltnis, welches durch die Entwickelung von Handel 
und Gewerbe seitdem verschoben worden ist. Ein be
sonderes Relief erhielt der Stand ferner durch seine Rechte 
i.i.ber die au£ den Giitern lebende Landbevolkerung. Diese 
waren leibeigene U nterthanen, d. h. gleich dem Boden 
volliges Eigentum der Grundherrschaft, und wurden · wie 
ein Wirtschaftscapital angesehen, das elem Besitzer nicht 
genommen werden darf. Ohne Einwilligung, d. h. ohne 
Loskauf, konnten sie sich nicht anderswo niederlassen, 
weder Bauernrecht au£ dem Lande noch Biirgerrecht in 
der Stadt gewinnen, auch nicht als Soldaten sich werben 
lassen; andererseits durfte der Erbherr sie vertauschen, 
verkaufen, au£ einen anderen Hof versetzen oder ihnen Ho£ 
und Acker nehmen. Denn letztere waren ihnen nur zur 
N utzung ubergeben, wofiir sie wochentlich mehrere Tage 
Spann- oder Handdienste zu leisten hatten. Die Ab-
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hangigkeit ging· so weit, dass sie zur Verheiratu.ng der 
herrschaftlichen Erlaubnis bedurften und die Kinder stets 
wieder Leibeigene wurden. Erst 1806 ist die Leibeigen
schaft aufgehoben. - So nahm die Ritterschaft - wenn 
sie auch politisch neben derj enigen des Hauptlandes 
Schweden nicht sehr in's Gewicht :fl.el -- social eine an
erkannt hervorragende Stellung -mit dem Nimbus kasten
artiger Zusammengehorigkeit ein, welche noch dadurch 
gefordert war, dass nur dem Adel die Officier- und hoheren 
Beamten-Stellen verliehen und seine Sohne und Agnaten 
damit versorgt wurden.*) - Diese Vorrechte sind seitdem 
durch das Emporsteigen des Burger-Stan des nivelliert; der 
Beruf aber ist dem Adel geblieben,. zu den besten und 
tiichtigsten der Nation zu geh?ren. 

Am 10. Februar 1781 £and Johanns Vermahlung 
statt; er stand im Alter von 28, seine Gemahlin von 
2-! J ahren. Die ersten Monat.e ihrer Ehe blieben sie auf 
elem Gute Vargatz bei Felix von Behr bis zum Termin 
der U ebergabe des neu erworbenen Besitzes. Zu Trinitatis 
1781 bezogen sie Vorwerk und begriindeten dort den 
eigenen Hausstand, der sich in rascher Folge durch eine 
Anzahl von Sohnen und Tochtern belebte. Tugendreich 
war eine stattliche Erscheinung mit blondem Haar, 
klugen blauen A.ugen, wohlgerundetem A.ntlitz von fein 
durchsichtiger etwas lebhafter Carnation und einem sehr 
ansprechenden A.usdruck, der nach ihrem friihen Heimgang 
auch geistig in gleicher Weise pietatvolle Erinneru.ngen 
den Kindern hinterliess. Johann seinerseits zeigte eine 
langliche Physiognomie mit scharfen Form.en und besonders 
markant gezeichneter A.dlernase, dunkelem Haar und 
buschigen Brauen. Seine Ziige sind nicht eigentlich schon 

*) In der damals massgebenden preussischen Armee wurden 
Offieierpatente fur die Linien- Infanterie und Cavalerie ausschliess
lieh an den Adel vergeben; nur in den leiehten Tn1ppen (Husaren und 
Freibataillonen), in der Artillerie und beim Genie, welehe derzeitig 
fur minderwertig angesehen ,varen, erhielten Officiere biirgerlicher 
Familien Anstellung. 



24- Johann Gottfried (67). 

zu nennen, auch haben sie nicht den sanften Ausdruck 
vom V ater geerbt; vielmehr ist ihnen charakteristisch eine 
mannliche Entschiedenheit und Strenge. · Die Figur ist: 
wie die des Vaters, . schlank, fast hager, und diese , Ari 
der Gestalt. bleibt auch in den folgenden Generationen 
typisch hervortretend i ein . U ebermass. an Korperfiille ist 
diesem Familienzweige stets ferngeblieben. Jener aussere 
Ausdruck der Erscheinung spiegelt sein inneres Wesen_ von 
Ernst und Gewissenhaftigkeit ebensowohl im geschaft
lichen Leben als in der Erziehung cler Kinder, in welcher 
Johann nach clen U e berlief erungen vom An fang des Jahr
h underts angehorte. Das damalige Verhaltnis der Eltern 
zu den Kindern, die Entfernung, in welcher man diese 
hielt, und die aussere Ehrfurcht, welche sie den Eltern 
erweisen, beispielsweise stets - wie gegen Fremde - sich 
der Anrede ,,Sie" .bedienen mussten, kann in modernei 
Zeit despotisch erscheinen. Die erst von Rousseau an
geregte mildere freundliche Seite, welche je1:1er Auffassung 
einen ungezwungenen idyllischen Familienverkehr gegen
iiber stellt, war damals noch nicht in das hausliche Leben 
eingedrungen, und Joh an n wiirde es als Schwache ange
sehen haben, wenn er seinen Kindern in le bhafter Weise 
die natiirliche Liebe bezeugen wollte. Sie sind selbst. in 
der Erinnerung stets von des Vaters gemessenem W esen 
und seiner Ehrfurcht gebietenden Haltung durchdrungen 
geblieben, aber darum nicht minder von Anhanglichkeit und 
der Achtung erfiillt gewesen, die sein edeler Charakter 
ihnen gebot. W enn sole he Verhaltnisse der J etzzeit fremd 
sein miissen, so ist zum Verstandnis dessen erforderlich 
darauf hinzuweisen, dass allgemein erst mit der folgenden 
Generation der Wandel des Familienlebens zum Durch
bruch kam. 

Die thatsachliche Fiirsorge Johanns erweist dagegen 
ein tiefgreifendes Interesse, das unge~chtet der anschei
nenden Kuhle den richtigen Einblick in die vaterliche 
Empfindung giebt. Zunachs~ tritt die erfolgreiche Sorg
falt hervor, _welc;b.e er: dem Unterr1cht und der ausse!en 
Erziehung zuwendete. Der eigene hohe Standpunct wissen-
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schaftli0her Cultur bot ihm das Urteil iiber die richtigsten 
l\'Iittel_; seine alteren Kinder erhielten eine Bildung, welche 
sie zu jedem Beruf befahigte und den gebrauchlichen 
Stand punct der Bohne von Grundbesitzern weit hinter sich 
liess. Er wusste 1,' · so lange · die ausseren Verhaltnisse es 
erlaubten, clie tiichtigsten Hauslehrer zu gewinn:en, mit 
deren Hii.lfe er ihnen eine vollig systematische· geistige 
Ent,vic~elung zu gewahren · vermochte. Auch den ver
schonenden Seiten, Musik und Tanz, ,wurcle neben der 
·wissenschaftlichen Bildung Rechnung .getragen. Erst als 
I~rieg und eigene Not unii.berwindlichc Hindernisse ·in den 
"\Veg rollten, politische Umstande auf den engen Kreis von 
sch·wedischen Lehrern. die nach Greifs,vald zu ihrem Exa-

, . 

men ging~n, einschrankten uncl die eigene Fii.rsorge lahmten, 
rnusste mit ungeni.i.genden Kraft en vorlieb genommen wer¢len; 
die jungeren Kinder von Tugenclreich (88) ab blieben im 
Unterricht vernachlassigt ur.id ihnen die Mittel versagt, den 
Standpnnct cler alteren ·Geschwister zu erreichen. 

Bei der "\Vahl cler Lauf bahn seiner Sohne kommt die 
nationa.le Richtung Johanns zum deutlicheD; Ausdruck. 
Wir erinnern daran. class Pommern bis zur Peene zu Sch we-, 

' . 
c1en gehorte, die vielfachsten Beziehungen· zwischen der 
Provinz und elem Hauptlande bestanden, Johann als land
sassiger Ritter dem l{?nige von Schweden zu huidigen 
hatte, und clie damal~ge Schwache Deutsch]ands nicht da
zu beitragen konnte 7 c1ep. deutsehen Sinn zu heben. Den
no.ch liess J oha.nn die politische Grenze nicht seine Schranke 
werden; er richtete den Blick auf das national an die Stelle 
Deutschlancls tretende Preussen und gab alle Sohne in den 
Dienst des Landes, an dem cler de.utsche Sinn sich a.ufzu
richten ge,vohnt worden war. Seine Sorgfa.lt bekundete er 
-weiter durch die Wahl von Stellen, in den en er von allem 
Anfang sie in die versprechendsten Laufbahnen einzufi.i.hren 
glauben durfte,. und weiter · stiitzte er sie auf den einge-
8chla.genen W egen durch ein Mass von · Geldopf ern, welches 
leider schliesslich die eigenen Krafte iiberschreiten sollte. 

Von den 8 Sohnen und 3 Tochtern dieser Ehe sind 
8 auf gewachsen. Die me is ten sind durch korperliche Grosse, 
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stattlichen Wuchs und vornehme Schonheit hervorragend, 
mehrere - besonders Ernst ( 82) - selbst in seltenem 
Masse ausgezeichnet; nur zwei von ihnen, in denen die 
markanten Ziige des Vaters zu scharf zum. Ausdruck ge
kommen waren, Dortchen und Hans (81. 85) erscheinen 
wie Ausnahmen dieser Regel. Ebe:°so gliicklich hat die 
N atur sie mit Verstandesgaben ausgeriistet und ihnen die 
Anlagen zu den achfl?arsten Charakter-Eigenschaften einge
pflanzt. - Der alteste der Sohne war 14, der -jiingste 
noch nicht 1 ½ J ahre alt, als ihnen 1796 die Mutter im 
vierzigsten Lebensjahre an einer acuten Krankheit ent
-rissen wurde. 

Die Verwaisung der zahlreichen unmiindigen Kinder 
machte eine weibliche Fiirsorge bald zurn Bediirfnis. Es 
gelang Johann, eine solche Pflegerin in Friederike 
von Trotta genannt Treyden zu finden, welche als Ge
sellschafterin und vertraute Freundin bei Frau Kamnier
junkern von Platen in Cartzitz au£ Riigen wohnte. Ihre 
Mutter hatte friiher au£ dem Gute Heiligengeisthof bei 
Greifswald gelebt, war aber i~ bedrangte Lage gekommen, 
und der Vater von ihr getrennt, so dass die Familienver
haltn_isse des Frauleins von Trotta nicht erfreulich waren, 
und nur die Fr~undschaft cler Frau von Platen seit einer 
Reihe von J ahren ihr einigen Ersatz bot. Sie fand sich 
bereit, dem verwaisten Hause vorzustehen und siedelte im 
Friihjahr 1797 nach Vorwerk iiber.*) Dieses anfangs nur 

*) _ Die besonderen Familien-V erhaltnisse von Friederike 
v on Trott a gehen aus den beiden folgenden Brief en ihres V aters 
von den Jahren 1790 w1d 91 hervor: 

1. 
_ ,,Liebes Kind und sehr zartlichst, Herzinniglichst Geliebte Tochter 

Durch die Erzehlung der Herren Generals von O,vstin und 
von Tiedemann, welche Kurtzlich in diesem Monath mit ihre Re
gimenter durch diesen Orth meines Aufenthalts Passirten, und von 
sehr langen Jahren her meine gantz Specielle gute Freunde ge"\\,.esen, 
bin ich in die ausserste Gemiiths U nruhe versestzet, da Selbige mich 
versichert, wie dass, du liebes Kind nicht allein noch am Leben ·seyst, 
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creschaftliche Verhaltnis ·wandelte sich bald in ein intimeres. 
b 

Johann wahlte Friederike von Trotta zu seiner zweiten 
Gemalilin und am 13. Juni 1798 £and die Hochzeit statt. 
Johann stand damals im 45., Friederike im 34. Lebens
jahr. Sie war durch Schonheit ausgezeichnet und gewandt; 
von Charakter aber heftig und nicht vertra.glich. Als ihre 
eigene Ehe mit Kindern gesegnet wurde, von den en zwei 

sondern auch wiinschtest, von deinem N atiirlichen V ater N achricht zu 
haben. Du habest dieserhalben auch in Meynung, dass er dein Vater 
sey, an den Capitain von Treyden w·elcher in Konigsberg in 
Pre.ussen beym Infanterie Regiment in Diensten stehet geschrieben, 
und von ,velchem du vermuthlich auch keine Ant\vort "\\.,.irst erhalten 
haben, obgleich du ihm versichert hast,· dass du Liebes Kind, so 
gute Education Besitzes, dass dein Vater sich dafiir nicht schamen 
durfte. Ich kenne ihm auch, und habe vor 4 J ahren, ,vie ich dahin 
zur H uldigung unseres j etzigen allergnadigsten Konigs gereiset war, 
ihn daselbst gesprochen. Er ist nur ein Vatter von uns, auch sind 
demselbe.n mein gebabtes ltatales Schicksaal im Koniglichen Schwe
dischen Pommen1 Lande 1richt bekannt. Gegen dich mein Liebes 
Kind und zartlichst Geliebte Tochter, kan ich es aber nicht verhehlen. 
Ich lernte deine Frau Mutter, damahlige verwittwete Frau von Brau
ne n, ,:velche zu Heiligen Geist Hoff nahe bey Greiff s,valde ,vohnete, 
im Siebenjahrigen Preussischen Kriege, da ich bey Sie im Quartier 
stand kennen. Wir versprachen uns die Ehe, und zu Ende des 
Krieges nahm ich meiner kranklichkeit der erhaltenen Blessuren 
,vegen .A.bschied vom Regiment, reisete zu meine · Geliebte nach 
Heiligen Geist Hoff, und heurathete deine Frau Mutter. W elche aber 
nach verfliessung eines J ahres, acht Tage vor Ihrer Niederkunft und 
Geburth deiner, ich weiss selbst nicht, aus ,velcher veranlassung und 
ubereilung Sie mich beym Koniglichen Consistorio zu Greiffswalde 
verklagte un<l von mich geschieden seyne wolte, ich ,villigte aus 
Liebe in ihrem V erlangen, daher es kam, dass ,vir getrennet und 
von Einem Konigl. Erlauchten Consistorio Separirt v.ru.rden. 

Deine Geburth zu Heiligen Geist Hoff war der 25 ten J anua
rius 1764 und ,vie ich von deinen Tauff zeugen gleich des andem 
Tages deiner Taufe erfahren, hast du die Nahmens Catharina 
Maria },riederica erhalten, '\\.,.elche mir auch sorgfaltigst aufge
zeichnet. Da mir auch wahrenden Process Bey Tausend Thaler 
Strafe verbothen ward, deiner Frau Mutter zu Heiligen Geist Hoff, 
Persohnlich mich nicht zu zeigen, mithin so konte ich · dich liebes 
Kind auch nicht zu sehen bekommen, so hertzlich mich solches auch 
wunschte, weil viele die dich, besonders die Tauf-Pathen mich ver-
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Sohne und eine Tochter aufwuchsen, erwies ·das sich nichtl 
als ein Segen fur die alteren Kinder Johanns. Die Par-! 
teilichkeit der Blutsverwandtschaft steigerte sich von Ver
nachlassigung bis zu verdriesslichstem Abstossen der Kinder 
erster Ehe, so dass ihnen mit der Erinnerung einer ge
triibten J ugend die erkaltenden Einclrucke der leidenschaft
lichsten ungerechtesten aller· Stiefmutter fur immer geblieben 

~iche~ten, dass du ein hiibsches Kind seyst und ,vohl aussehest. 
Ich reisete nach beendigter Sache aus verdruss aus Greiff swalde w·eK 
mit dem Vorsatze, nie an dieser Geschichte mehr zu tlenken, ,Yes-: 
halben es auch gekommen, dass niemals seit der Zeit dahin ge
schrieben, und ist jetzt dieser Brief der erste, ,velcher dahin abgehet 
und zur giitigenBesorguug; "'.,.eil mich dein Aufenthalt unwissend ist: 
ich solches an den HErrn Prediger zu Levenhagen nahe an: Heiligeu 
Geist Hoff gelegen addressiret habe. Ich w·unschte mich aus deiner 
Liebe auch eine geneigte Anhvort ·, um so mehr·, da ich eben nicht 
so sehr entfern von dir Lebe, . es sind nur von dem Orth meine~ 
jetzigen Aufenthalts, welches die Stadt Jastrow heisset und in West
Preussen Belegen ist, nicht ""."eiter als 32 Meilen bis Greiffs,valde. 

Vermuthlich wird dein Lie bes Schreiben, so du an mich er
gehen lassen ,virst, mich · deutlich deinen jetzigen Zustand melden, 
und auch vorziiglich ob deine Frau Mutter, auch Mutter Sch western: 
besonders die Aelteste Fraulein Ca th a r inch en, · ,vie auch deine halh 
Sch,vester Fraulein von Braunen, imgleichen auch der Capitain 
von Barnicko,v auf Land Riigen als deiner }1 rau Mutter, Mutter
Bruder, nebst dessen Fraulein Sch,,.,.ester die Aebtissin zu Kloster 
Bergen noch leben. Zugleich Bitte deineff .Aufenthalt mich genau zu 
bemerken dam.it ich erfordernden Fall, so oft als es nothig ,viire: 
gerade zu an ilich schreiben kan, auch ersuche dich, jedoch alles in 
Liebe·, an mich so zu schreiben, ·wie es deine Seele, die ,vorte in 
die Feder dictiret, es bedarf gar kein gelehrter oder Stilisirter B1~ief 
zu seyn, weil man sonst hiedurch vieles zuriick behalt; ,vas eigent
lich das Hertz recht sagen ,vill, und Kanst du, ,venn es dich gefallig 
ist, deinen Brief an mich, auch an den HErrn Pastor zu Levenhagen 
zu weiteren Besorgung an mich addressiren, der Brief bedaif aucb 
nicht Franquiret zu seyn, ·weil ich das Post-Geld gerne Bezahlen 
wilL Bitte auch; da du vermuthlich einen V ormund oder Curator 
haben wi.rst, mich dessen Nahmen und wer er ist zu nennen. Ich 
will nun mein Liebes Kind,- diesen langen Brief furs erste schliessen, 
dich in mein Hertze umfassen, · und Lebenslang nach aller moglich
keit mit Vatedicher Liebe zugethan verbleiben. Der grosse und 
allmachtige Gott,· sey dein Trost, deine Starcke und Hiilfe ,vieder 
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sind. Zu der gleichen Zeit war Johann dermassen mit 
schweren 8orgen um den eigenen Besitz und . den viel
faltigsten Lasten des Krieges so iiberbiirdet, dass ihm weder 
Musse noch geistige Spannkraft iibrig blieb, die er in 
friiherer Weise den inneren . V erhaltnissen seiner Familie 
widmen konnte.. . So fiihrte eine unfreundliche kalte Hand 
das Scepter willkiirlich iiber - der zarten J ugend, iiber 

all en wiedrigen Anfechtungen. Ich bin und bleibe bis in den Todt, 
deiu Treuer V ater, der sich nennet 

gez.: Nicolaus Reinhold von rrrotta 
genannt von rrrPyd en . 

. Jastro\\ .. den 21ten October 1790 .. 

Meine Addresse ist: 
An 

den Koniglichen Preussischen Capitain Herrn von · rrrotta 
genannt v.on rrreyden zu Jastro,v in West-Preussen ·I?er alten 
Stettin." 

2. 
,,Von Grund meiner Seele, sehr zartlichst geliebte Tochter. 

Nnn eile ich, na~h erhaltung cleines lieb~n Schr~i~~ns, auf dein 
.Verlangen ~u me~em 2teren Schreiben, mit zartlichst geriihrten Ge
mtithe und Hertzens,viinschen, dass Selbiges dich Liebe Seele bei 
zufriedenep. Gemiithe und aufgeraumten vy esen antreffen mochte. 
Ich htitte deinen Begeh:r;en gema~, schon lange ·wiederum dieses 
Schreiben erlassen konnen, ·wann nicht durch das Schreiben an 
meinem Bruder, welcher Kammer Juncker am Sachschen Hofe ist, 
und unverheuratet in Dresden mit einer jahrlichen Pension von 
400 rthl. ,vohnet, so ich an,. ihm, in angelegenheiten 9-einer und m,ei
ner ergehen liess, nicht ware versaumet ,vordcn. Selpiger ist aber 
verreiset ge,vesen, und hat erst Kiirtzlichst geantwortet, ~uch mich 
einen Auftrag gemacht, an dich Liebes Kind, von Ihm als Vater 
Bruder seinen freundschaftlichsten Gruss zu vermelden. Hertzens 
Kind, du schreibest bey lesung meines an dich erlassenen Brief es 
Freude empfnnden zu haben, es ist dieses mir Lieb zu vernehmen 
und ein Zeichen deines guten und Edlen denkenden Hertzens. Wie 
ich denn schon uberhaupt ~evon, sowohl aus deinem E:igenen, als 
auch aus des sehr Braven und ~och-Ehrwiirdigen HP-rrn J?astor 
von Scheven Hoch,vohlg. zu Levenhagen glitigst an mich erlas
senen Schreiben, und der darinn von dich gemachten vortefilchen 
Schilderu.ngen mich vollig iiberzeuge, auch dafiir den Hochsten Gott 
als l:lnsern ,vahren Schopfer, ich Lob, Preiss und demiithigs.ten Dank 
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welcher vordem ein Herz voll Giite und "\Vohlwollen ge
waltet hatte; und diese Erkaltung wurde, obwohl sie im 
wesentlichen aus der Kindheit herstammte, so tiefgehend, 
dass selbst in spa ten Zeiten, wo die Stiefmutter langst als 
vereinsamte Witwe·, die alle ihre ,Kinder verloren, in Lassan 
lebte · und die Stieftochter und Sohne eigene Familien ge
griindet hatten, das Verhaltnis der letzteren zu ihr nur 

sage, Ihm auch Taglich seufzend anfl.ehe, aus seiner grossen Gnade 
und Barmhertzigkeit dich dabey zu erhalten. Gevvis Hertzens Kind, 
ieh kan und darf es auch nicht verbergen, nach erofnung der jetzt 
gedachten Beyden Brieffe, der dabey empfundeneu grossen :Freu<le, 
,velche ich genugsahm zu Beschreiben, nicht im stande bin. Fur die 
erbethene und von dich Liebreichst, mich mitgetheilte echte Be
schreibung deiner Umstande, danke dich hertzlichst; Sie ist zwar 
etwas betriibt, doch kann kein Mensch der ,viedrigen Schicksahlen, 
so ihm die Rohe V orsehung Gottes nach seiner grossen unermess
lichen W eissheit zutheilet, was abanden1, und daher wohlgethan 
ist, ,vie qu schreibest, Sich im hertzlichen Ge beth nach den Willen 
Gottes und dessen grossen Gnade in Kindlichsten Vertrauen Sich zu 
ergeben, der allein alles andern kan. 

Nun Hertzens Kind, deiner Bitte ein geniige zu leisten, und 
dich von meinen jetzigen Zustande Nachricht zu geben, ist von 
seiten deiner dein V erlangen Gerecht, und von seiten meiner, eine 
Pflicht, solches zu rrhun. Ich will dich solches nach der vollstan
digsten Wahrheit erofnen, und betheure vor den Allmachtigen Gott, 
von nun an, fur Dich meine eintzige Tochter, nichts auf meinem 
Hertzen Geheim zu behalten. U nd um solches kurtz zu £assen, ,vill 
zuiorderst anmerken, dass ich nach der geschehenen Separation von 
deiner Frau Mutter zu Greiffs,,.,.ald und abreise aus dem Konigl. 
Sch,vedischen Pommern, aus Verdruss und Aerger fast zu sagen, an 
die 3 J ahre durch die halbe Welt zu W as~er nnd zu Lande durch
reiset bin, und dabey annoch mein veriibertes V ermogen fast gantz
lich durchbrachte. Endlich strandete ich an diesem Orthe und Re
solvirte mich wiederum zu verheurathen, ".,.ie solches denn auch ge
schahe. Meine Frau lebet noch gegenwartig, und hab_e mit derselben 
3 wohlgerathene Sohne gehabt, welche aber der Hochste Gott lieber 
gehabt, und Sie alle von der Welt abgef ordert. Der 1 ste wurde nur 
1½ Jahr Alt, der 2te starb seines Alters von 10 Jahren, der Ste als 
der jungste und letzte starb uns nur vor anderthalb J ahren, seines 
Alters von 15 Jahren, eben da ".,.ir willens ,varen, Ihm nach Berlin 
unterm Cadetten Corps, wobey Er Bereits ein gezeichnet ,var, ab
senden ,volten. Ich bin also seit der Preussischen Besitznehmung 
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wenig iiber die Bezeugung ausserer Achtung hinausging, 
zu der sie sich ritterlich gegen die Gemahlin ihres Vaters 
verbunden fiihlten .. - Bei dieser Triibung des hauslichen 
Lebens wirkt die Wahrnehmung erhebend, mit welcher 
Innigkeit und warmem Interesse die Geschwister samtlich 
untereinander verbunden waren und wie dieses verwandt
schaftliche Band sich als engste Freundschaft durch das 
Leben bewahrte. So gross auch die Zahl der Geschwister, 

von diesem sogenannten West-Preussen, allhier zu Jastrow· im Offi
cio eines Stadt-Cammerers, zwar kleinen und nur von z,veyhundert, 
Sieben und dreissig Feuer Stellen starck, und 1nit zweyen Kirchen, 
als einer neu Fundirten Evangelischen und einer Romisch Catho
lischen Kirche, auch einer Synagoge versehenen Stadtchen, w·elche 
aber in Betracht der vielen hieselbst Etablirten rl,uch Fabricanten en 
proportion sehr V olckreich ist. Diesen kleinen Posten musste ich 
annehmen, da wie schon er\vehnet, ich aus Chagrin und U nmuth, 
<lurch die Reisen in die Welt herum schw·ermte und das ,vas ich 
noch hatte versch,vendete. Aus dieser mir nachtheiligen Erzehlung 
wirst du Liebe Seele, leichtlich erachten, dass ich eben keine ·capi
talien besitze, doch soil auch das ,venige ,· ,vas ich· habe und bey 
etwa ereignenden Absterbe1i, da ich bereits vom vorstehenden 
7 benten M~irtz Monaths Tag dieses J ahres ab, in mein 04stes Jahr 
Alter rrrete, dennoch eine Gerichtliche Disposition gemacht ,verden, 
dass solches dich liebes Kind nicht entgehen soil. Solte mich Gott 
das Leben Fristen, so bin nicht abgeneigt auf diesen vorstehenden 
Sommer, etwa im Monath July oder August dich zu besuchen, ,,.,.eil 
wegen meinen vielen arbeiten in Rechnungs - Sachen, ich nicht eher 
abkommen kan. Soltest du Hertzens Kind, et\va in grosser V erlegen
heit gerathen, ".,.ofiir Gott in Gnaden dich schiitzen ,volle; Ey so 
ninlill keinen An stand, sondern erbitte dich, des ,vii.rdigen Herrn 
Pastoris v on Scheve n giitigen Raths, ,velchem ich auch ergebenst 
gebethen, mich davon geneigtest gleich N achricht zu geben. Ein
liegendes Schreiben bitte der Frau Cammer J unckern v on P 1 ate n 
Gnaden in tiefen Respect zu iiberreichen. Deine lie be Frau Mutter, 
deren alteste Fraulein Schwester, auch }1raulein von Braunen 
griisse ·warlich ich aus grund meines Hertzens, und kanst solches 
bey Gelegenheit b estellen. Nun Charmante Seele, ich empfehle dich 
den grossen Schutz-Gottes, behalte mich lieb zugethan, so ·wie ich 
dich ge-wis hertzlich liebe und viel tausendt mahl kii.sse, auch lebens
lang mich nennen ·werde, Meiner zartlichst Geliebten Tochter, 

Treuliebender Vater. 
N. R. de Trotta nomme d'e Trevden.~' .,, 

Jastrow· in West-Preussen den 18ten Fehr. 1791. 
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so ungleich sie im Alter waren und so weit · sie durch Um
stande und Raum in der Folge getrennt wurden, so tritt 
doch immer wieder jene Teilnahme glauzend hervor und 
erweist sich durch thatige gegenseitige Hiilfe, zu welcher 
das Bediirfnis oft g-enug vorlag, · um den Brudersinn ernst
haft zu erproben. Und auch auf die Halbgesch,vister iiber
trug sich das gleicbe in time Verhaltnis, ungeachtet dass 
die Parteilichkeit der Stiefmutter dazu angethan gewesen 
ware, eine Emp:findung von Abneigung gross zu ziehen. 

Das . Gut Vorwerk, auf dem diese za,hlreiche Familie 
heranwuchs, stosst sii.clwarts an das Stadtchen I. .. assan. 
Auf elem U fer des Peene-Stromes, da wo er das Haff mit 
dem offenen Meere verbindet und zu der Ausbuchtung des 
Achterwassers sich er,veitert, gelegen, bietet es lan<lschaft
liche Schonheiten, we]che dem flachwelligen Vorpommern 
sonst yersagt sind. Von der. Lassaner Bucht schweift .der 
Blick iiber den breiten Strom nach den Ufern des Eilandes 
U sedom hiniiber, dessen hochgelegene Kirchen, dessen 
Walder und Felder im W echsel mit dem W ellenschlag 
der tief hineinspiilenden v.,r asserflachen ein anziehendes Bild 
zeichnen. Das W ohnhaus_ des Gutes ist ein zweistockiges 
Gebaude mit ungewohnlich starkem Mauerwerk, das auf ho hes 
Alter schliessen lasst. Um den daran grenzenden gerau
migen Hof liegen nach landesiiblicher Weise ausser den 
Wirtschaftsraumen in langlichem Viereck auch die kleinen 
Hauser, das Dorf, in den en die Familien· qer fiir das Gut 
beschaftigten landlichen Arb~iter ihre W ohnungen haben; 
denn neben den Rittergiitern bestehen in der Gegend keine 
selbstandige Dorfer. Zwei Garten fiir Obst- und Gemiise
bau neben dem Wohnhaus vervollstandigten den naheren 
Tummelplatz der lebhaften Jugend, die auf dem weiten 
Raum des grossen Besitzes Gelegenheit genug zu. allerlei 
Kurzweil £and, auf Pferden und auf Jagd, auch wohl im 
Streite mit der benachbarten Lassaner Schuljugend ihre 
Krafte stahlte und in freier N atur Korper- und Geistes
Frische gewann, wahrend die gemiitvolleren Seiten des 
Herzens im Hause Anklang nicht fanden. -
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Die Giiter Vorwerk und J asedow haben einen Flachen
inhal t von 4 7 4,85 Hektaren, *) und der Boden gehort zu 
den ertragreichsten der ganzen Gegend. Johann kaufte 
sie fur 92500 Mark, wozu ihm sein V ater das meist 
von der Mutter herstammende Vermogen auszahlte. Er 
lag fortan mit vollem Eifer der V erwaltung des neuen Be
sitzes ob. Durch seinen friiheren Beruf gewohnt, aus 
Schriften Kenntnis zu sammeln, schaffte er sich eine zahl
reiche landwirtschaftliche Bibliothek an und machte danach 
Versuche, von denen einige in's Grosse gingen und ihm 
viel Geld kosteten. Seine Oekonomie hatte indessen --guten 
Fortgang, un<l. er war in der Lage, einen betrachtlichen 
Teil cler auf den Giitern haftenden Hypotheken-Schuld ab
zustossen. Denn die franzosische Umwalzung und andere 
Zeitereignisse um 1789. trieben die Getreide-Preise viele 
Jahre zu ungewohnlicher Rohe, und wer das Land bebaute, 
konnte nun gewinnen. 

Von 1799 beginnend trat indessen eine nachteilige 
Wendung ein, welche ungiinstige aussere Umstande bald 
in eine derart abwarts gehende Rich tung warfen, dass es 
nicht mehr gelungen ist, ihr rechtzeitig Einhalt zu thun. 
Der erste Anlass waren die Kosten fur die zahlreich auf
wachsenden Kinder, welche sich nicht mehr auf die Vor
ausberechnung einschranken liessen, als die Sohne ausser
halb des vaterlichen Hauses dem eigenen Lebensberuf 
nachgingen. Bernhard (80) erhielt, wahrend er von 1801 
ab studierte, einen jahrlichen Wechsel iiber 1370 Mark, 
und als er in Berlin angestellt war, ii°?er 1700 Mark. Diese 
fur damalige Zeit recht auskommliche Dotierung wiirde 
neben den Reisekosten die Verhaltnisse des Vaters nicht 
iibermassig belastet haben; aber gleichzeitig begannen sehr 
schwere Ausgaben fur Ernst (82), der seit 1799 im Re
giment Gensda~es- Cuirassiere in Berlin diente. Dort nahm 
er eine Stellung voll ausseren Glanzes ein, hatte aber auch 

*) Die Angabe stammt zwar aus dem Jahre 1865 (Berghaus. 
Landbuch von .Neu-Vorpommern und Ru.gen. Anclam 1868), kann 
aber von dem Stande 1781 nicht wesentlich verschieclen sein. Nur 
ein Teil der Peene-Wies~n war inzwischen verkauft. 

3 
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in den Ton von Uebermut nnd Luxus einzustimmen, der 
- auf dem Piedestal des von Friedrich dem Grossen 
begriindeten Ruhmes - in diesem ausgezeichneten Regi
ment und dessen Umgangs-Kreisen gipfelte. Johann hatte, 
auf die Anforderung von 6 Louisdor monatlicher Zulage 
und 1500 Thalern zur Equipierung, anfanglich die An
meldung seines Sohnes riickgangig machen wollen; ist dann 
aber doch auf Zureden ·- da· man an Ernst (82) beim 
Regiment Gefallen gefunden hat~e - eingegangen, und 
hierin lag ein folgenschwerer Irrtum.· Ernst (82) hat in 
den sieben J ahren bis 1806 an 18000 Mark Beihiilfe er
halten und wurde dennoch so verschuldet, dass seine ganze 
Zukunft untergraben geblieben ist. Gleichzeitig erhielt 
August (83), der 1800 in· einem Infanterie-Regiment 
Dienst nahm, die damaJ.s hervorragende Zulage von 3 Louis
dor monatlich, und 1805 verliess auch Hans (85) das 
heimatliche Gut, um sich dem Studium zu widmen. -
N eben den fur den U nterhalt dieser alteren Sohne aufzu
wendenden ansehnlichen Mitteln trat nun aber ein gewaJ.t-: 
samer Eingriff in die Ergiebigkeit und die regelmassige 
V erwaltung der Giiter hinzu, als der Einfl.uss der sich 
iiber ein Jahrzeh:nt fortziehenden franzosischen Kriege bis 
nach Pommern zu reichen begann. W enn auch die indi
recten Storungen der gesamten Lebens-Verhaltnisse sich 
nicht verfolgen lassen, aus welchen wir uns von dem zweifel
losen - Riickgang alles biirgerlichen Erwerbes und Credits 
iibetzeugt halten miissen, so giebt es dennoch Anhalte 
genug, an denen diese tiefgehenden V erluste at'tch fiir V or
werk messbar werden.*) 

*) Die von Johann regelmassig aufgestellten Verzeichnisse 
ergeben folgende auf den Gu tern lastende Hypotheken-Schulden: 

am 2. Marz 1782 72132 Mark 
1788 57723 ,, 

12. J uni 1795 34078 J7 

15. Fehr. 1800 50084 ,, 
21. Juli 1801 67512 ,, 
22. J uni 1803 
Trinitatis · 1804 

74892 
82089 " 

" 
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Konig Gustav IV. Adolf von S-chweden verfolgte eine 
entschieden feindliche Politik gegen Nap o 1 eon, welche 
durch · personliche Abneigung lebhaft genahrt wurde. Da
mit drohte Po~mern die Gefahr, dass Napoleon - nach 
dem Vorgange gegen England, dessen continentales Gebiet 
Hannover schon seit 1803 in Besitz genommen war -
ebenso dieses ihm erreichbare schwedische Land iiberziehen 
mochte; nur hatte er zur Zeit noch kein Interesse, sich 
so,veit auszudehnen. Die Coalition von Oesterreich, Russ- -
land, England und Schweden fiihrte im September 1805 
zum Kriege gegen Frankreich. Preussen wollte dazwischen 
N eutralitat bewahren, setzte zu deren Aufrechthalten die 
Armee auf den Kriegsfuss und stellte Beobachtungs-Corps 
einerseits gegen Russland, andererseits an die Peene gegen 
Schweden. - Im Norden hatte der Feldzugs-Plan der 
Verbiincleten vorgesehen, das franzosische Corps aus Han
nover zu vertreiben, und zu dem Zweck landeten 20000 
Russen im September 1805 auf Ri.igen und bei Greifswald .. 
Konig Gustav stiess mit 10000 Schweden hinzu und An
fang December marschierte er mit seinen letzten Truppen 
durch Mecklenburg gegen das Hannoversche, nachdem die 
Lage Preussens so weit geklart war, dass die misstrauische 
gegenseitige Aufstellung an der Peene aufgehoben werden 
konnte. Indessen hatte Preussen mittlerweile Hannover 

23. Juli 1805 87573 Mark 
19. Juni 1806 105123 

" 18. Januar 1808 112686 
" 18. Mai 1812 118683 
" 7. Novb. 1812 130665 
" 13. August 1819 132339 
" 

Zum Vergleich der liegenden und der Geld-Werte mit spateren 
Zeiten fiihren wir folgende Zahlen an. Der Kaufpreis von Vorwerk 
und Jasedow 1781 betrug 92571 Mark [nach Theodor (90)]. Die 
Pachtung 1813 stellte ein C.apital von 145915 Mark dar (Pacht
Contract vom 4. Marz). 1819 wurden die Giiter verkauft fiir 
205200 Mark Capital und 685_5/ 7 Mark jahrlicher Rente auf die Lebens
zeit des Verkaufers. Da dieser sie 6 J ahre lang bezog, so stellt sich 
der Kauf-Wert auf 209314 Mark (Kauf-Contract vom 22. Februar). 
1846 schatzte August (114) den Wert der Giiter zu 360000 Mark. 

3* 
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besetzt; Konig Gustavs Zug dahin behielt kein Ziel. mehr, 
und er nahm die schwedischen Truppen im April 1806 
nach Pommern · zuriick~ Der Krieg war noch dem Lande 
fern, eingreif ende Storungen und Las ten · ihm aber nicht 
erspart geblieben; und Postierungen der Schweden und 
Preussen an der Peene gegen einander dauerten von neuem 
bis in den September 1806. - . 

Konig Gustav verwendete diese Zeit seines Aufenthalts 
in Pommern zu Verfassungs-Aenderungen, an denen er einen 
launigen Gefallen fand, die aber beim Drang der U mstande 
nur -teilweise· Bestand hatten. Zunachst liess · er nach dem 
Beispiel anderer Lander eine Landwehr von 5000 Mann 
errichten, zu welcher die Leute gern kameri, um von 
ihrer Guts-Herrschaft frei zu werden; · dann erfolgte die 
· grundsatzliche Aufhebung der Leibeigenschaft selbst. Durch 
die Auflosung des deutschen Reiches war das bisherige 
Reichslehen Pommern und Riigen aus der friiheren Ver-

. bindung gelost; Gustav IV. vereinigte es nunmehr als 
Provinz mit dem Konigreich Schweden, fuhrte die schwe
dische V erfassung ein, wonach zu den beiden Standen der 
Ritter und Stadte auch die Geistlichkeit und die Bauern 
hinzutreten sollten, und versammelte zu dem Zweck im 
August die Stancle in Greifswald. Bei diesem Anlass hat 
auch Johann dem Konige den Huldigungs-Eid geleistet. 
Die schwedische V erfassung ist indessen nicht zu that
sachlicher Durchfiihrung gelangt. -

Wahrend dieser V organge in Pommern verliefen die 
diplomatischen Verhandlungen zwischen Preussen und Frank
reich, welche schliesslich in einen Entscheidungs-Kampf 
sich zuspitzen sollten. Preussen versammelte im Septem-

. ber 1806 seine Hauptarmee in Thiiringen und wurde dort 
im October von Napoleon angegriffen. Der Tag vqn 
Auerstedt und Jena entschied die preussische Niederlage, 
und die heftig _ verfolgten Truppen such ten in eiligem Riick
zuge nach Norden und Osten ihre_ Rettung. So naherte 
sich der Kriegslarm nun auch der schwedischen Grenze. 
Das bis an .. die Peene gedrangte Corps des preussiRchen 
Generals von Bila ergab sich am 1. November bei Anclam. 
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Eine andere Abteilung unter Major .von Langwerth iiber
schritt. die Peene und ging nach Wolgast, legte aber dort 
ebenfalls die W affen nieder, ohne dass einstweilen noch 
die Franzosen auf schwedisches Gebiet. folgten. Indessen 
begann sich ein franzosisches Beobachtungs-Corps gegen 
Schweden an der Peene zu bilden und Marschall Mortier 
nahm am -12. December 1806 sein Hauptquartier in Anclam. 
Am 28. Januar 1807 ergriff er die Offensive, uberschritt 
die Peene und trieb die schwachen schwedischen Posten 
zuriick, ind em er ~it seinem rechten Fliigel von An clam 
nach Greifswald vorri.i.ckte. Am folgenden Tage erschien 
er vor Stralsund, wo General-Gouverneur von Essen mit 
15000 Schweden stand, und hielt die Festung zwei Monate 
lang eingeschlossen. Dann marschierte er mit einem Teil 
seiner Truppen iiber die Inseln U sedom und Wollin zur 
Belagerung von Colberg ab, dessen beriihmte Verteidigung, 
bei welcher wir unten Johanns drittem Sohne August (83) 
begegnen werden, bereits so verstarkte f eindliche Krafte 
herausforderte. Sobald die Franzosen sich auf diese Weise 
vor Stralsund geschwacht hatten, nutzten die Schweden 
die Gelegenheit zu einem kraftigen Ausfall. Am 1. April 
durchbrach der unternehmende General Armfelt die Ein
schliessung, am 3. eroberte er in einem heftigen Gefechte 
An clam und trieb die Franzosen bis iiber die U cker zuriick. 
Dann trat ein mehrmonatlicher W affenstillstand ein, wahrend 
dessen die Peene die Scheidungs-Linie bildete. Dieser 
Waffenstillstand endete fiir Preussen im Juli mit dem 
Frieden von Tilsit. Das preussische Corps des Generals 
Blucher, welches sich im Juni neben. den Schweden bei 
Anclam aufgestellt hatte, zog ab, indem es sich um W ol
gast und Lassan versammelte und bald nach den Inseln 
'--

iibersetzte. Die Schweden rechneten vergebens au£ Hiilfe 
von England und fanden sich jetzt allein einer U ebermacht 
bloss gestellt. Denn es war mit dem preussischen Friedens
schluss ein Beobachtungs-Corps von 36000 Mann unter 
Marschall Brune an der Peene gebildet worden. Am 
13. Juli drang Brune wieder in's Schwedische, schloss 
zwei Ta.ge spater Stralsund ein und notigte am 20. August 
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die Festung sich zu ergeben. Die schwedische Besatzung 
zog sich nach Ru.gen, musste wenige W ochen. spater auch 
diese Insel raumen, und das ganze schwedische Pommern 
fiel in die Gewalt des Feindes. - Wahrend jene Be
lagerung von den Hauptkraften des Marschalls betrieben 
wurde, hatte die Division Grandjean (franzosische und 
hollandische Reg-imenter) die Kiiste gegen Landungen der 
Schweden oder Englander zu decken. Sie breitete sich, 
sobald das Corps des Generals Blucher die Gegend von 
Wolgast und Lassan raumte, auf der ganzen Strecke · von 
Stralsund bis Usedom aus und setzte sie in Verteidigungs
Zustand. 

War sch on b ei den vorangehenden Kriegsziigen · d.as 
Land hart angegriff en und Vorwerk gelegentlichen Er
pressungen ausgesetzt gewesen, so erreichte der Druck zur 
Zeit der Belagerung von Stralsund doch seinen Hohepunct. 
Und auch mit der volligen Besitznahme des iandes nach 
dem Abzuge der Schweden von Riigen fand dieser Zustand 
keineswegs seinen Abschluss. Konig G~stav wollte sich 
zu keinem Frieden herbeilassen, und die Provinz, die er 
nicht schiitzen konnte, blieb in feindlichen Handen. Zwar 
richtete Marschall Brune eine Gouvernements-Commission 
in Greifswald ein, zu welcher er 30 Mitglieder der 
pommerschen Stande wahlte und auch Johanns Schwager, 
der Landes-Director von Behr auf Vargatz, berufen war; 
aber bei ihrer Abhangigkeit von der Militar-Herrschaft 
des bald. an seine Stelle tretenden Marschalls Soult kam 
die Brune schon aufgetragen gewesene Aussaugung des 
schwedischen Pommerns zu consequenter Durchftihrung. 
Vorwerk wurde bestandig von Einquartierung der ver
schiedensten N ationalitaten heimgesucht, und nach dem 
Ende der Feindseligkeiten brachten lange Zeit die italie
nischen Generale Pino und Bonfanti mit ihren Staben 
auf dem Gute zu. Jahrelang wurde dann eine Einquar
tierungs-Steuer von monatlich 50 Thalern gezahlt; Fuhren 
und Lieferungen nach Wolgast und Greifswald gehorten 
zu den fortlaufenden Leistungen, und vom November 1808 
ab hatte Vorwerk auch Arbeiter nach Stralsund zu stellen, 
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um die auf Nap o I eons Geheiss begonnene Schleifung der 
Festungs-Werke ausfiihren zu helfen.*) 

Zwei Jahre lang blieb dieses System der Aussaugung 
bestehen, und um den in dreissig Jahren gesammelten 
W ohlstand des Landes war es gethan, bevor - als eine 
Folge des Thronwechsels in Schweden - der Friede zustande 
kam. Die Provinz wurde dann zwar im Februar 1810 an 
Schweden zuriickgegeben, doch zugleich in die gegen 
England gerichtete Absperrung des Festlandes einge
schlossen; Handel und Schiffahrt blieben unterbrochen uncl 
damit krankten die gewerblichen Verhaltnisse weiter. 
Selbst diese Ruhe ohne Erholung sollte nicht lange wahren. 
Die Forderung einer strengen Continental-Sperre auch im 
nationalen Schweden gegen den englischen Handel stei
gerte die Spannung zwischen Frankreich und Schweden so 
weit 7 dass Napoleon die Provinz Pommern von neuem be
setzen liess. Am 27. Januar 1812 iiberschritt die um Rostock 
stehende Division Fri ant ohne Kriegserklarung die Grenze, 
nahm von Stralsund und Greifswald besitz und ging zu 
feindlichen Massregeln iiber. Die schwedischen Truppen 
wurden entwaffnet nach Frankreich abgefiihrt, und gegen 
die Beam ten Gewalt geiibt; Lief erungen, Gestellung von 
Schanzarbeitern und alle damit verbundenen Plagen wieder
holten sich wie ·in den friiheren Jahren. Nur erst als die 
Wirkung des Feldzuges in Russland sich geltend und die 
Verteilung der franzosischen Streitkrafte unhaltbar machte, 
zogen diese sich nach Hamburg ab. Seit dem 9. Marz 1813 
hat die Provinz einen Feind nicht mehr gesehen. Es 

*) Das Schicksal sollte es fiigen, dass schon im darauf f olgen
den Mai bei der Schillsehen Besetzung Stralsunds, iiber welche ,vir 
unten eingehender berichten ,verden, August (83) die Werke ,vieder 
herzustellen hatte und die Arbeiten von Vater und Sohn einander 
aufheben mussten. Aus dem gleichen Anlass kam August (83) beim 
Ausschreiben von Arbeitern in Reibung mit seinem zur franzosischen 
Gouvernements-Commiss~on gehorenden Onkel Felix von Behr, 
dessen gerechtfertigten Widerspruch er . ohne Ansehen der nahen 
V enyandtschaft durch sein energisches Androhen von Execution, 
wie es der Drang der U mstande forderte, rasch zu beseitigen wusste. 
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landeten dann in Stralsund die schwedischen Truppen, 
welche im August unter ihrem ~ronprinzen zu dem Feld
zuge in der Mark Brandenburg weiter gingen; zugleich 
wurde die p~mmersche Landwehr einberufen. 

Kehren wir von dieser Darstellung der Drangsale, 
welche das Land allgemein betrafen, zu Vorwerk zuriick, 
so kam Johann schon im October 1805 bei der Mobil
machung der preussischen Armee in die Lage, seine J uwelen 
in Berlin verkaufen zu lassen, um Ernst ( 82) die notigen 
Mittel zu seiner Feldausriistung gewahren zu konnen. Im 
November 1806 kehrten Ernst und August (82. 83), die 
bei dem ung]iicklichen Verlaufe des preussischen Feld
zuges in Gef angenschaft geraten waren, in das · V aterhaus 
heim und mussten bis auf weiteres dort ihr Unterkommen 
nehmen. August (83) ging im Februar 1807 nach Col
berg und erhielt zum letzten Male ein Reisegeld von 
seinem V ater, wahrend Ernst ( 82) den Friedensschluss 
zu Hause abzuwarten hatte. Im ti.brigen horten fur beide 
Sohne mit Ende 1806 alle Geldbeihiilfen auf, so dringend 
sie deren auch bei ihrem weiteren sturmgepeitschten Leben 
benotigten. Ebenso schlossen die Zahlungen an Bern
h a rd (80), der damals ohne Gehalt beim Kammer-Gericht 
in Berlin diente, mit Mai 1807 ab, und zu gleicher Zeit 
kehrte Hans ( 85), als ihm die Mittel zur Fortsetzung 
seiner unvollendeten Studien versiegten, notgedrungen 
nach Vorwerk zuriick. Dennoch mussten vom Jahre 1806 
beginnend Rechnungen unbezahlt bleiben und in Hypothek
Schulden umgeschrieben werden; 1808 wurde das Silber
Geschirr aus Not verkauft, und 1813 waren zum teil schon 
von vier J ahren her die Zinsen riickstandig geblieben. 

Diese bei seiner schwacher werdenden Gesundheit sich 
nur verschlimmernden Zustande versuchte Johann schliess
lich dadurch zu losen, dass er die V erwaltung der Giiter 
ganz abgab. Er verpachtete sie 1813 an seinen Sohn 
Hans (85) und zog sich mit der Frau und den drei Kin
dern zweiter Ebe in die auf Vorwerk gelegene Miiller
W ohnung zuriick. Das Hauptgebaude iiberliess er Hans (85)1 
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der zugleich die Verpflichtung iibernahm, seine Geschwister 
ans des Vaters erster Ehe, so lange sie zu Hause waren, 
bei si·ch zu unterhalten.*) Einige J ahre spater verausserte 
Joh an n den ganzen Besitz, der 39 J ahre in seinen Han den 
ge-\vesen war, und zog nach dem benachbarten Lassan, 
wo er ein Haus mit Garten und einer Rufe Acker er
warb.**) Dort hoffte er nach viel Drangsalen einen ruhigen 
Lebens-Abend zu finden, doch sollte auch der ihm-nicht be
schieden sein. Der Kaufer von Vorwerk blieb fortgesetzt mit 
den fa1ligen Zahlungen riickstandig, so dass die Verlegenheiten 
,veiter gingen, wahrend Kranklichkeit gleichzeitig Johann 
in der erfolgreichen Be"rirtschaftung des erworbenen Hofes 
hemmte. U nter Sorgen und Mii.hen schied er aus dem 
Leben am 20. Juni 1825 im Alter von fast 73 Jahren. 
In der Grab-Capelle zu Vorwerk, die _er sich beim Verkauf 
fitr alle Zeiten vorbehalten hatte, wurde er beigesetzt, 
uncl dort ruhen mit ihm seine erste Frau nebst mehreren 
Kindern der zweiten Ehe. Seine Aufgabe, einer zahl
reichen Familie die Wege durch die Welt zu bahnen, ist 
clurch das Schicksal nicht begiinstigt gewesen; trotz red
lichsten Strebens sehen wir seine I{rafte an den wider
wartigen Gewalten, mit welchen politische Bewegungen 
in tief g·ehendster Weise das hi.irgerliche Leben ergriffen, 
scheitern; das tragiscbe Bild von einem vergeblich gegen 
die Obmacht ankampfenden Lebensgange. Selbst das 
wenige, welches von seinem einst bedeutenderen Vermogen 

*) Die jahrliche Pacht - zum teil in Natural-Leistungen -
belief sich, unter Ausschluss des Holzes und rrorfstichs, auf et,va 
9000 Mark. _Das durch den Krieg sehr herabgebrachte Inventar 
wurde zu 11013 Mark geschatzt. - Da Dortehen (81) sich 1810 ver
heiratet hatte, ,varen von den Geschwistern noch zu Hause: Tugend
reich, Erich und Theodor (88. 89. 90). Letzteres Verhaltnis 
dauerte indessen nicht lange, da Erich und Theodor schon in 
demselben Monat Marz 1813 zur Armee abgingen, Tugendreich 
sich 1816 vermahlte. 

**) Der Verkauf an Ernst Friedr. Henning geschah am 
22. Februar 1819, die U ebergabe zu Trinitatis 1820. - Nachmals ist 
Vorwerk in den Besitz derer von Pressen tin, dann von Buggen
hagen ubergegangen. 
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bis zum Tode durchgerettet war, sollte den Kindern nur 
zum geringen Teil zu gute kommen.*) Nur eine Freude 
begleitete ihn bis zur ewigen Ruhe: aus dem tiichtigen 
Keim, der in den Sohnen lag, haben tiichtige Man~er sich 
entwickelt, in den gewaltigen Stiirmen des Jahrhunderts 
sich versucht und bewahrt, und gliickliche Ehen nach 
eingetrctener Ruhe freundliche Blum.en auf das vaterliche 
Grab g-estreut. -_ ~-

Joh an n s Witwe war es beschieden, alle ihre Kinder 
zu iiberleben; sie brachte ihre J a.hre mit voller Riistigkeit 
in Lassan einsam zu und folgte dem Gemahl erst 1848 im 
Alter von 84 J ahren, nachdem die Lange der Zeit die 
friiheren Gegensatze in etwas gemildert und dafiir ein 
Interesse an ihren Stiefkindern wieder geweckt hatte. 

Quellen. 
Aufzeichnungen von Johann Gottfried Q. (61 ).- Familien

Papiere: Contracte, Testament, Anschreib-Bucher, N otizen usw. 
von Johann Gottfried (67); Briefe von Hans von Q. (85). -
Mitteilungen von Theodor von Q. (90) und Dorette Bantke 
geb. von Falkenstein. - Adels-Diplom des Kaisers Josef vom 
8. Marz 1782 fur Johann Gottfried Q. (67). - Piper. Mo
numentum vitae Bernh. Fried. Q. 1788. - Matrikeln usf. 
der Universitaten Greifswald und Gottiugen. - Berghaus. 
Landbuch von Neu -Vorpon1mern und Rugen. An clam 1868. 
Teil IV. Bel. II. - Hausser. Deutsche Geschichte vom Tode 

*) Das am 8. Februar 1825 errichtete Testament Johanns 
verfugte die Halfte seines Nachlasses fiir die 7 Kinder erster, die 
andere Halfte fiir die 2 Kinder zweiter Ehe, weil erstere bereits ver
sorgt ,varen. Die Ehefrau sollte den Niessb_rauch behalten und 
jahrlich 900 Mark Capital verbraucben durfen. Die Witwe setzte 
1832 ein nachmals mehrfach abgeandertes Testament auf, nachdem 
sie ihre beiden inzwischen verstorbenen Kinder beerbt hatte und da
durch die eine Halfte des fruher Quistorpschen Vermogens in ihre 
Hand iibergegangeu war. Nach dieser letztwilligen Verfiigung 
wurden die Dienstboten, · die sie lange J ahre um sich gehabt hatte, 
Haupterben; doch vermachte sie in den spateren J ahren auch Le
gate fur einige ihrer Stiefenkel. 
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Friedrichs des Grossen bis zur Grnndung des deutschen Bundes. 
Berlin 1855 bis 60. II. - Anschfttz. Ueber die Erbfolge in 
die neu-vorpommerschen Lehengi.iter. Halle 1864. - Gade
bus ch. Schwedisch-pommersche Staatskund~. Greifswald 1786. 
I. - Kosegarten. Geschichte der Universitat Greifswald 1857. 
- Klempin und Kratz. Matrikeln und Vcrzeichnisse der 
Pommerschen Ritterschaft vom 14. bis in das 19. Jahrhundert. 
Berlin 1863. -' E .. M. ~ r n d t. Geschichte der Veranderung der 
Lauerlichen und herrschaftlichen Verhaltnisse in sohwedisch 
Pommern. Berlin 1817. - Derselbe. Schweclische Geschichten 
unter Gustav III. und IV. Leipzig 1839. - Vigier. Precis 
historiquc de la campagne 1807 en Po1neranie. Limoges 1825. 
- Mathieu Dumas. ·Precis des evenements militaires de 1799 
a 1814. Paris 1826. XVII. und XIX. - Hopfner. Der 
Krieg 1806/7. Berlin 1850. IV. - _S,vederus. Sehwedens 
Politik und Kriege 1808 bis 14. Aus elem Schwedischen von 
Frisch. Leipzig 1866. I. 

Die Sohne von Joh an n tratcn n1it ihrem beginnenden 
l\'[annesalter in die geschichtliche Epoche ein, · in welcher 
Nap o I eons I. Thatigkeit das politisch-sociale Leben des 
Erclkreises erschii.tterte, und sie haben ihre volle Kraft ein
gesetzt, um bei den bewegenclen Stiirm~n die Hand mit 
an' s Ruder_ zu legen. Wir werd~n sie der ~isernen Zeit 
entsprechend meist auf den Schlachtfeldern von halb Europa 
zu such en haben, und oft mehrere gleichzeitig a,n derselben 
Action beteiligt finden. Die nachstehen<le Schilderung kann 
deshalb nicht jeden einzeln von Anfang bis zu Ende iiber 
den Lebensweg geleiten; sie muss ofters vom einen auf 
den anderen iiberspringen, um die Gemeinsamkeit der 
geschichtlichen Handlung zu iibersichtlicher Darstellung 
zu bringen. 
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Daten aus Bernharcls Leben. 

1782 den 16. November zu Vorwerk geboren. 
1797 den 27. April auf dem Gymnasium zu Stralsund. 
1799 den 27. Marz nach- Berlin, Gy1nnasium zum grauen Kloster. 
1801 Ostern auf der Universitat Halle. 
1803 Ostern zur Universitat Gottingen. 
1804 Ostern nach Berlin. Erstes juristisches Examen und Aus

culta.tor beim Stadt-Gericht. 
1805 August bis 21. Septen1ber zweites Examen. 

Den 9. November Refcren~lar beim Kammer-Gericht. 
1806 den 17. J uni Ann1eldung zum dritten oder Examen rigo

rosum. 
1807 den 13. 1\1:ai Bestallung als i;\.ssessor. 
1813 im 1\1:ai Capitaine in der Berliner Landwehr, von1 27. Juni 

ab dem 3. kurmarkischen Lanclwehr-Infanterie-Regiment. 
1813 Felclzug in der Mark Brandenburg. 

De~ 1. bis 8. Juni ·Beobachtung von Wittenberg. 
Den 25. Juli bis 18. August Bewachung der Elbe um 

Havel berg. 
Den 18. August Abmarsch zur Division Hirsch£ elcl. 
Den 27. August erschossen im Treff en bei Hagel berg. 

Bernhard, 1782 zu Vorwerk gebo~en, wurde fur die 
juristische Laufbahn in Preussen bestimmt. Er besuchte 
von 1797 ab ~wei J ahre die oberste Klasse des Gymnasiums 
zu Stralsund, dann die Prima des grauen Klosters in 
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Berlin, wohin er im l{arz 1799 zugleich mit seinem Bruder 
Ernst (82), der Soldat werden wollte, abreiste. Von 
0stern 180t ab begann er eine dreij ahrige · Studienzeit auf 
clen Universitaten Halle und Gottingen. Seinen Staats
Dienst verf olgte er. dann wieder in Berlin, legte in ausserge
wohnlich rascher Folge die drei Examina ab und zeigte dabei 
Leistungen, welche ·hervorragende Befahigung ·. o:ffenbarten. 

Die J ustiz-Verfassung · Preussens war damals nicht im 
ganzen Lande gleichmassig, . sondern mehrfach nach Pro
vinzen verschieden. Die niedere Gerichtsbarkeit befand 
sich meistens in ·patrimonialen Han den; clie• Stadte, die 
Domanen und die adeligen Gutsbesitzer hatten die Gerichts
Herrlichkeit, setzten· Verwalter ihrer Justiz-Aem-ter ein 
uncl zahlten ihnen das Gehalt. Die Aufsicht ii.her diese 
Unter-Gerichte in einer Halfte der Kurmark stand bei dem 
Kammer-Gericht in Berlin. Dieses letztere, mit welchem 
ausserlich auch das Ober-Tribunal, die dritte oder Revisions
Instanz verbunden war 7 zerfiel in zwei von einander- unab
hangige Senate. Det' Ober-Appellations-Senat (1 Prasident 
und 8 Rate) hatte nur Erkenntnisse zweiter Instanz. zu er
lassen; der · Instructions- Senat ( 1 Prasident, 1 Director, 
20 Rate und eine Anzahl Assessoten) arbeitete teils im 
ganzen Collegium, teils in zwei Deputationen fiir Criminal
und fur Civil-Sachen. Letzterer hatte die Entscheidungeu 
erster Instanz, · welche ii.her die Zustandigkeit der Unter
Gerichte hinausgingen, und die Aufsicht iiber diese, fiir 
welche er zugleich die zweite Instanz bildete. - Das 
Kammer-Gericht musste - wie alle Ober-Gerichte oder 
Landes-Justiz-Collegien - jmmer eine Anzahl ge_priifter 
Referendare haben, aus denen die Jurisdictions-Berechtigten 
ihre Verwalter fur die Unter-Gerichte ·wahlen· konnten. 
Von solchen Vorstanden der Justiz-Aemter wurde das dritte 
gTosse Staats-Examen nicht gefordert, und sie blieben da
clurch von denjenigen Rich tern geschieden, welche . die 
hohere juristische Laufbahn verfolgten. Dafiir hatten sie 
den Vorteil, gleich ein Gehalt zu beziehen, was den 
Referendaren und Assessoren bei den Ober-Gerichten ver
sagt blieb. 
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Nachdem Bernhard· als Auscultator zunachst beim 
Berliner Stadt- Gericht eingetreten war, ging er mit dem 
zweiten Examen als Referendar zum Kammer-Gericht iiber. 
Die Ueberfiillung war zwar so grosR, dass er in Aussicht 
nehmen musste, eine Anstellung am pommerschen Landes
J ustiz-Collegium zu erlangen und nur. auf besondere konig
liche Bewilligung sein· Examen in Berlin ablegen durfte. 
Indessen hatte er sich durch Leistungen und personliche 
Eigenschaften dermassen empfohlen, dass es ihm leicht 
wurde, jener unerwiinschten Ver8etzung zu e11tgehen. Das 
Stadt-Gericht bezeugte ( 13. August 1805), ,,dass er gTiind
liche Rechtskenntniss, sehr richtige Beurtheilungskraft, ganz 
besonderen Fleiss, vorziigliche Thatigkeit und lobenswerthe 
Ordnungsliebe gezeigt habe."' N ach dem Protocoll vom 
21. September hat er in der vor den Ra.ten von Triitschler 
und Muller angestellten miindlichen Priifung ,,die vor
gelegten Fragen sehr befriedigend beantwortet, und eine 
sehr griindliche Kenntniss des gemeinen Rechts sowohl, 
als der · preussischen Laridesgesetze, verbunden mit einer 
richtigen Betirtheilung an den Tag gelegt."' Seine Probe
Relation wurde ,,fur ein ausgezeichnet gutes Specimen er
achtet"' und diese Anerkennung im einzelnen mit durchweg 
gleichem · Masse weiter ausgefiihrt. ,,Zum Referendariat 
vorziiglich geeignet"' erklart, erhielt er - sobalcl die Zahl 
der besetzten Stellen auf einige sechzig geschmolzen war 
-· im November seine· Ernennnng als Referendar beim 
Kammer-Gericht. Schon im J uni des folgenden J ahres 
meldete · er sich zum dritte~ Examen und empfing auf das 
Zeugnis; ,,dass er durch fortgesetzten vorziiglichen Fleiss bei 
seinen ausgezeichneten natiirlichen Fahigkeiten bereits die 
praktische Geschicklichkeit erworben habe"', im Mai 1807 
- bevor er 25 Lebensjahre erfiillte - die Bestallung als 
Assessor. Er wurde zunachst zum Stadtvogtei-Gericht 
und der Beschwerde-Deputation eingeteilt; van Mitte 1811 
ab finden wir ihn stets beim Ober-Appellations-Senat. -· 
Es traten bald vorteilhafte Antrage an ihn ·heran zur U eber
nahme von. Justiz-Aemtern ausserhalb Berlin; er lehnte 
sie samtlich ~ab und verblieb in der begonneneii hoheren 
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Laufbahn , trotzdem die bald entstehenden pecuniaren Not
stande es zweif elhaft werden liesseii, ob er sich in der 
Stellurig zu erhalten vermoge. · 

Bernhard gewann in Berlin viele personliche Be
ziehungen und hatte reichlichan geselligen Umgang, in 
welchem .ihm e bensosehr seine stattliche Erscheiriung, seine 
sch on en Ziige, geho ben durch mannlicheri Ausdruck und 
dunkeles Haupthaar nebst ebensolchem Schnurrbart, als 
seine ansprechenden Form.en, geistige B·egabung, 1ebhaftes 
W esen und heitere Laune empfahlen. Die angekniipften 
'l erbindungen kamen ihm in schwierigen Zeiten wohl zu 
statten. - Er fand bei seiner Riickkehr von Gottingen den 
Bruder Ernst ( 82) noch in ·Berlin in Garnison; 1804/5 be
suchte August (83) dort die Akademie fur 0£:ficiere, 
1805/6 kam Hans (85) zum Studieren, und unter ofterem 
Wechsel wahrend der Kriegszeit befand Bernhard sich 
wieder mit den alteren, spater - auf deren Durchreise -
auch mit den herangewachsenen jungeren Briidern Erich_ 
und Theodor (89. 90) dort zusammen. Ihnen alien war 
Bernhard der treue Berater und vielfach Helfer in Zeiten 
der Not; wahrend er fur den Vater zugleich das Geschaft
liche besorgte. ·Mit grosster Verehrung hingen die Bruder 
an ihm, und er war der gute Genius der Familie. Als 
1813 Hans (85) die Pachtung von Vorwerk iibernahm, 
und die Trennung vom W ohnhause un<l. · der bisherigen 
Lage der ohnehin abgeneigten Stiefmutter manchen Anlass 
zur Missstimrnung bieten konnte, machte sich Bernhard 
trotz drangender Zeit noch fur einen Besuch in Vorwerk 
los. Sein letzter Brief an den V ater, bevor ihm der Le bens
faden gewaltsan1 durchschnitten wurde, giebt uns den 
Schlussel zu dem mildernden Einfluss, den er dort iibte. 
Er schreibt am 16. August 1813 von Havelberg: 

,.,Es freut mich iiber alles, dass meine Bemiihungen 
den Frieden in Ihrem Hause herzustellen vom Erfolge 
gekront sind; es war aber auch kein schweres Werk, 
gute Menschen sind leicht wieder zu vereinigen, wenn 
sich auch Missverstandnisse eingedrangt haben; das 
blosse Hinweisen auf die Abweichung des jetzigen 
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Zustandes, von dem wie er eigentlich seyn sollte, 
geniigt gewohnlich, alles wieder in das rechte Geleise 
zu bringen. Moge ich allenthalben · mit so wenig 
Miihe ein Friedens Furst werden!~ 

In der Hauptstadt des Landes iibersah Bernhard in 
unmittelbarer Nahe die Wirkung der Ereignisse, welche 
Regierung und -v· olk bewegten; mit lebhaftem Interesse 
unterhielt er dariiber regelmassige Correspondenz mit dem 
Vater und tauschte auch mit den alteren Briidern, wenn 
sie ihm fern waren, seine Geclanken brieflich aus. 

Die Regierung- Preussens hing im J ahre 1805 wesent
lich von einem Cabinetsrat ab, in welchem Lombard und 
Beyme die Hauptrollen spielten, -wahrend zugleich die 
Adjutanten. des Konigs, Kockeritz und Zastrow, ihren 
Einfluss iibten und Haugwitz die ausseren Ang~legenheiten 
fiihrte. Von elem lebendigen bewussten Treiben aus F r_ie
dri ch des Grossen Zeit war noch einiger Nimbus und sehr 
viel Selbstbewusstsein iibrig geblieben, aber thatsachlich 
eine Stagnation, ein Absterben in ·verwaltuhg und Heer 
eingetreten, welche nur den· Schein der friiheren Grosse 
bestehen liessen. Friedrich ·Wilhelm III. verfolgte eine 
energie- und planlose Friedenspolitik, welche neben der um

walzenden Thatkraft ·Napoleons die heranziehenden Ge
fahren thatlos, weil ratlos, sich iiber den Kopf wachsen liess. 

Als 1805 ein Biindnis zwischen Oesterreich-, Russland, 
England und Schweden geschlossen wurde zu dem Zweck, 
das stetig weiter iibergreifende Frankreich au£ seine 
alten Grenzen zuriickzufiihren, drangte man auch Preussen, 
um es zum· Beitritt zu bewegen, und Russland zog selbst 
Truppen an der polnischen Grenze als Druckmittel zu
sammen. Preussen glaubte, in seiner unheilbringenden 
Friedensliebe, bei dem allgemeinen Brande sich dennoch 
neutral halten zu konnen. Die Armee wurde am 19. Sep
tember auf den Kriegsfuss gesetzt, und zunachst ein 
Corps an der W eichsel gegen die Russen, ein anderes au 
der Peene gegen die Schweden aufgestellt." Dariiber be
gann der- osterreich-franzosische Krieg in Siiddeutschland: 



Bernhard ( 80) 49 

und Preussen musste erleben, dass seine schwachliche 
Neutr~litat missachtet wurde, indem Na pole on das Corps 
Bernadottes im October 1805 durch das Ansbachische, 
die damaligen frankischen Besitzungen P-reussens 1 mar
schieren liess. J etzt erRt wurden die Truppen-Auf
stellungen gegen Schweden und Russen aufgegeben, den 
letzteren der Durchmarsch durch Schlesien zum Anschluss 
an die Oesterreicher gestattet, und preussische Armeen -
bei denen sich auch Ernst und August ( 82. 83) be
fa,nden - in Thiiringen und Franken gegen Napoleon 
zusa1nmengezogen. Eine wirksame Untersti.itzung Oester
reichs hielt aber der lviinister Haugwitz, der im Sinne 
des Konigs und seiner dem Kriege . widerstrebenden Um
gebung zogerte, durch Unterhandlungen so lange hin, bis 
die Armeen Oesterreichs und Russlands bei Austerlitz in 
Mahren entscheidend geschlagen und der Krieg am 26. De
cember durch den Frieden zu Pressburg beendigt wurde. 
Er kostete Oesterreich iiber 1000 Quadratmeilen Landes 
und bewirkte im wesentlichen die Auflosung der deutschen 
Reichs-Ordnung, so dass sie durch Niederlegen der Kaiser
Krone (6. August 1806) nur noch formell ihren Abschluss 
erhielt. 

In einem W eltconflict ist es einem Staate, der fur 
eine Macht gelten will, nicht moglich, ohne N achteil fiir 
das eigene moralische Ansehen unthatig zu bleiben, und 
in Preussen kam nunmehr das Gefiihl der Erniedrigung 
und des Unvermogens, den Frieden zu bewahren, zum Be
wusstsein. Dennoch nahm-es aus Napoleons Handen das 
zu England gehorige Kurfiirstentum Hannover als Ent
schadigung an und brachte die Armee auf den Friedens
stand. Es war. <lurch seine Schaukel-Politik vollig isoliert 
warden und wurde in dieser Lage der Dinge von Na
poleon so riicksichtslos wegwerfend behandelt, dass es 
sich schliesslich wie in einer That der V erzweiflung plotz
lich zum Kriege f ortreissen liess. 

Am 9. August 1806 wurde die preussische Armee 
abermals auf den Kriegsfuss gesetzt, und dieses Mal zog 
sie voll iibermiitiger Sieges-Zuversicht nach Thiiringen zum 

4 
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Kampfe. Auch Ernsts (82) Regiment marschierte· zu 

d_ieser Versam.mlung von der Hauptstadt ab. 
Da erreichte am 17. October Berlin die Nachricht von 

den am 14. bei Auerstedt und Jena erlittenen Nieder
lagen; und bald vervollstandigte sie sich zu den Berichten 
von det ganzlichen Auflosung und · Flue-ht der Armee, 
von den schmachvollen U ebergebungen der FestungAn und 
im freien Felde, durch welche ·auch Ernst und August 
( 82. 83) ohne ihre Schuld in Gefangenschaft :fielen. - Eben
so unterwarfen sich Beamte in gTosser Zahl willenlos dem 
Sieger, ohne fiir die Erhaltung des Staates und seines 
Eigentums irgend welche Anstrengnng zu machen. Das 
ganze System von Verwaltung und Regierung erwies sich als 
hohl; der lebenskraftige Geist war entflohen, und nirgends 
wohnte mehr die Fahigkeit eines selbstthatigen Entschlusses. 
Am 24. October um Mittag riickten · die ersten Franzosen in 
Berlin eiri, und zwei Jahre lang sollte die ungliickliche 
Stadt unter der eisernen Hand des Gouverneurs H ullin 
seufzen, ihrer materiellen W erte, ihrer. Kunstschatze und 
ihres Schmuckes riicksichtslos beraubt werden. Das ganze 
mittlere und nordliche Deutschland war dem franzosischen 
Kaiser preisgege ben, und ~us dem faulen Frieden, in dem 
man sich behaglich geglaubt und der Niederlage des deut
schen Siidens thatlos zugeschaut hatte, ein Druck und ein 
Elend im hochgracligsten Masse geworden. 

Gegen Ende des Jahres 1806 traten die ersten An
zeichen von Ermannung iiber die geistige und ·materielle 
Flucht zu tage. Mehrere Festungen zeigien kraftigen 
Widerstand, und der Konig verwarf die iu Charlottenburg 
schon eingeleiteten Schritte zu volliger N achgiebigkeit unter 
die Bedingungen des Siegers. Dennoch yermochte er es 

. nicht iiber sich, von den bisherigen Ratgebern -sich vollig 
zu trennen; beim Jahreswechsel sah vie~ehr die patriotis_che 
. Partei des Landes zu tiefer Entmutigung den Hort ihrer 
Hoffnungen, den Minister vom Stein ungnadig entlassen; 
. die trage Stagnation, der grundsatzliche Kleinmut batten 
das Feld beh~uptet und hielten auch cla.s thatige Eintreten 
der 'l erbiinueten zuriick. 
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Die preussische Heeresmacht war jetzt nur in Triimmern 
vorhanden und konnte fu,r sich allein dem Feinde nicht 
widerstehen. Der geringe Rest hielt, 'hinter der Weichsel 
aufgestellt, noch den ostlichen Teil des I.Jan des, wo er sich 
an die Festungen Danzig. und Graudenz lehnte. Auf den 
Fliigeln vorgeschoben leisteten Colberg in Pommern und 
mehrere Abteilungen in Schlesien, welche sich auf kleinere 
Festungen stiitzten, riihmlichen Widerstand. So blieb 
Preussen fur den weiteren Kampf wesentlich auf fremde 
Hiilfe angewiesen, und diese kam im Anfang 1807 wenig
stens vo11 Russland. Napoleon ii.berschritt indessen seiner
soits tlie "\Veichsel, erfocht in halbjahrigem Felclzuge ent
scheiclende Siege unc1 veranlasste durch die Schlacht bei 
Friedland den Kaiser von Russland zum Friedens-Sc.hluss 
in Tilsit am 7. Juli. Dem allein gebliebenen Preussen er
iibrjgte nur, sich zwei 'rage spater den gestellten Be
tlingungen zu untenverfen. Es verlor seine westlichen 
Lande bis zur Elbe, welche zur Bil<lung des Konigreichs 
Westfalen unter Jerome Napoleon verwendet wurclen, 
und Teile von den·polnischen Besitzungen im ·Osten, so dass 
ihm nur die Halfte seiner friiheren )_usdehnung- verblieb. 
Daneben wurde eine starke Contribution aufgelegt, und 
bis zu ihrer Zahlung das Land besetzt g-ehalten. Letztere 
Bedingung diente als Vorwancl, , um Preussen nicht 
wieder zu A.tern kommen zu lassen, _ es auszusaugen und 
vollig zu erschopfen. Denn neben den brutalsten De
miitigungen - indem Napoleon das Bestehen-Lassen 
I_>r~us_se:ns ~r~d seiner Dynastie als einen grossherzigen 
Gnadenact anpries - wurde die Raumungs-Frage hinge
halten, um sie zu dauernder Last zu machen und immer 
nene Forderungen daran zu kniipfen. 

So trat neben den qualenden Empfindungen, welche 
die Niederlagen hervorriefen · und am peinigendsten in der 
Hauptstadt vor Augen fiihrten, an de_n einzelnen wie an 
die Gesamtheit physische Entbehrung oder gar Armut in 
traurige~ Wirklichkeit heran. Bernhards Vater konnte 
ihm vom Mai 1807 an die gewohnt~n W echsel nicht mehr 

4* 
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zahlen; Bernhard .. - noch ohne Gehalt - kam in Ver
legenheit und £and nur in Freundes-Hiilfen noch Mittel, 
sich iiber die Zeit der Not hin~weg zu heben. Er schreibt 
unter dem 13. Februar 1808 an seinen Vater: 

,,Seit zwey Tagen redet man hier im Publico fast 
allgemein von dem nahe bevorstehenden Abzuge der 
fremden Truppen ; franzosische Officiere sollen gesagt 
haben, die Marschrouten fiir Soult nach Boulogne 
und filr Victor nach Venedig waren schon ange
kommen, und alle franzosische Officiere sprechen von 
dem nahen Abzuge, als von einer ganz gewissen 
Sache; allein officiel ist davon noch _ nichts bekannt., 
und diejenigen unserer Officianten, die nach ihrem Wir
kungskreise davon zuerst unterrichtet seyn miissten, 
wenn die Sache schon abgemacht ware, wissen nicht 
allein davon nichts, sondern hegen noch grosse Zweifel. 
Wenn man die Sache iiberlegt, so kann man zwar 
eigentlich nicht mit gutem Grunde hoffen, dass das 

-Geriicht wahr sey, denn nach allen bisherigen Aeusse
rungen wird der Abzug nicht vor volliger Berichtigung 
der Contribution erfolgen, und es ist nicht abzusehen, 
auf welche Weise diese berichtigt werden konne, da 
die Franzosen noch das Land administriren, wir mi t
hin noch nichts einnehmen, wovon wir bezahlen 
konnt.en; allein ~uf der anderen Reite sind alle gute 
Ereignisse immer lange vorher im Publico beredet 
word en, ehe sie offentlich wurden, und eine gute 
Neuigkeit ist nie ganz unwahr gewesen. . . . . . . 
Der erste Augenblik wenn die franzosische Ad
ministration mit unserer eigenen vertauscht wird, 
wird zwar nicht der angenehmste seyn, weil da eine 
Menge Neuerungen gemacht werden wird, die manchen 
in Schrecken setzen mogen; allein dieser Moment 
muss doch einmal eintreffen, er ist die nothwendige 
Bedingung um die Zeiten zu erreichen, die ihm folgen, 
· und da heisst es: per ardua ad astral wenn nur die 
astra s·o '!lnbezweifelt waren, als es die ardua sind, 
so ware ich fiir meinen Theil durchaus zufrieden. -
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,,An die Pqlitica die Sie mir melden glaube ich 
garnicht ein wenig. N ach unserer hiesigen Ansicht 
der Dinge, wird von Napoleon jetzt alles vorbe
reitet um die Turkey iiber den Haufen zu werfen, 
und von da bei Gelegenheit nach Indien zu gehen. 
Zu diesem Plan wiirde aber ein neuer Krieg mit 
Russland nicht passen. Die Russen miissen helfen 
und bekommen dafiir ein Stiick vom Caucasus, oder 
wenn das Gliick gut ist auch in Europa an der Do
nau. Da aber zu so einem Zug nach der Tiirkey 
eine ansehnliche Armee gehort, so entlasst man uns, 
nimmt uns wohl gar mit." 

N ach einem humoristisch gehaltenen Zwischensatz fahrt 
der Brief fort: 

. ,,Sie iiberzeugen sich also, dass ich noch existire. 
Ich bin derselben Meinung, wenn ich sehe, dass ich 
Actus vornehmen kann, aus denen man im gemeinen 
Leben au£ eine existentiam inter vivas zu schliessen 
pflegt; wenn ich aber weiter gehe, wenn ich au£ den 
unbestrittenen Satz komme, dass man, um zu existiren, 
Mittel die Existenz zu erhalten haben miisse, dann 
glaube ich immer dass ich mich vorher geirrt habe. 
Mich soll nur wundern wie lange ich es hier noch 
·machen werde, denn was man hier verdient ist nicht 
cler Rede werth, kaum 80 Rthr seitdem ich hier bin, 
und andere Aussichten hat man vor dem Abzuge der 
Franzosen gar nicht; wenn Ihnen nicht der gute 
Nebenmann aus der Noth hilft, und mir zugleich mit 
etwas zufliessen lasst, so sind die Aussichten ver
dammt schlecht. - . . . . . . . . . W enn ich noch 
Referendarius ware, suchte ich unbedenklich anders
wo ein Unterkommen; allein so ist es - mit 
Wallenstein zu reden - doch schon zu weit ge
kommen um in nichts zu enden. Jetzt ware es ohne 
Zweifel thorigt, wenn ich, bevor die Sache so ar
rangirt ist, dass man sie einigermassen iibersehen 
kann, davon gehen wollte, so lange es mir nehmlich 
irgend moglich ist zu bleiben." 
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Bei den hfilflosen staatlichen Zustiinden, welchen auch 
der Brief Bernhards Ausdruck leiht, ·fand ·aer K-onig 
endlich den Entschluss, sich von seinen bisherigen Bera tern 
zu trennen und an den Mann ·zu wenderi, der allein nach 
. Charakter, Einsicht und Thatkr3'.ft im stande war, das ge
scheiterte Staatsschiff vom Untergang zu retten. Im Sep
tember 1807 trat der vor wenjgen Monaten verstossene 
Minister vom Stein an die Spitze der·Regierung und mit 
ihm begann der geistige und materielle · Wiederaufbau des 
Staates aus seinen Triimmern. Mannhafte Personlichkeiten 
"rurden in die civile wie jn die 1nilitare Verwaltung berufen 
und sofort an die Beseitigung der abgelebten Formen ge
ga.ngen, um selbstthatiges Interesse am Staate und ·vater
landischen Sinn, Selbstvertrauen und Opferwilligkeit· zu 
.wecken. Neben dem unmittelbaren Bedi.irfn·is lag allen diesen 
.Reformen der Gedanke zu grunde, Preussen moralisch stark 
und zum Kern einer deutschen Bewegung zu machen, die 
dereinst den Entscheidungs-Kampf gegen den fremden 
Despoten wieder aufnehmen konne. - Der Eindruck dieser 
Massregeln war gross; nach langer Bedrangnis war es c1as 
erste, was ermutigend und aufrichtencl wirkte. Die W eg
raumuug der feudalen Stande-Unterschiede, der Leibeigen
schaft, der Schranken zwischen Stadt und Land, der grosse 
Schritt einen freien BHuernstand zu schaffen und an die 
Stelle der · kastenartigen Trennung ein vor dem Gesetz 
gleichberechtigtes Biirgertum herzustellen - dies alles hatte 
eine erweckende Bedeutung fur das okonomische wie fli.r 
das sittliche Leben des Volkes, wenn auch eine wider
strebende Partei Hindernisse zu bereiten suchte. -

Da brachte die gewaltsame. Entthronung des Konigs 
von Spanien im Mai .1808 das ganze spanische v~ olk in 
aufstand gegen Napoleon; ein franzosisches Armee-Corps 
-wurde zur Capitulation, der franzosiche Konig von Spanien 
zur Flucht aus seiner Hauptstadt · genotigt. Das waren 
Ereignisse von unbeschreiblichem Eindruck; der Zauber 
Bonapartischer Allgewalt ward erschiittert, der Glaube an 
die national.e Kraft der Volker ermutigt. In Oesterreich 
deutete alles darauf hin, dass man die Wichtigkeit des 
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Augenblicks begriffe und zum Kriege sich vorbereite. 
Unter diesen Umstanden lag Napoleon daran, seine 
Truppen zur Verru.gung zu_ haben; und so verliessen sie 
Preussen zu Ende des Jahres 1808, indem sie nur einige 
Festungen als Sicherheit fiir die riickstandigen Auflagen 
besetzt behielten. 

Der J ubel, welcher die Hauptstadt erfullte 1 als am 
10. December die eigenen Krieger in ihre von so · viel 
Elend befreiten Mauern wieder einzogen, brachte fur 
Bernhar_d die besondere Genugthuung1 dass er als einen 
der unbesiegten V erteidiger Col bergs seinen Bru9-er Au
gust (83) mit verc1ienter Auszeichnung geschmi.ickt tri
umphierend einmarschieren sah. W elche hohe Befriedi
gung nach so viel Drangsal in solchem Wieclersehen liegt, 
das lasst sich nur erfassen, wenn wir die ganze tief
gehende Empfindung der Patrioten zu damaliger Zeit nach
zufii.hlen vermogen. Wir werden die naheren U mstande, 
aus welchen sie . hervorgingen, bei Augusts · ( 83) Bio
graphie unten eingehender zu s_childern haben. - Im Fe
bruar des folgenden J ahres wurde auch Ernst ( 82) zu 
den Schillschen Husaren nach Berlin versetzt, und die 
drei Bruder fanden sich vor weiteren Stiirmen zum letzten 
Mal auf kurze Zeit vereinigt. -

Aber zu derselben Zeit musste auf Napoleons Ver
anlassung der kraftvolle Minister vom Stein von der Re
gierung abtreten, und <las wurde der schwerwiegende 
Rii.ckschlag fur die gesamte deutsche Lage. Zum ersten 
Mal waren in Preussen und Oesterreich die Volker einig 
gewesen; <las gleiche Gefii.hl der ·Not und des Hasses hielt 
sie ~er bun den, wurde von der frischen Erinnerung erlit
tener Schmach genahrt und durch das Beispiel Spaniens 
zum Widerstande gekraftigt. Mit Stein fiel die Hoffnung 
der einmutigen National-Erhebung zu Boden, die Mittel
massigkeit und U nentschlossenheit gewannen in den preu
ssischen Lei tern wieder lT eberhand; statt freudiger Span
nung · aller Krafte trat Entmutigung ein, und die deutschen 
Dinge, deren giinstige Entscheidung bereits nahe ge
schienen, wurden_ einer ungewissen Zukunft uberantwortet. 
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In Oesterreich hatte man den 1805 abgeschlossenen 
Frieden stets als eine vom Sieger aufgedrungene Fessel 
angesehen, <lie abgeschiittelt werden miisse, so bald man 
die Kraft besitze. Als jetzt der spanische Krieg die Auf
forderung bot, erf olgte im April 1809 die Ero ffnung der 
Feindseligkeiten. Ein fester Bund hatte mit Preussen nicht 
abgeschlossen werd~n konnen; doch schien bei der rache
diirstenden Stimmung im Norden die Hoffnung nicht un
berechtigt, dass es dennoch gelingen mi.isse, das ganze 
nordliche und mittlere Deutschland mit fortzureissen. In 
der That kam es dort zu Ausbri.i.chen des schwer ver
haltenen Grolles ~ welche nur zu ungleichmassig hervor
tra ten , um den Erfolg gemeinsamer Wirkung ~aben zu 
konnen. Am 3. April begann clie Bewegung unter Haupt
mann von Katte von Stendal aus im Konigreich West
falen, uud zugleich :fing es an auf dem rechten Elbufer im 
preussischen und anhaltischen Gebiete sich zu regen. Aber 
der gegen die westfalische Festung Magdeburg geplante 
Handstreich misslang. Ei!l gleiches Schicksal hatte der 
dam.it eng zusa.mmenhangende Aufstand unter Oberst 
von Dornberg bei Cassel gegen das Konigreich West
falen, der am 22. April niedergeschlagen ward. Beide 
Erhebungen waren bereits zu Ende, als Major von Schill 
im Anschluss an sie am 28. April mi~ seinem Regiment 
von Berlin aufbrach, um au£ eigene Hand den Krieg.Nord
deutschlands gegen Napoleon zu _ beginnen. Von den 

· heissesten W"Q.nschen und einer unaussprechlichen Auf
regung der Hauptstadt geleitet, vollfii.hrte er das ver
zweifelte Unternehmen, · bis es am 31. Mai in Stralsund 
ein tragisches Ende £and. Bernhard sah beide B:tlider 
Ernst und August (82. 83) dem heldenmiitigen Partei
ganger folgen und in dessen Katastrophe fortgerissen. 
Ernst kehrte als Gefangener nach Berlin zurlick·; August 
entzog sich einem gleichen Schicksal durch den Anschluss 
an den Herzog von Braunschweig. Beide ,vurden kriegs
gerichtlich verurteilt, und es war vergebens, <lass Bern
hard sich, um einen regelmassigen Abschied fur August 
verwendete. "'_ Bei diesAm Verschlagenwerden seiner 
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Bruder ohne Mittel · in ungewisse Zukunft hat Bernhard 
sich a!s treuer :a:elfer bewahrt unc1 trotz der eigenen Not 
sie mit der Baarschaft versehen, die ihnen das Fortkommen 
ermoglichte, als der ·v a.ter nichts mehr -zu gewahren 
vermochte. 

So waren die patriotischen Erhebungen in N orddeutsch
lancl ohne materielle Folgen voriiber gegangen; die preu
ssische Regierung mufste bei jhrem Friedens-System sich 
von ihnen lossagen, aber c1er- Mut des Widerstandes gegen 
den Unterdriicker hatte doch einmal wieder hell vor den 
Angen des Volkes geleuchtet. - Indessen hatte der grosse 
I{rieg im Siiden Deutschlancls bcreits eine ungi.instige 
"\Vendung genommen. Zu Ende April erlitt die oster
reichische Armee nachteilige Schlage· bei Regensburg; sie 
mus8te in's eigene Land weichen und selbst die Hauptstadt 
preisgeben. Nap o 1 eon folgte iiber die Donau und bot den 
auf elem linken Ufer aufgestellten o·esterreichern den Kampf 
an. Bei Aspern am 22. Mai geschlagen musste er hinter 
die Dcnau zuri.lck gehen. Das gelang zwar ohrie nach
haltige- Verluste, aber der Bann der Unbesiegbarkeit war 
doch ze1Ti8sen; in ganz Europa bra ch die Empfindung durch, 
class anch Napoleon iiberwunden werden konne, und die 
Hoffnung auf eine gliickliche Zukunft gewann Raum. Durch 
Preussen ging eine :fieberhafte Erregung, ob es nun zu der 
so natiirlichen Kriegs-Erklarung im An-schluss an Oesterreich 
kommen werde. Doch unter den Einfliissen der Friedens
Partei verging die ½eit; Oesterreich verlor im Juli die ent
scheidende Schlacht bei Wagram auf dem Marchfelde und 
schloss am 14. October in Wien den Frieden, der ihm 
2000 Geviertmeilen Gebiet un<l damit seine ein:flussreiche 
Stellung in Deutschland kostete. - Als ein N achspiel des 
grossen Krieges belebte nochmals cler Herzog von Braun
schweig tlen Glauben des Volkes an die eigene Kraft. 
Mit einem in Bohm.en geworbenen Corps hatte er als Ver
biindeter -Oesterreichs den Krieg nach Sachse-n gefuhrt in 
dem Streben, mit den Unten1ehmungen Dornbergs und 
Schills gemeinsam Norddeutschland zum Aufstand zu 
bringen und sich an eine Landung- der Englander anzu-
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schliessen: J etzt war er durch. den Friedensschluss isoliert. 
Unverzagt, zum allgemeinen Erstaunen Europas, schlug er 
sich von Sachs en durch W estfaJ.en bis zur N ordsee durch 
und fiihrte seine kleine Schaar der englischen Armee zu, 
mit der sie hinfort auf spanischem Boden fiir das allge
.meine Interesse weiter focht. 

Nap o 1 eon war abermals der starkere ge blieben, und 
die Gewalt, gegen die sich Oesterreich mit einem Teil des 
deutschen Volkes erhoben, musste mit verdoppelter Schwere 
auf die Besiegten fallen. N ur glich der jiingste Sieg nicht 
mehr den fruheten Erfolgen. In elem Aufflammen des Volks
geistes kiindigte sich eine Gefahr fi.i.r den Gegner. an, und 
fruchtlos war der Kampf auch im Misslingen. nicht gewesen: 
er hatte Napoleon gehindert, die Ueberwaltigung S:raniens 
zu .,,ollenden ~ und moglich gemacht, dieses Feuer fortzu
na,hren bis zu dem Augenblick; wo mit Russland der ent
scheidende Bruch erfolgen sollte. Die Lage Preussens war 
indessen zur Zeit ausserst besorglich; durch das Schwanken 
seiner Politik hatte es wahrend des osterreichischen Krieges 
den Zorn.Napoleons dermassen heraus gefordert, dass es 
den Anschein gewann, als ob cler Sieger das Land nun 
ganzlich unterdriicken wiirde. Am peinlichsten wurde die 
Lage·, als mit dem · Anfang cles J ahres 1811 die Spannung 
zwischen Frankreich und Russlancl eintrat und franzosische 
Truppen wieder durc-h · Preussen zu marschieren begannen. 
In seiner Ohnmacht konnte es zwischen beiden Reichen 
-nicht neutral bleiben und machte wiederholte Versuche 
zum Anschluss an Russland. AlH'r vom Kaiser Alexander 
im Stich gelassen, von franzosi8chen Truppen bereits ganz 
umstellt und durchzogen, sah es sich endlich genotigt,- am 
24. Februar-1812 clen Vertrag mit Napoleon einzugehen, 
der es zur Stellung eines Hulfs-Corps gegen R~sslancl ver
pflichtete. Der Eiridruek dieses Bundes mit elem Feinde 
warder schmerzlichste und niederschlagendste fur die patr-io
tische Part~i, der sich denken lasst. Die hingebendsten 
Personlichkeiten, eine Menge von Officieren, darunter die
jenigen, die ~m thatigsten fur die Erhebung gegen Na
po 1 eon gewirkt batten, verliessen ihre Stellungen und 
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traten ent-w:eder zu1n officiellen Feinde in die russische 
Armee ,. oder suchten in Spanien ihre bisherigen -Grundsatze 
weiter zu verfolgen. -

Im Juni 1812 begann der Krieg mit Ueberschreiten der 
rnssischen ·Grenze. N ach einer Reihe blutiger ·Kampfe uncl 
schwerer Entb_ehrungen erreichte Nap o 1 eon im September 
Moskau und rechnete darauf, der a.ngestrengten Armee 
dort Erholung zu verschaffen, den Gegner zu nachgiebigem 
Friedensschluss zu stimmen. Die Russen aber vernichteten 
die eigene Hauptst.adt dnrch Feuer, und es gelang 7 im 
Kaiser i\-1exander den Mut · des Widerstandes wach zu 
halten. Nach ve.rgeblichem Warten sah sich Napoleon 
dnrch Mangel in die Notwendigkeit gebracht, das zerstorte 
Moskau zu raumen. Da trat zn- den driickenden . Ent
behrungen eine vernichtende Kalte uncl loste das unlangst 
noch ge,valtige Heer z·u elenden Trii.mme:rn auf. Der be
riichtigte Bericht Napoleons aus Malodezno am -3. De
cember 1812 offnete Europa die Augen . iiber dieses Gottes
Gericht: Wenn jP,mals 7 so war jetzt die Zeit gekommen, 
die Schmach friiherer Tage zu ti]gen; auf Deutschland 
hatte das Joch am schwersten gelastet; an ihm lag es jetzt 
zn entscheiden, ob die Katastrophe am Niemen enden werd.e 
oder an der Seine .. 

Friedrich Wilhelm III. stand noch unter den bis
herigen Einflii.ssen van Unentschlossenheit uncl Mangel an 
Vertrauen in die V olkskraft. Es folgten W ochen peinlichster 
Erwartung, ob der. in ganz Preussen gliihende Drang nun 
endlich entfesselt, ob die arif eigene Gefahr des Generals 
York unter.nommene Trennung des preussischen Corps von 
der franzosischen Armee · der Anfang zur Erhebung werden 
solle. Als erstes offenes Zeichen vom Hofe, dass man 
die Kette brechen wolle, wurde .die Abreise des Konigs 
von Berlin, wo er sich im Machtbereich franzos~sch~r 
Truppen befand, am 22. Januar 1-813 nach Breslau freudig 
begriisst. Dort erfolgte am 3. Februar die Verordnung 
zum Bilden freiwilliger Jagercorps; _es ,vurde · zum ersten 
Mal die Nation selbst angesprocheri, und :der Ruf sofort 
mit einem Feuereifer, dor alle Erwartungen -hinter· sich 
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liess, begeisterungsvoll beantwortet. Am 17. Marz geschah 
der directe Aufruf ,,An mein Volk" zum Kampfe fiir die 
Unabhangigkeit, und die Errichtung der Landwehr, zu der 
alle waffenfahigen Preussen herangezogen werden sollten; 
Krieg atmete nunmehr alles vom Konig bis zum letzten 
Mann. Der Bund mit Russland war bereits abgeschlossen 
und der mit England und Schweden folgte bald. 

Die kriegerischen Ereignisse ging~n indessen zunachst 
langsam vorwarts. Am 20. Februar zeigten sich nur die 
ersten l{asa.ken vor Berlin, am 4. Marz raumten die Fran
zosen die Stadt, um sie nicht wieder zu betreten, und am 
17. hielt das preussische Corps York seinen Einzug. Die 
Bewegung der Gemiiter zog sich aber durch den ga.nzen 
Norden Deutschlands in gleicher Tiefe, und es war ein 
leichtes Unternehmen, als ·oberst Tetten born mit seinen 
Kasaken am 18. Marz bis -Ham burg vorstiess, um da die 
franzosische Herrschaft zu · beseitigen. Es folgten ihm . an
d ere Streif-Corps von Dorn berg und Tschernyschew nach 
der unteren Elbe und fiihrten den kleinen Krieg dort an
fangs zusammenhanglos, bis General Wallmoden sie unter 
seinem Befehl vereinigte. Wahrend dieser Vorgange zog 
Napoleon mit einem neuen Heer von Mainz in der Rich
tung iiber Erfurt heran. Die verbiindeten Preussen uncl 
Russen, siidlich von Leipzig an der Elster versammelt, 
war£en sich ihm am 2. Mai bei Liitzei1 entgegen .. Sie ver
mochten sich nicht zu behaupten, wichen durch Sachsen 
zuriick uncl lieferten die zweite Schlacht am 21. Mai bei 
Bautzen. Nachdem auch diese zu ihrem Nachteil ab
gelaufen, sahen sie sich genotigt, nach Schlesien auszu
weichen, wo am 4. Juni ein mehrmonatlicher Waffenstill
stand geschlossen wurde. Das war ein niederschlagendes 
Ereignis, welches die Patrioten schwer bekiimmerte; sie 
fiirchteten nach friiheren Erlebnissen den Anfang zu nicht 
ehre~vollem Frieden, wah:rend sie - ungebeugt ci.urch die 
verlorenen Schlachten - keinen anderen Wunsch hegten, 
a.ls .mit weiteren blut_igen Anstrengungen und Opfern end
lich dennoch die U nabhangigkeit zu erringen. Zum Gluck 
fiir Deutschiand blieben die Verbiindeten standhaft gegen 
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jede Verlockung; die Zeit der Ruhe gab nur den Ge
winn, i_hre Krafte zur vollen En tfal tung zu bringen und 
in gewaltiger Riistung die fernere Waffen-Entscheidung 
aufzunehmen. 

Der allgemeine Enthusiasmus beim Aufruf der Frei
willigen hatte auch Bernhard dermassen ergriffen, · dass 
es ihm nicht Ruhe liess, seinen frischen Sinn an den Ge
rich ts-Tisch zu binden, wahrend jung und alt sich dem 
heiligen Kampfe fiir das Vaterland weihte. Er kam um 
seine Entlassung ein behuf U ebertritts zu den freiwilligen 
Jagern; sah aber seine wiederholten_ Antrage abgelehnt, 
da der Justiz-Minister von Kircheisen den Juristen den 
Eintritt in die Armee erschwerte uncl Bernhard beide 
Male fur unabkommlich vom Kammer-Gericht erklarte. 
Bei dieser . gewaltsamen Unterdri.i.ckung seiner Gefiihle, 
die er iibrigens mit den vielen Beam ten teilte, · welche bei 
ihrer Begeisterung in iibergrosser Zahl die anderweiten 
Interessen des Staates hinter sich zu lassen neigten, fanden 
sich im Marz die jiingeren Bruder Erich und Theodor 
(89. 90) bei ihm ein, die eben herangewachsen das heim.at
liche Gut verlassen hatten, um auch ihrerseits die W affen 
zu ergreifen. In herzlicher Freude empfing Bernhard die 
beiden noch unerfahrenen jungen Manner, die in der 
grossen Stadt an ihm den nachsten Halt fan den; mit 
warmsten briiderlichen Empfindungen sorgte er fur ihre bis
her so diirftige Ausstattung und mit jeder moglichen Vo_rsicht 
leitete er ihre W eiterbeforderung nach Havelber~ zum 
D 5 rn be r gschen Corps ein, um sie auf diesem ersten Wege in 
das W eltleben zu schiitzen. Beide Bruder sahen mit solcher 
Verehrung und solcher Hoffnung fiir die Zukunft zu Bern
hard auf, dass sie ihn bei seiner Hinge bung fur die Sache 
des Vaterlandes instandigst baten, sich der Familie zu er
halten und von dem Kampfe fern zu bleiben, dem sie selbst 
sich bereitwillig und freudig widmeten. Doch als im :Mai die 
Aufstellung der Landwehr in Ga.ng kam und der Berliner 
Magistrat ihm eine Compagnie bestimmte, da bestatigte 
der Konig diese Wahl und Bernhard stan<.1 nun mit vieren 
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seiner Bruder ebenfalls in . der- Reihe der ausziehenden 
Kampf-Genossen. 

Die Einrichtung der Landwehr in Preussen ist ein 
Hauptmittel geworden, in entscheidender Zeit die Krafte 
zum Befreiungs-Kampfe zu entwickeln und zu vermehren. 
Doch wurde die erste Ausfiihrung des Gedankens ungemein 
schwer, ebensowohl wegen der Neuheit des Systems urnl 
seiner Reibungen mit den bestehenden· Anschauungen, 
als wegen · der· Beschaffung der materiellen Mittel, zu der 
nichts vorbereitet war. Es mu$steu <1ie Officiercorps aus 
"\T erabschiedeten neu gebildet und aus Civilbeamten erganzt. 
die U nterofficiere und Mannschaften nahezu ausi:;chliesslich 
als Recruten eingestellt, Waffen und Bekleidungen fast zu
sammengesucht werden. Denno ch ist es bei dem hin
gebenden Eifer all er Behorden · gelungen, in vier Mona ten 
iiber 100000 Mann dieser neuen Truppen felddienstfahig 
aufzubringen, so dass die preussische Armee nach dem 
Schluss -des Waffenstillstancles am 17. August 1813 mit 
einer doppelten Starke vor dem Feinde auftrat. 

Die Stadt . Berlin . stellte 5 Bataillone und 6 Schwa
dronen Landwehr. In dem ersten Bataillon, welches bereit 
war, erhielt Bernhard die 2. Compagnie. Es begann in 
den letzten Tagen des April sich zu bilden und konnte 
schon im Laufe des Mai . im Felde verwendet werden. 
Seine Mannschaft bestand aus sole hen, die aus der grossen 
Stadt _sich zunachst zum. Dienst bereit finden liessen, 
vorzugsweise unternehmenden, aber ebenso zu Ungebunden
heit neigenden Leuten. •. Es blieb Aufgabe der Officiere, 
durch personlichen Einfluss bei so schwierigen Elementen 
sich Ansehen. zu verschaffen und das unter Umstanden, 
wo b.ei anfangs diirftiger Ausstattung alsbald A.nforderungen 
gestellt werden mussten, die die fehl~nde militarische · Aus
bildung nur weiter -zuriickhielten. Wie das Bataillon 
gliicklich zusam.mengesetzt gewesen ist und erfolgreiche I .. ei
stungen aufweisen sollte, werden. wir bald sehen. 

· Es wurde als 2. Bataillon in das 3. kurmarkische 
Land,veln:-Infat1iterie-Regiment eingeteilt un<l anfangs durch 
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den alten Major von Hallmann, von Mitte August 1813 
ab aber. durch den ti:ichtigen Major von Born·staedt ge
flihrt. Anfang Juni kam es zur V erwendung bei der Ein
schliessung von Wit~enberg; wahrend des Waffenstillstandes 
wurde es aber · nach der Gegend von Angermi.lnde verlegt 
und erhielt - wie a.lie Landwehren - · durch Zuteilung 
von Exercier-Lehrern der Linien-Truppen die Mittel, sich 
die notigste Ausbildung anzueignen. 

Nachclem Bernhard dort Gelegenheit gefunden hatte, 
einen kurzen Urlaub nach Vorwerk zu · erhalten~ schreibt 

I 

er iiber den weiteren Verlauf der W affenstillstands-Zeit 
seine1n Yater am 16. August aus Havelberg: 

,,Gleich am Abend meiner Rtikunft bekam ich 
Marsch-Ordre, das Bataillon ging in 3 Marschen nach 
Berlin. In Berlin blieben wir nur Eine Nacht. hatten 

I 

gTosse Parade vor elem K,5n:ige, und rlikten dann so
fort an die Elbe, wo wir am 25. July ankamen. Die 
ersten 14 Tage habe ich mit meine.r Compagnie in 
einem Bauerdorfe Wulkow ·unweit Sandau gelegen, 
wo es mir, wie das in allen Bauerdorfern der Fall 
seyn muss, schlecht erging, weil die Leute die Be
diirfnisse eines Of:ficiers nicht kennen; dazu war der 
Dienst sehr beschwerlich, weil ich mit etwa 150 Mann 
eine Strecke von mehr als ½ Meile gegen den :f eind 
besetzen musste, der auf dem jenseitigen Elbufer 
stand. Seitdem aber sind wir hierher nach Havelberg 
verlegt, wo der Dienst viel leichter ist, und ich auf 
dem Dom eine schone Aussicht und angenehme Lage 
habe. Den Ausbruch der Feindseligkeiten erwarten 
wir stiindlich uncl konnen in jedem Augenblick den 
Befehl erhalten · iiber die Elbe in Westphalen einzu
rti.ken. Dass es nun fur das Ganze gut gehen werde, 
scheint nicht zweyfelhaft, da wir zwey so gute Generale 
den Bernadotte und Moreau haben;*) · es kommt 

*) N aeh der erfolglosen Fiihrung der V erbiindeten im Friihjahrs
Fel<lzug durch russische Generale, insbesondere Wittgenstein, ".,.ar 
- vom Kaiser Alexa,uder von Russland ausgehend -. vielfach die 
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also nur darauf an, dass der Einzelne sein Leben und 
seine Gesundheit aus deni Kampfe zuriikbringe, damit 
er fur sich die Friichte der allgemeinen Aeussen1ng 

_ geniesse. J etzt hat der Kronprinz*) sein Haupt
Quartier in Potsdam, und unser Ba.taillon bildet mit 
einigen anderen Truppen ein kleines Observations
Corps an der E]be. 

,,Aug11st's gliikliche Campagne macht mir in 
jecler Riiksicht da,s grosste Vergniig8n. Wie wiru 
er sich freuen, wenn er mit dem Schwerdt in der 
Hanel encllich den franzosischen Boden betritt! Es 
ist ,virklich eine grosse Satisfaction wenn man en<llieh 
seine Wiinsche erfti.llt sieht, und die Freude ist um so 

grosser, je Hinger man gearbeitet hat, es dahin zu 

bringen, und je weniger Hoffnung des gliicklichen 
Erfolge~ man gehabt hat!**) 

,, Nun,_ mein bester Vater, erhalten Sie mir un
wandelbar Ihre Liebe! wenn der grosse Kampf fur 
die heilige Sache cler Menschheit beenclet ist, sehen 
wir uns froh wieder." 

Es sind die letzten Zeilen, clie Bernhard schreiben 
sollte. 

Beim Ablauf des Waffenstillstandes, am 16. August 1813 
stand Nap o 1 eon mit seinen Haupt-Armeen in Sachsen 
um Dresden herum. Die drei Armeen der V erbiindeten 
umgaben ihri in ein•em Halbkreise bei Berlin, in Schlesien 
und in Bohmen. Ihr Plan ging dahin, auf alien drei 

ungliickliche Idee verbreitet, dass man sein Heil in der Leitung durch 
friihere franzosische Generale suchen miisse. Bernhard giebt hier 
der herrschenden Meinung Ausdruck. 

*) Carl Johan, Kronprinz von Sch,veden, der· friihere fran
zosische Marschall Bernadotte, hatte seit dem 10. Juli 1813 d~n 
Oberbefehl iiber die in der Mark Brandenburg zu bildende verbiindete 
N ord-Armee iibernommen. 

**) August (83) hatte am 15. Juli aus den Pyrenaen nach 
Hause geschrieben, nachdem er bereits drei Feldziigen in· Spauien 
beigewohnt hatte und nach grossen Erfolgen nunmehr vom Grenz
Gebirge aus in das feindliche Laud hinab sah. 
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Seiten die Offensive zu ergreifen und sich schliesslich der 
feindlichen Hauptmacht gegeniiber in Sachsen zu ver
einigen; was nach einer Reihe von Schlachten thatsachlich 
im October bei Leipzig gelungen ist. Napoleon wollte 
seinerseits Offensiv-Stosse gegen die einzelnen Armeen vor 
ihrer Vereinigung thun und hatte auf seinen linken Fliigel 
bei Hamburg ein Corps abgezweigt, das durch eine An
griffs-Bewegung auf Berlin die Unternehmung gegen die 
Nord-Armee, womit die Operationen begannen, unterstiitzen 
sollte. Wahrend der Kronprinz von Schweden die ver
biindete N ord-Armee siidlich Berlin zum Schutze der Haupt
stadt aufstellte, liess er das Corps W allmo den, zur Deckung 
seiner rechten Seite gegen jenes franzosische Corps bei 
Hamburg, in Mecklenburg stehen. Als Verbindung zwischen 
beiden Heerteilen und zum Beobachten .der feindlichen 
Festung Magdeburg, hatte er an der mittleren Elbe die kur
markischen Landwehr-Truppen unter General von Hirsch
feld, bei welchen sich im Bataillon Bornstaedt Bernhards 
Compagnie befand. 

Marschall Oudi not schritt zur Offensive gegen Berlin 
und stand von der Hauptstadt nur noch drei Meilen ent
f ernt, als er am 23. August durch die N ord-Armee in der 
Schlacht bei Gross-Beeren zuriickgewiesen wurde. General 
Hirschfeld hatte auf des Kronprinzen Befehl zu der in 
Aussicht stehenden. Schlacht sich ebenfaJls der Armee in 
Eilmarschen genahert und war am 23. August mit einem 
Teil seiner Trupp en, unter denen das Ba tail Ion Bornstaedt, 
von Potsdam fiber Saarmund nahe an den Wahlplatz ge
langt, ohne indessen noch eingreifen zu konnen. Nur einige 
versprengte Franzosen fielen in der Dunkelheit seinen V or
posten in die Hande.*) 

Unter der Annahme, dass Oudinot Berlin fortnehm.en 
wiirde, und seine Verbindung mit den in franzosischen 

*) Zurn Verfolgen der Bewegungen dienen von der General
stabs-Karte des deutschen Reiches ( 1 : 100000) die Sectionen 292 
Brandenburg - 293 Potsdam - 315 Lohburg - 316 Belzig. 

Auch Reymanns Karte von Mittel-Europa (1: 200000) geniigt 
dem Zw·eck hier, ,vie bei allen ,veiter~n Ver,veisungen. 

5 
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Handen befiri.dlichen Elb-Festungen Wittenberg und Magde
burg hergestellt werden miisse, hatte Napoleon eine Di
vision von der Besatzung letzterer Stadt vorriicken lassen. 
General Girar-d -mit 9000 Mann durchbrach am 21. August 
die schwache Einschliessung von -·Magdeburg und ging 
zogernd in der vermutlichen Richtung -au£ die Armee Oudi
nots am 25. August bis Bruck. Dort erhielt er die erste 
Mitteilung von · der verlorenen Schlacht und traf au£ . die 
Kasaken Tschernyschews, wodurch er veranlasst wurde, 
bis Liibnitz hinter Belzig wieder zuriick· zu gehen und 
nahere Nachricht abzuwarten. 

Vom Schlachtfelde bei Gross-Beeren erhielt nun General 
Hirschfeld am 24. August nachmittags 4 Uhr den Befehl 
des Kronprinzen, nach Brandenburg zu riicken und Girard 
iiber die Elbe zu werf en. Mit Eif er ging der bej ahrte 
General an die sofortige Erfullung · dies es Auftrags und 
mutete seinen Truppen Anstrengungen zu, welche nur bei 
ausserster Hingebung ertragmi werden konnten. Er mar
schierte von Saarmund iiber Potsdam den grossten Teil der 
N acht hi_ndurch bis Brandenburg und ·brach nach kurzer 
Ruhe von dieser Stadt wieder siidwarts au£, als N achrichten 
iiber Gi rards Marsch nach -Briick eingingen. Die Truppen 
trafen am Abend des 25. August bei Rekahne und Golzow 
ein, nachdem sie in wenig fiber 24 Stunden bei Regen
wetter 9½ Meilen zuriickgelegt hatten. Freilich waren sie 
auf's ausserste erschopft, und zahlreiche N achziigler konnten 
sich nur allmahlig wieder ·anschliessen; Dennoch musste 
ihnen noch weiteres angesonnen ·werden. Die Meldungen 
iiber die Marsche des Feincles waren ungenau und machten 
-die Fiihrung Hirschfelds nur unsicherer. So ging auch 
~er 26. August mit ruhelosen Bewegungen hin; sie hatten 
aber das gliickliehe Ergebnis, dass am 27. bei Tagesanbruch 
alle Krafte (18 Bataillone, 12 Schwadronen, 11 Geschiitze 
und 1 Kasaken-Regiment, gegen 12000 Mann stark) 
bei Wendlobbese auf der Strasse nach Magdeburg im 
Riicken von Girard vereinigt waren, der ohne Kenntnis 
davon noch bei__ Liibnitz stand · und seine ganze. Auf
merksamkeit iiach der anderen $eite auf G-eneral '];sch-er-
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nyschew richtete, welcher ihn von Belzig her be
schaftigte. 

Am 27. vormittags zog Hirsch£ eld seine Truppen an 
Benken heran, wahrend er selbst zum Vorwerk Steindorf 
vorritt, um das feindliche Biwak einzusehen. Die Bataillone , 
je nachdem sie eintrafen, iiberliessen sich der Ruhe, u.nd 
Bernhard - mit einem dick aufgeschwollenen Auge, das 
durch das Kopfschnellen seines Pferdes getroffen war -
streckte sich auf elem Acker neben den Gewehren nieder. 
Alles war erfiillt von dem Gedanken des bevorstehenden 
Gefechts ~ da man nach so viel anstrengenden Marsch en 
endlich den Feind zu erreichen hoffte, und in diesem Sinne 
machte ein an Bernhard, der auf dem Boden sitzend die 
Mussezeit zum Putzen seiner·Nagel verwendete, voriiber mar
schierender Freund die scherzende Bemerkung ,, W eshalb er 
sich die Mil.he gabe; man wisse ja nicht, ob es noch lohne. "*) 

Gegen Mittag wurde bei beginnendem Regen, der bald 
die Gewehre versagen machte, zum Angriff angetretenA 
Hirschfeld liess auf dem geraden Wege von Benken nach 
Liibnitz nur eine Abteilung unter Oberstleutnant von Reuss 
(3 Bataillone, 1 Schwadron, 1 Canone) stehen, um des 
Feindes Riicken zu bedrohen; mit alien iibrigen ( 15 Ba
taillone, 11 Schwadronen und 10 Geschiitze) zog er sich 
durch die Steindorf er Forst links am Feinde vorbei, damit 
er vom Norden her Liibnitz angriffe und sich im ungliick
lichen Fall seinen Riickzug auf Brandenburg sichere. Die 
Bewegung wurde vollig unbeobachtet ausgefiihrt, und 
gegen 2 Uhr nachmittags begann der Aufmarsch aus dem 
Walde an der ,,Platte." 

J etzt wurde der Feind aufmerksam und es durfte -
wenn die U eberraschung nicht verloren gehen sollte -
nicht gezogert werden. Die Cavalerie galopierte an und 
jagte mit wilder Hast in ziigellosem Eifer bis Liibnitz vor, 
durchritt das f eindliche Biwak und erhielt erst am Dorfe 
Feuer von der aus tiefster Rube aufgescheuchten In-

*) Leutnant Wilke vom 4. kurmarkischen Landwehr-Regiment; 
18u2 Geheimer-Justizrat in Gorlitz. 

5* 
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fanterie, vor welcher sie nunmehr gegen den Wald um
kehrte. Von Hirschfelds Infanterie waren inzwischen 
nur die vorderen 6 Ba tail.lone und die Artillerie im A uf
marsch begriffen, von denen das Bataillon Bornstaedt als 
das letzte eine riickwartige Staff el auf dem rechten · Flagel 
bildete. Alles iibrige steckte noch im Walde; do~h konnte 
die Errtwickelung nicht langer abgewartet werden, und so trat 
man die Bewegung gegen Liibnitz und den Belziger Busch 
an. Schon wahrend des Aufmarsches schlug eine Canonen
kugel in Bernhards Compagnie, riss den Arm eines 
Flugelmannes weg uncl totete einen von den Leuten hoch
geachteten Of:ficier, den Leutnant Kuhn au. Der Haupt
mann eine lebhafte Personlichkeit. so erzahlt ein Wehr-

1 

mann, eilte herbei und rief zu: ,, W ollt 1hr nicht Enere 
Glieder halten ! " Auf die Hindeutung, dass eben der Of
ficier gefallen war, fuhr er fort: ,,Ist noch Leben in· ih~: 
so bleiben einige Mann bei ihm; sonst lasst ihn in Gott 
liegen." U nd damit ging es wieder vorwarts.*) 

Der energische Major von Bornstaedt-, obgleich der 
letzte der Aufmarschierten. fiihrte sein Bataillon in Linie 

I 

mit Schiitzen vor der Front in zuversichtlichster · Weise 
vorweg gegen Liibnitz und drang in das brennende Dorf. 
Man zwangte sich durch den e-inzigen engen Eingang 
hinein und gewann auf der Ost- und W estseite clas Freie, 
um die Linie wieder herzuste1:Ien, wahrend das 1. Reserve
Regiment unter Major von Langen weiter links sich 
gegen Hagelberg zog. Bornstaed t blieb zunachst bei 
Liibnitz vereinzelt;. aber der Feind leistete, im Schreck 
der U eberraschung und bei der Beclrohung im Riicken von 
Steindorf her durch Oberstleutant Reuss. unbedeutenden 

I 

Widerstand. Er wich in grosser Eile gegen Hagelberg, 
wahrend seine Batterieen siidlich Liibnitz aufgestellt nur 
eine Zeitlang den Riickzug deckten·, dann ebenfalls ab-

*) Veteran Fehl buss, 1863 Tuchmacher in Anclam, welcher 
mit dem Bataillon im J anuar 1814 zum 1. kurmarkischen Land·wehr
Regiment versetzt ,,ru.rde, dessen eines Bataillon jetzt das Anclamer 
gew·orden ist. 
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zogen. Noc~ an Kl. Glien vorbei ging diese ordnungs
lose Flucht; besonders j agte die Cavalerie in voller Auf
losung· zuriick, und man sah m~nchen Reiter, der im 
Bugel geschleift wurde. E:rst hinter dem Orte kam es zum 
Stehen, wahrscheinlich durch den personlichen Einfluss 
des jetzt erst von Belzig ei:µtreffenden Generals Girard. 
Die mit ihm in der Stadt gewesenen Truppen besetzten 
unterdessen auf ihrem rechten Fliigel den Belziger Busch 
und wurden dort demnachst von dem Rest der Hirsch
feldschen Colonne, als er aus dem Walde hervorgetreten 
war, unter General von Pu tli tz angegriffen. 

l\i1ajor Bornstaec1t hielt sich bei Lii.bnitz nicht 
Hinger auf, als der Wiederaufmarsch nach Durchziehen 
cler Dorfstrasse forderte, und blieb im Vorschreiten auf 
Hagel berg. In Staff eln riickwarts folgten ihm links zwei 
Bataillone des Majors Langen, rechts zwei des Oberst
leutnants Reuss. Bornstaedt, immer kiihn an der 
Spitze, ging bei geringem Widerstand durch Hagel berg 
uncl nahm die Richtung iiber dessen Windmiihle westlich 
an Kl. Glien vorbei auf den Triftberg, wo sich der Feind 
zusammen zog. 

Nun aber hatten die feindlichen Truppen . die erste 
Ueberraschung iiberwunden und, indem sie eine gute 
Strecke Feldes raumten, soviel Vorsprung gewonnen, dass 
sie sich gefechtsmassig auf dem Triftberge stellen und 8 
Bataillone mit mehreren Geschiitzen in Schlacht-Ordnung 
bringen konnten. W eitere Infanterie zog aus dem Belziger 
Busch ii.ber Vorwerk Griitzdorf heran. 

Es war 4 Uhr~ Major Langen machte Bornstaedt auf 
die Bec1rohung seiner Seite von Griitzdorf aufmerksam; aber 
auf tausend Schritte von der feindlichen Batterie liess sich 
an Abwarten nicht denken, es musste vorwarts oder riick
warts gehen. Er sah links das Reserve-Regiment in 
KL Glien eindringen, auch die Hagel berger Muhlenhohe 
hinter sich besetzt und glaubte bei der durch stromenden 
Regen getriibten Luft den General Hirsch£ eld dort zu er
kennen. Und wieder entschied er sich fiir die kiihnere Wahl, 
und wieder folgte ihID: sei11 Bataillon mit der Hingebung-
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edelster Begeisterung. N ach momentanem Halt bei Kl. Glien 
tritt er an, um die Geschiitze auf dem Tri ft berg f ortzu
nehmen. ,,In der gewissen Erwartung" - so berichtet der 
Major - ,,dass mir Unterstiitzung folge, liess ich auf der 
Distance von 200 Schritt das Gewehr zur Attacke rechts 
nehmen, Sturm schlagen, bald darauf Gewehr fallen und 
mit Hurrah gegen den kleinen Hiigel heran riicken. In 
diesem Augenblick warf der Feind seine beiden nach 
Kl. Glien gerichtet gewesenen Canonen gegen mein Ba
taillon herum. Vor dem Feuer der hinter Steinhaufen 
nistenden Schiitzen und eines seitwarts aufgestellten Ba
taillons, sowie wegen des imponierenden Getoses, machte 
mein Bataillon friiher Halt, als es sollte." Bernhard und 
mehrere andere Officiere sprangen mit mutigem Zuruf vor
warts und gaben riihmliches Beispiel, um noch den letzten 
Anlauf zu bewirken. Da stii.rzt Bern bard, zu seiner Com
pagnie gewendet, plotzlich zu Boden; ein 8chuss hat ihn 
riickwarts durch den Kopf getroffen. N och einige Male 
richtet er sich auf; das Blut stromt mit Heftigkeit aus dem 
Mun de; es wird deutlich erkenn bar, da~s er zu Tode ver
wundet ist. 

In diesem Augenblick musste das von Kugeln deci
mierte Bataillon weichen. Girard, der von der Rohe des 
Triftberges den Angriff der fiinf vereinzelten .Bataillone 
iibersehen und mit iiberlegenem Feuer empfangen hatte, 
ging jetzt zum Angriff iiber und trieb Bornstaedt in 
Auflosung vor sich her. Die anderen Bataillone wurden 
mit fortgerissen, und es entstand eine regellose Flucht bis 
in das Liibnitzer Waldchen. N achdem man sie dort unter 
grossen Anstrengungen endlich geordnet hatte, nahmen 
die Hirschfeldschen Truppen eine ausgereckte Linie in 
weitem Bogen vom Schmerwitzer Tiergarten bis in den 
Belziger Busch ein, wahrend Girard in geschlossener 
Aufstellung bei Hagelberg halt machte. 

Nach gegenseitiger Canonade, die mit wenig Wirkung 
eine Stun de lang fortdauerte, gelang es, den preussischen 
Truppen einen neuen Aufschwung zu geben, und dieses Mal .. 
war er von durchschlagendem Erfolge gekront. Hagelberg 
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wurde wieder genorrimen, die eine Halfte von Girards 
Trupp en vernichtet, der Rest nahezu ganz zerstreut. Der 
lang verhaltene Groll kann endlich den Ziigel :schiessen 
lassen; in wiitendein Gemetzel werden Tausende von 
Feinclen erschlagen; und das beriihmte Landwe-hr-Treffen 
von Hagelberg bringt nun cl~e herrschende Stimmung zu 
drastischem Ausdruck. Wenig iiber den dritten, Teil der 
feindlichen Division· ist in traurigster V erf as sung . nach 
Magcleburg zuriick gelangt.*) . A:ber auch die Verluste 
Hitschfelds betrugen e-in Zehntel seiner Starke nnd be
zeugen den Ernst des Kampfes. Sie beliefen sich auf 
1759 Mann, zu denen das Bataillon Bornstaedt in seinen 
beispielgebenden Leistll;ngen mit 5 Officieren . 145 Mann 
von allen am meisten beigetragen hat. 

TJeber den Verbleib von Bernhard, der zu den wert
vollsten Opfern. dies~s Sieges zahlt, war lange Jahre jede 
Nachricht verloren, · bis der Veteran Fehl buss seiner 
Compagnie 1863 das folgende mitteilen konnte: 

,,Am Abend nach Beendigung des Gefechts kam 
der Rest des Bataillons wieder auf die blutige Wahl
statt, wo es einige Stunden vorher abgeschlagen war. 
Fehlbuss fand seinen Capitaine nunmehr entseelt 
auf derselben Stelle und, mit Ausnahme des Hemdes, 
ganzlich ausgepliindert. Die todliche Kugel war von 
hinten -. durch das kleine Gehirn - in· den Kopf 
gedrungen und links ·hart am Munde · ausgetreten, 
indem sie eine grosse Wunde aufriss. Fehlbuss 
und sein Camerad Utess hoben den Leichnam ihres 
Hauptmanns auf und legten ihn als letzte Aufmerk
samkeit, welche sie dem hochgeachteten Officier er
zeigen konnten, auf einen Feldrand oder Graben 
nieder, um ihn vor dem Zertreten durch Pferde und 

*) Derselbe General Girard war am 28. October 1811 bei 
AIToyo-Molinos in Spanien sch on einmal in gleicher Weise mit seiner 
Division iiberfallen und grosstenteils vernich~et. Damals gehorte 
August (83) zu den Siegern, und ,vir ,verden jene fruhere Niederlage 
Girards unten naher kenuen lernen. 
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Fahrzeuge zu bewahren. Dort ist er liegen geblieben 
und, unkenntlich wie er war, wahrscheinlich ohne 
U nterschied mit der Menge der Gefallenen verscharrt 
worden. - Die Statte, auf welcher Bernhard den 
Heldentod starb, ist der N ordabhang des Triftberges 
unweit Kl. Glien, gegen 200 Schritt von dessen 
Kuppe entf ernt." 

In Bernhard hat die Familie einen schweren Tribut 
an die Befreiung des Vaterlandes entrichtet. Beim Alter 
von 31 Jahren in vollster Lebensfrische, reich an Charakter, 
an A.nlagen, an Bildung war er nicht bloss Stiitze und 
Berater seiner El tern und Geschwister gewesen, sondern 
hoffnungerfiillt fiir die Zukunft hielten sie den Blick voll 
Zuneigung au£ ihn gerichtet. Der gemeinsamen Stimmung 
giebt August (83) in seinem Tagebuch Ausdruck. Er 
sagt beim Empfang eines von Ernst (82) am 20. Sep
tember 1813 geschriebenen Briefes: ,,Er brachte frohe Nach
ric hten fiir Deutschland durch die Siege der preussischen 
Armee, und schauderhafte fur mich in dem Tode unseres 
herrlichen Bruders Bernhard, ruhmwiirdigen Andenkens, 
vor Magdeburg bei Girards Ausfalle aus dieser Festung 
geblieben. Die Vernichtung des ganzen Corps unter Girards 
Commando hat den Tod u.nseres edlen Bruders geracht. 
Der elende Girard, der hier vor zwei Jahren dergestalt 
gemisshandelt ward, dass er von seiner ganzen Division 
nur 300 Mann davonbrachte, ist dann am Ende bei Magde
burg von seinem Schicksal ereilt ;*) doch hat er einen Mann 
mit sich hinab gezogen, der ihn und sein ganzes Corps bei 
weitem iiberwog. - Ich fiirchte £iir ahnliche ungliickliche 
Zufalle, denn der Tod ist in unserer Familie ansteckend; 
ich entsinne mich dies von der Zeit des Absterbens unserer 
liebevollen Mutter, die Trauer und V erwirrung au£ lange 
Zeit in unserem Hause zuriick liess. Der Himmel mache 

*) Girard wurde bei Hagelberg schwer venyundet, und es 
ging anfangs das Geriicht, dass er tot sei. - Er ist in der Schlacht 
bei Ligny am 16. Juni 1815, wo August (83) ihm zum zweiten 
Male gegeniiber stand, gefallen. 
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mich zu einem liigenhaften Propheten! Ich fuhle, dass 
. . 

cliese eine N achricht mich zu stark gebeugt hat, uild so 
will ich wo moglich mit all em, was die Familie betrifft, 
warten, bis mir das Schicksa1 vergonnt nach Deutschland 
zuriickzugehen, uin bose Nachrichten mit der Freude das 
Vaterland wiederzusehen zu mildern. Ich s~imme ein , dass 
kein Opfer zu gross ist, was m~n dem Vaterlande bring-t, 
das fur Freiheit :&cht; doch moge man mir erlaube:n, das 
Absterben. eines Bruders zu beklagen, d.er die Freude und 
der Stolz unserer Familie, die Ehre · der Menschheit und 
cles ·v aterlandes machte. Bernhard war ein so herzlicher 
uncl liebevoller Bruder, a1s er vollkommener W eltbiirger 
uncl talentvoller Diener des Staates war, und ich betrauere 
in ihm gleichwohl den enthusiastisr hen klugen Vaterlands
freund in Verbindung mit dem 'G1anze, den er auf unsere 
Familie war£, als den wahrsten Bruder, dem keine Auf
opferung fur seine Geschwister zu gross war."' 

Aus dem Gefechtsberichte des Regiments-Commandeurs, 
Oberstleutnant von der Marwitz, vom 29. August 1813 
entnehmen wir den Satz: ,,Ebenso unersatzlich ist der 
Verlust des Hauptmanns von Quistorp, welcher bei der 
Attacke des Bata.illons Bornstaedt seinen Tod fand. Ob
gleich erst bei der Errichtung der Landwehr in Dienst 
getreten, gab er doch keinem al ten Offizier an Dienstfahig
keit nach."' 

Wie hoch Bernhard in allgemeiner A.chtung stand, 
davon giebt das Interesse Kunde, mit welchem nach einem 
halben J ahrhundert noch seine Freunde von ihm redeten. 
Wir bringen clavon nur den Ausspruch des Obersten Sch u 1 tz, 
desselben der seinerzeit als Leutnant - selbst hoch aus
gezeichnet im Hagelberger Treffen - nach Bernhard 
die verwaiste Compagnie iibernahm. Der Name Quistorp 
bewog ihn bei sich bietender Gelegenheit im J ahre 1854 
die Beka.nntschaft des Verfassers zu sue.hen mid, erfreut 
in den Ziigen Anklange an seinen gefallenen Freund zu 
erkennen, erneuerte er die Erinnerung an ihn mit den 
W orten: ,,Er war ein Muster von einem Mann in jeder 
Beziehung."' 
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Quellen. 
Aufzeichnungen von Johann Gottfried Q. (61). - Fa

milien-Papiere: Briefe von Bernhard (80), Ausgabe-Biicher 
von Johann Gottfried v on Q. ( 67), N achlass -Regulierung u. s. f. 
· - Mitteilungen von Theodor von Q. (90). - Priifungs-Acten 
des Kammer-Gerichts in Berlin. - Reglement iiber das Ju$tiz
·wesen der Kurmark vom 30. Novb. 1782. - Adress-Kalender 
fur Berlin und Potsdam 1807. - Hauss er. Deutsche Geschichte 
u. s. f. II. III. IV~ - Beihefte zum Militar-Wochenblatt 1857. 58: 
Geschichte der Organisation der Landwehr in der Kurmark, in 
Pommern und Westpreussen 1813. - Quistorp (119). Geschichte 
der Nord-Armee 1813. Berlin 1894. I. - Derselbe. Die russisch
deutsche Legion. Berlin 1860. - Nippold. Boyens Erinne
rungen. Leipzig 1890. III. - Mitteilungen des Geheimen J ustiz
rats Wilke in Gorlitz, des Obersten Schultz in Wesel, des 
Veteranen Fehlbuss in Anclam. 



Dorothea 
Ulrica Elisabeth F reifrau von Falkenstein 

geb. von Quistorp ( 81 ). 

Dorothea - in der Familie Dortchen gena.nnt -
,vurde als alteste Tochter vor:i Johann Gottfried ( 67) 
am 3. October 1783 auf dem Gute Vorwerk geboren. Sie 
erhielt, wie die alteren ihrer Bruder, sorgfaltig-e Bildung 
und Erziehung, ~rar aber nicht durch aussere Erscheinung 
hervortretend. Das sehr scharfe Profil, welches dem des 
Vaters glich, war fur -die Ziige einer Frau nicht vorteil
haft; von Figur war sie klein. 

Der Druck der Verhaltnisse hatte langere Zeit bereits 
schwer auf Vorwerk gelastet und Dortch en mit der ganzen 
Familie betroffen, als sie sich im Sommer 1810 verlobte und 
am 10.September im 27.Lebensjahr verheiratete. IhrGemahl, 
Freiherr Friedrich von Falkenstein, fruher Leutnant 
in der preussischen Infanterie und dermalen Besitzer der 
Giiter Luskow und Butzow eine halbe Meile siidwestlich 
von Anclam, hatte seine erste Gattin Adelheid geb. 
v on W o 1 ff rad t, welche ihm seehs Kinder hinterliess, 
durch den Tod verloren. · 

Dortchen war -es beschieden, durch diese Ehe namen
los ungliicklich zu werden. Mit geistigen Fahigkeiten und 
materiellen Mitteln wohl ausgestattet, fiihrte Falkenstein 
einen so wenig geordneten Lebenswandel, dass er nicht 
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nur das V ermogen verwiistete, sondern selbst die Frau 
unter seinem Betragen schwer zu leiden hatte. 

Der traurige Zustand ging so weit; dass nach zehn
jahriger Ehe Dortchens Bruder auf Scheidung drangten 
und sich unter einander verpflichteten, der mittellos ge
wordenen ihren Unterhalt zu sichern. Durch Falken
steins Angeloben von Besserung liess sie sich zwar noch
mals bewegen, die Ehe wieder einzugehen; als sich aber 
jene Zusage vollig unzutreffend erwies, wurde der Schei
dungs-Process formlich_ eingeleitet und im Anfang 1822 
vollzogen. Dortchen ging mit -den Kindern, welche ihr 
iiberlassen blieben, nach Lassan und lebte ein mithsam 
diirftiges Leben mit den U nterstiitzungen 7 die ihr von den 
Briidern und dem bald darauf sterbenden Vat.er gewahrt 
werden konnten; denn selbst das eigene geringe Ver
mogen von der Mutter her war verloren worden. Ihr ehe
maliger_ Mann hielt sich, nachdem er Schulden halber die. 
Giiter seinen Glaubigern hatte preisgeben miissen, zum 
Verdruss derer, die ihm naher standen, zuletzt ebenfa.11s 
in Lassan in einem Gasthof auf, bis er ein elendes Ende 
fand. W ahrscheinlich hat er von Alkohol betaubt beim 
Schla£engehen das Bett angeziindet, in welchem er stark 
verbrannt tot vorgefunden wurde. 

Dortchens Kinder, ein Sohn un~ vier Tochter, waren 
geistig auffallend begabt und haben auch ohne eine syste
matische Bildung ihren Weg dur0h die Welt zu bahnen 
gewusst, freilich nicht ohne weitere schwere Sorgen fi.i.r 
die durch das Schicksal hni1·t gepriifte Mutt.er. Diese ver
"blieb in Lassan, bis im November 1833 ihre Schwagerin 
au£ dem Gute Crenzow starb und sie als cleren Ersatz in 
der Wirtschaft zum Bruder Hans ( 85) zog. Das. V .. er
haltnis dauerte indessen nicht lange, da Hans selbst im 
nachsten J ahre seiner vorangegangenen Gemahlin . folgte. 
Im April 1836 siedelte sie deshalb nach Anclam i.i.ber und 
. verlebte dort den Rest ihrer Tage mit den noeh unver
heirateten drei Tochtern. 

Ihre ·Lage hatte sich in~ischen wesent1ich gebessert, 
da· der kinderlos verstorbene Bruder Hans sie in Riick-
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sicht auf die diirftigen V erhaltnisse im Testament vorzugs
weise bedacht hatte. Sie erhielt von ihm mit dem J ahre 
1834 ein Vermogen von iiber 50000 Mark, wozu nachmals 
noch kleine Erbschaften von des , ... aters Vetter, dem 
Zeichenmeister Gottfried Q. (61), und aus dem Nach
lass des eigenen Vaters traten. Damit kaufte sie ein 
Ha,us in Aclam, in dem sie bei einem Alter von 70 J ahren 
am 25. December 1853 verschied. - Eine Schwache im 
Ri.i.cken hatte · in der letzten Z_eit ihre Figur nach vorn 
gebeugt, wie wenn auch die aussere Erscheinung den 
sclnveren Druck, der <las I.eben der ungli.i.cklichen Frau 
belastet hatte, vor Augen fiihren sollte. 

Von Dor_t.chens KiRdern .ist das_ alteste, Rudolf, 1829 
preussischer Soldat geworclen und 1872 als Generalleutnaut 
aus der Armee geschieden. Er lebt in Wiesbaden, ist 
verheiratet mit Lina geb. Schroder und hat mehrere 
Kinder. Ihre zweite Tochter, Luise, war mit dem Just.iz
Commissar von Rowel in Anclam gliicklich verheiratet, 
verlor indessen ihren Gatten so friih, dass die Erziehung 
der Kinder sie in Sorgen liess. Die drei anderen Tochter·, 
Dorette Bandtke, Charlotte Hilgendorf und Betty 
von Homeyer, sind erst spat zur· Ehe· geschritten und 
dabei vom Gluck nicht begiinstigt gewesen. Der U nsege1:1, 
welcher iiber die schwer heimgesuchte Dortchen durch 
ihre Heirat kain, ist selbst von den N achkommen nicht 
gewichen. 

Quellen. 
Aufzeichuungen von Gottfried Q. (61). - Familien-Papiere. 

Selbstbiographie des Ehemannes, Hauptmann von Falken
stein, von 1822. 



Ernst Carl GotHried von Quistorp (82) 

und 

August Ulrich Wilhelm von Quistorp (83). 

Daten ans Ernsts Leben.*) 

1784 den 27. November zu Vorwerk geboren. 
1799 i1n April preussischer Junker im Rgt. Gensdarmes-Cui-

rassiere Nr. 10. 
1800 den 2. December Cornet ( Officier ). 
1802 den 11. November Second-Lieutenant. 
1.805 December bis 1806 im Februar bei der Armee Hohenlohe 

in Thiiringen. 
1806 Feldzug in Thuringen und der Mark gegen die Franzosen: 

den 31. Auf,rust Abmarsch von Berlin nach Thiiringen, 
den 14. October Schlacht bei Auerstedt, 
den 27. October gefangen im Gefecht bei Wichmansdorf. 

1808 im J anuar beim pommerschen Cavalerie -Depot. 
1809 im Februar clienstleistend zum 2. brandenburgischen Hu-

saren-Regiment Schill ·commandiert. 
Im Mai Schillscher Feldzug in Norddeutschland: 
de~ 5. Mai Gefecht bei Dodendorf, 
den 17. bis 30. Mai Streife iiber Liineburg <lurch <las hol

landische Corps. 

*) Ernst (iihrte anfangs den Rufnamen ,,Gottfried" und ist 
von seinem Vater im1ner so genannt ,vorden. 
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Den 10. September zu dreijahrigem Festungs-Arrest · ver
urteilt. 

Den 13. November aus den Armee -Listen gestrichen. 
1809 den 6. December bis 1811 im December Festungs-Arrest 

in Colberg. 
1811 den 13. December vom Festungs-Arrest begnadigt. 
1812 den 6. Februar Premier-Lieutenant von cler Cavalerie. 

Den 28. · September dem ostpreussischen Cuirassier-Re
giment aggregie~t. 

Den 10. October Abschied als Stabs-Rittmeister mit Armee
Uniform . 

. A..1s schwedischer Rittmeister aggregiert elem Leib-Husaren
Regiment. 

1813 i1n Fruhjahr Chef der schwedisch-pommerschen reitenuen 
Legion. 

1813 uncl 1814 Felclzuge in Deutschland, Dane1nark und Belgien 
gegen Franzosen und Danen. 

1813 den· 20/21. Mai Schlacht bei Baut.zen, 
den 23. August Schlacht bei Gr. Heeren, 
den 18./1~. October Schlaeht bei Leipzig. 
Major fur die Schlacht bei Leipzig. 

1814 im August Feldzug gegen Norwegen: · 
den 2. und· 5. August Gefechte vor Kongsvinger. 

1815 i1n Mai Abschied aus schwedischem Dienst. 
Den 10. Juni als preussischer Rittmeister dem 8. Hrisaren

Regiment aggregiert .. 
August bis October Feldzug in Frankreich. 
Den 2. October Major. 

1816 den 12. Februar dem 12. Husaren -Regiment aggregiert. 
Den 11. Augi1st vermahlt mit Frau Caroline von N ostitz 

geb. Derling. 
1820 den 9. Juni das Gut Kertzendorf wird subhastiert und an 

Graf Konigsmarck verkauft. 
1825 den 15. Juni mit I1~activitats-Gehalt ausgeschieden. 
1831 den 14. November stirbt in Berlin. 
1845 - Tod der Witwe Caroline geb. Derling in Dresden. 
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Daten au.s Augusts Leben. 

1786 den 17. Februar zu Vorwerk geboreti. 

1800 ini September preussischer Junker im Infanterie-Regin1ent 
Zenge Nr. 24. ,. 

1802 den 2. November Fah nrich ( Officier ). 
1804 den 1. October bis 1805 den 21. lVIarz _auf der Kriegs-Aka

. demie fur Officiere. 

1805 <len 14. December Second-Lieuten.ant. 

1805 i1n Septen1ber bis 1806 in1 Febi·uar bei elem Armee-Corps Ho
hen 1 oh e an der Warthe uncl bei der Annee in Thuringen. 

1806 1111<.l 1807 Feldzug in <.ler Mark und P01nmern gegen die 
· Franzosen. 

1806 den 1. N ove1nber Capitulation von Kustrin. 
1807 den 16. Februar bei1n Schillschen Corps: 

den 16. Februar bis 2. Juli V erteidigung von Colberg, 
den 21. Februar ·Fuhrer der 1. Compagnie im leichten 

Bataillon ,Schill,. 
den 6. Miirz Vorposten-Gef echt bei N eu-Borck, 
den 12. Marz Gefecht bei Neu- und Alt-Borek; 
den 19. Marz Gefecht bei Sellno,v und · Alt-Werder, 
den ·12. April verwundet im Gef echt · bei Neu -W erder 1 

den 1. Juli Gef echt in der }Iaikuhle. 
Den 21. August Orden pour le 1nerite. 

1808 den 20. August zu1n 1. pommerschen (nachmals Leib-) Infan
terie-Regiment mit vordatiertem Patent vom 14.l\'Iarz 1805. 

Den 10. December Einzug in Berlin. 
1809 den 2. bis 31. Mai S chillscher Feldzug: 

den 15. Mai Ueberrumpelung von Domitz. 
den 24. Mai Gefecht bei Dammgarten, 
den 31. Mai Ersturniung von Stralsund. 
Im Juni Pr. Lieutenant in braunschweigischem Dienst. 
Feldzu:g· · in Sachsen: 
den 27. J uni verwunclet im Gef echt bei N ossen. 
Den 9. September braunschweigischer Capitaine. · 
Im Herbst osterreichischer Oberleutnant in der Legion 

der frankischen Jager. 
1810 den 27. Mai in Preussen als Deserteur verurteilt. 

Den 24. August aus den braunschweigischen Listen wegen 
Abwesenheit gestrichen. 
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1810 den 8. October 'Abschied aus osterreichisi!hem · Dienst. 
Im November Fahrt nach London. 

. . , . " . 

1811 den 4. Mfiiz A.nkunft in Lissabon. 

1811 bis; 18i4 1ei~uge_ i~ Sp~nien und Frankreioh gegen die 
Franzo~eri~. . . . . . . . . . .. 

'' 

1811 ~ April dienstleistend ~s sp~nischer Ca;pitaine_ bei der 
Legion Estreme11a. 

Den 28. J tili Gefecht,. b43i Arroyo d~l . Puerco, .. 
den 1. August Gefecht bei Cace1:9es. 
De1i- 7. August ettglischer Fahnrich ( Officier) irri l. leichten 

Bataillon der cleutschen Legion, beurlaubt zur ·spanischen 
Armee. 

Den 13. October Gef echt bei Casar de Caceres, 
den 28. October Tre:ffen bei Arroyo Molinos, 

1812 den 5. April Gef echt: bei Espartinas. 
Im Juni zmn Lieutenant der e11glisch-deutschen Legion 

. - befordert. 

1813 den 20. l\Iarz ·dem Regiment Legion Estremefla als spani-
scher Capitaine. ag~egiert, 

den 26. Mai Gefech~ bei Alba am 1.'o!mes, _ 
den 2. Juli -~P-fe~ht bei Arneguy in .. ·der Pyrenaen, 
den 9. Juli 'Gefecht bei V alcarlqs; - · · 
den 25. Juli Gef echt am Bentirte -Pass-·, . - -
den 28. ·· 1-ind 30. : Juli Schlacht · bei Sorauren vor: Paniplona; 
~en 31. Au~st Zu~chauer 1:>e~ Gefecht - an ·der 'Bidas6a, 
· den · '1 o:_ November Schlacht · an der Niv~lle, 
den 12. November Aufklarung gegen den Nive-·Fluss, 
den 9. December Uebergang fiber die Nive, - : 

. .· 

1814 den 10. Januar Vorposteri-Gefecht' ·bei Macaye~ _ 
. den 26. J anuar zweites Vorposten - Gcf echt bei Macaye, 

den 14. Februar A vantga~den- Gefecht bei Helette, 
den 15. Februar Avantgarden-Gefechte von · Arnienda:ritz 

• ' c.._ , • ·• 

und Garris bei St~ Palais, · · - · 
den 24. Februar bis 9. Mai Blokieiung von Nav3:rrenx. 
Den 20. Mai Abga11g von . der Legion Estremei1a ii1 St. Pee 

an der Niv.e nach Maclrid. ' ·- · · · 
Den . 28 .. J uni verabschiedet a.us de:r spanis.che1i Arm:ee ·unter 

Beforderung zum Oberstlieutenant. . ... · ·· .. ·- .... · 

Den 14. Juli Abreise .. von.--Madricl. 
Den 6. Septe1nber Ankunft in Berlin. 

6 
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1814 den 12. October bis 1815 den 14. Februar Festungs-Arrest 
in Kustrin. 

1815 den 4. Februar Abschied aus der englisch-deutschen Legion. 
Den 6. Februar als preussischer Second-Lleutenant dem 2. 

bergischen Infanterie-Regiment zugeteilt. 
Den 7. Februar Aufbebung des kriegsgerichtlichen Er

kenntnisses, welches ihn in Preussen zum Deserteur 
erklarte. 

1815 den 30. Marz Capitaine im 29. Infanterie-Regiment mit 
Patent vom 2. April 1815. 

Juni bis October Feldzug in Belgien und Frankreich gegen 
die Franzosen: 

den 16. J uni Schlacht bei Ligny, 
den 22./23. Juni Einnahme von Avesne, 
uen 27. J uni Gef echt bei Compiegne an cler- Oise, 
den 3. Juli Treff en bei Issy sudlich Paris , 
den 7. Juli Einzug in Paris. 
Den 2. October eisernes Kreuz 2. Klasse fur Ligny. 
Den 17. December in Garnison an der Mosel zu Coch em 

bei Coblenz. 
1816 den 17. December Duell mit Pr. Lieutenant von· Franken-

. berg~ Cob~nz. 
1817 den 4. September Abmarsch nach Thionville zur Besatzungs

Armee in Frankreich. 
1818 den 7. Marz aus der Armee ausgeschieden bis auf weitere 

Bestnnmung. 
Den 13. August_ dem 13. Infanterie-Regiment aggregiert. 

1819 den 19. Juli in das Regiment ei~angiert mit Patent vom 
16. April 1815. 

1821 den 11. Januar vermablt mit Marie Dues berg aus Munster. 
1831 den 30. Marz Major und Commandeur des 2. Bataillons, 

Fader born, 15. Landwehr-Regiments. 
1835 den 7. August ubernimmt die Guter Crenzow und Za.rrentin. 
1836 den 18. April Abschied aus dem Dienst unter Beforclerung 

zum Oberstlieutenant. 
Umzug nach Crenzow. 

1849 den 6. December stirbt in Crenzow. 
1864 den 9. Februar Tod der Witwe Marie geb. Duesberg 

in· Anclam. 
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Der zweite und der dritte Sohn Johann Gott
frie~s (67) au£ Vorwerk, Ernst geb. 1784 und August 
geb. 1786, . widmeten sich dem Militardienst. Sie traten 
in die preussische Armee nach derzeitigem Ge branch im 
fiinfzehnten Lebensjahr, ersterer 1799 in das Regiment 
Gensdarmes-Cuirassiere in Berlin, letzterer 1800 in das 
Infanterie-Regiment Zenge in Frankfurt a. 0., und beide 
wurden in den nachsten J ahren Officiere. 

Fur sie schloss demnach in noch unreif em Alter mit 
den _Studien zu Hause der regelmassige Unterricht ab. 
Dennoch hatten sie unter der Leitung ihres Vaters eine 
Vorbereitung erhalten, welche diejenige der meisten Of
ficiere bei weitem iibertraf und eine gediegene Grundlage 
zu weiterer Entwickelung bot. August hat davon die 
hervorragendsten Beweise gelief ert. Sein scharfes um
fassendes Urteil, seine formale Bildung, verbunden mit 
Strebsamkeit und ernstem Charakter, befahigten ihn zu 
einer ausserordentlichen Laufbahn. Ernst war zwar in 
gleicher Weise glanzend beanlagt und gut vorgebildet; aberdie 
Einftiisse seiner friihsten Umgebung und eigene Neigungen 
warfen ihn auf ein ausserliches Leben, welches fiir seine 
gauze Zukunft bestimmend geworden ist. 

Die Armee, in welche Ernst und August eintraten, 
war der ausseren Erscheinung nach noch diejenige Frie
drich des Grossen. Doch waren Geist und Leben aus 
ihr gewichen; sie wurde von ~>-reisen General en und Stabs-
0fficieren befehligt, die in geistiger und physischer Schwache 
nur die alten Formen aufrecht erhielten und gewohnheits
massig jede Regung zu einer einsichtigeren Richtung 
niederdriickten. Sie sonnte sich in dem fernen Schein des 
al ten Ruhmes, bewahrte und steigerte den Rochmut gegen die 
biirgerlichen Stande und nahm. nicht wahr, dass ihr morsch 
gewordenes Gebaude geringen Wert und Inhalt hatte. Es 
war die Bliitezeit des Zopfes und .der Gamasche, mit meist 
unmoralischen Soldnern als Soldaten, die allein durch riick
.sichtslose Handhabung de~ Stockes in Ordnung erhalten 
wurden. In der ganzen Maschinerie der Armee blieb 

6* 
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ausser den jungen Subaltern--Officieren kaum · noch etwas 
gesund.- Doch auch deren frische Krafte· wurden, in einem 
geisttotenden Formendienst. verbraucht, ·: und der. unbefrie
digte Sinn der Jugend geriet in natiirlicbem Gange vor~ 
zugsweise auf ungeordnete Lebenswege, welche den Of
:ficier-Stand dem-. Burger weiter entfremdet.en~ 

Unter den. Officieren herrschte im allgemeinen zwar 
ein cameradschaftliches Verhaltnis, <loch auch die strengste 
Unterordnung~- Die .Grade schieden sich. scharf von ein
ander 7 und es wurde meist vergessen, dass Strenge im 
Dienste sich mit riicksichtsvollen Form.en vereinigen lasst, 
· dass eine off ene Zurechtweisung den Mann von Ehrgefuhl 
.empfi.ndlich trifft, dagegen stete Anwendung harter Mass~ 
regeln Gleichgultigkeit hervorruft. Man glaubte nur durch 
unterschiedslose Arreststrafen und <lurch grobe Behandlung 
die piinktliche Erfiillung der Dienstpflichten erreichen, die 
Autoritat zeigen und · aufreeht erhalten zu konnen. Bei 
-der geringsten Veranlassung -. . _ wenn beispielsweise • eine 
Dnordnung oder Scblaffbeit beim Exercieren -in der ·Ab
teilung stattgefunden hatte -< ·· kam der Of:fi~ier, er m-0chte 
die Schuld tragen oder nicht, nach der Hauptwache. · Die 
Mannschaft wurde im Dienst alt, und man bedurfte. nur 

weniger Recruten, zuweilen nicht mehr als 3 oder 4 Mann 
£iir die· Compagnie. · Aber ungeachtet der geringen · Zahl 
mussten zum Einexercieren vor- und nacbmittags -samtliche 
Officiere, die Junker und einige U nterofficiere , gegen
wartig sein , so dass es vorkam, dass mehr Exercierme.ister 
als Recruten sich auf dem Platze befanden. Fast iiberall 
wurde das Mittel mit dem Zweck verwechselt und das 
Aeussere als Hauptsache gepflegt. N ur die alte Tapfer
keit war mit dem selbstgefalligen· Stolze bewahrt, musste 
aber unter matter Fiihrung sich nutzlos an einem von 
Lebensfrische und Sachkenntnis getragenen Gegner zer-
reiben. · 

Diese Charakteristik trifft im allgemeinen alle W affen 
der Armee~ in gleicher Weise; doch .hatte sich bei· der 
Cavalerie da~ Reiten stets· auj achtungswerter Stufe ge~ 
halten. Dafiir war ihr Hochmut augh um so· hoher ge-
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steigert, ·un:d ganz '.besonders trifft das zu bei dem Gens
darmes- oder Ciiirassier-Regiment Nr. 10, welches von je 
her eine · ausgezeichnete . Stellung eingenommen und in 
Berlin -in Garnison· gestanden hatte. . Der ·Platz, welcher 
friiher seine Pferdestalle trug, hat davon den Namen 
Gensdarmen- Markt · behalten. 

U eber die socialen Zustande, welche in diesem Re
gimente herrschten, erhalten wir die lebendigste Schilde
rung alis der Selbstbiographie eines Zeitgeriossen von Ernst, 
.des Lieutenants von N ostitz aus Merseburg, welcher 
schliesslich als russischer General ·geendet hat. Dieser 
schreibt, wie der Chef des Regiments, General.von Elsner, 
in heiterer Friihstuckslatine, an ihn schon bei der_ Meldung 
die Worte richtet:· ,,Sind · Sie voh Familie?, hat Ihr Vater 
Gii.ter? haben Sie guten Ruf?" und ihm danil den Bescheid 
erteilt, zunachst. nach ::iraus.e zu reisen, um einen· guten 
Zuschus~ · ·und brav Geld. vom Vater · zur Equipierung zu 
holen. Mit einer monatlichen Zulage von 100 ... Thalern 
versorgt, kehrt Nostitz .zum Regiment zuriick· und fahrt 
dann fort: ,,Ich trug nunmehr die Uniform und ward in 
elem her:r;ischen .Gedrange . anderer Fragen, · Erscheinungen 
und Zwecke willenlos ~it fortgerissen, so dass ich mich 
nur allmalig zu einer Art von Selbstandigkeit zuriickfand. 
Allein reich an Wiinschen, arm _an Mitteln, sah ich ·mich 
bald genothigt, nach der Hiilf e zu greif en, die der: damals 
so angesehene blaue Rock dem jungen Officier gab. . Das 
Diner an meine Cameraden, als ich - das erste ]\!al die 
W ache bezog 1 erschopfte meine Baarschaft., und so musste 
ich denn gleich anfangs an · . ein Borgen und Darlehen 
gegen V erpfandung kiinftigen · Einkommens gehen. Dieses 
vorgreifende Leben, dieser unigekehrte Geldverkehr, riss 
mich und meinen Hausstand schnell in den Strudel einer 
gewohnlichen Officiers-Wirthschaft und entfe:rnte vo_n . der 
geordneten Eingezogenheit iiberrechnender Camerad.en, deren 
Zahl freilich sehr gering war. 

,, W er sich noch sejne erste Stellung unter Cameraden 
zu erkampfen hat, wird zum Ziele gelangen ,. wenn er sich 
mit · Ausdauer im Besitz eines G-utes zeigen kann, dem 
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seine Beurtheiler selbst nachrennen. Dieses Gut war in 
meinem Falle ausserer Glanz, und ich griff danach mit 
allen Mitteln, die mir Speculanten, Wucherer und der 
ganze Tross eigenniitziger · Seelen geben wollte, die ein 
Regiment voll junger Prasser umschwarmten. So that ich 
es denn an Pferden, Equipagen und sonstiger Zuthat bald 
den Reichsten gleic.h, und das Urtheil gestaltete · sich 
mir giinstiger. 

,,Nach zwei Jahren keuchte ich schon unter der Last 
einiger tausend Thaler Schulden, die meine ungeiibten 
Schultern damals entsetzlich driickten. Zwar waren mir 
schon mehrere Male ansehnliche Mittel ausnahmsweise zu
ge:fl.ossen, aber alle solche Hiilfe reichte nicht; die un
iiberlegten Ausgaben eines leichtsinnig lebenden Gens
darmerie-Officiers iiberstiegen jeden Zuschuss, und mein 
erwachender Scharfsinn war in steter Regsamkeit und un
etschopflich in Entwiirfen und Planen, um den taglich sich 
mehrenden Ausgaben fiir Pferde, Wagen, Kleidung, Ru
stungsstiicke, . ausgesuchtes · Zimmergerath, fur Feste, Gast
mahler, Landpartien und wie die modischen Bediirfnisse 
sonst noch heissen, neue Geldquellen zu eroffnen. 

,, Wenn es nun auch anderweitige gesellige Ziele gab, 
so entfremdeten sie mich doch ·meinen Dienstgefahrten und 
ihren Vergniigungen nicht. Ich fehlte nie, wenn es einen 
Jubel in der Wachstube gab. Dort versammelten sich 
taglich die Subaltern- Officiere bei dem wachhabenden Ge
nossen, haufig zu einem iippigen Mittagsmahl, mehrentheils 
aber z-u frohlichem Abendimbiss, bei dem, mochte es ein~ 
fach oder ausgesucht sein, die Zahl der Gaste sich gleich
blieb. Solches Zusammenleben erhielt beim Officiercorps 
Eintracht und Gemeinsinn. Das Getose der Schiisseln, 
das Klirren der Glaser zog zu den Gelagen auch · solche 
Ga:ste, die nicht zum Regiment gehorten. Manche wurden 
dabei unaus bleibliche Erscheinungen; zu diesen gehorte 
ein alter Franzose und ausgedienter Tanzmeister, der in 
seiner philosophischen Ru.he und Ergebung uns als komische 
Person _diente.- Es kamen Juden und Christen, und ein .. 
Ehrenmitglied war Va.ter BesseL Nicht selten fanden 
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sich sogar angesehene Manner in dem Wachzimmer ein, 
um einen munteren Abend zu verbringen. Hier erhielt 
denn auch manche Unbandigkeit ihre Entstehung, die sich 
in die friedliche Stadt hinausbewegte, wilde Streiche, keckes 
Auftreten gegen jede Ordnung, die nicht die militarische 
war, iiberhaupt wilde Ziigellosigkeiten im Leben der jungen 
0f:ficiere, die nur zu lastig erschienen und selbst vom 
Konige iibel vermerkt wurden." Um solche Charakteristik 
durch eine ·Probe aus dem Sommer 1806 zu illustrieren, 
fahrt der Erzabler fort: 

n Wir sassen eines Abends im W achzimmer im Kreise 
beisammen und verplauderten die Zeit, der Schwanke ge
denkend, welche wir und noch mehr vor Jahren unsere 
beriichtigten V organger ausgefiihrt. Dabei wurden die 
mancherlei off ent.lichen Aufziige und Mnmmereien nicht 
vergessen, darin sich die Gensdarmen-Offi.ciere in den 
Strassen Berlins gezeigt hatt.en. ,,Man miisste 'mal wieder 
so einen Spass machen!" - ,,Aber welchen, wie?" -
,,N atiirlich einen Aufzug zu Pferde." N ach langerem ·Hin
und Herreden schlug Einer vor, das dazumal in Berlin 
hau:fig aufgefiihrte Spektakelstiick ,, W erners Weihe der 
Kraft", in welchem die Au:fl.osung eines Nonnenklosters zu 
Wittenberg in Luthers Zeit zur Darstellung kommt, zu 
einer Mummerei und einem Aufzuge zu wahlen. Der Vor
schlag ge:fiel, und es wurde eine Parodie des Stiicks ent
worfen, wonach Martin Luther und Catharina von Bora 
mit ihren friiheren Lebensgefahrtinnen aus dem Nonnen
kloster, unter der Fiihrung einer zweideutigen Personlichkeit 
aus Berlin, eine Schlittenfahrt· unternahmen. 

nDer Entwurf dieses etwas rohen Spasses wurde be
lacht und ausfiihrbar gefunden. Damit aber am anderen 
Tage das ausgesonnene Stiickchen nicht wie ein ver
schollenes Gesprach vergessen wiirde, schlug ich eine Unter
schrift vor und erbot mich zum thatigen Inswerkstellen des 
Ganzen. Dies ward auch beliebt, und bald . standen auf 
dem Blatte dreizehn bis :fiinfzehn Unterschriften, blos Gens
darmen-Of:ficiere. N achdem -wir uns Stillschweigen zuge
sagt, ging ich ans Werk. 
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,,Ich liess -einen Schlitten auf niedrige. -Rade;r setzen 
und diese·_ mit_ herabhangendem gr~uen Tuche ~edecken. 
Vier ·rn~tige Pf erde konnten dieses · Fuhrwerk . bequem 
ziehen. Dann W11Fden folgende Verl;ialtungsregel~- aufge
setzt: J eder -Theilnehmer stellt vier bis sec~s V orreitei:, 
alle reich gekleidet in J acken mit_ Gold- und Silber
_tressen; wie solches · bei grossen S~hlittenfahrten iiblich 
:war .. Ferner·· versieht.er sich_ mit einem· wohlangepassten 
anstandigen Frauenanzug und mit. einem Damensattel fiir 
sein Pferd. Aus der Theatergarderobe wird die Tracht' 
Dr. Luthers,. sowie :seines Famu1us .und der Cath~rina 
.von Bora entlehnt_ oder gekauft~ AUe 0£6.ciere, als Frauen 
gekleid~t, kommen auf _iliren J:>aradepferden; nur derjenige, 
.der eine Madame vor~tellt, reitet e~-kleines Pferd, -Lang
_schwenz ·mit- aufgesteck:ten Eselsohren. · :Im· Schlitten sitzt 
Luther mit seinem]famulus, der in der Hand seines Herrn 
-Flote halt, die lach_erlich _lang sein muss.· Catharina 
reitet auf 9.-0r Pritsche, · · in der einBn ];[~and eine Fackel, 
.in der anderen eine Hetzpeitsche. - So Jautete das Pro
gra.mm, ·dem getreulich nachgehandelt ward. 

,,An ·einem Ahend · im ¥on.at August sammelte1:1 sich 
samm:tliche Theilnehnier in meirier W ohnung in· der vqr~ 
·geschriebenen Vermummung.' · Prachtvoll gekleidete Vor:. 
.reiter mit Fackeln fehlten- nicp.t. -- Plot.zlich, als alles 
rasch gericht~t, die Faekeln entglommen waren, · brach der 
Zug in der vorgezeichneten Ordn_ung von einem LiGhtmeer 
iibergossen, aus der Charlottenstrasse unter die Linden 
hervor -und bewegte sich mit gemassigter Gangart durch 
die zusammen_ eilenden Haufen von Zuschauern, die zuerst 
.mit Verwunderung den Glanz des Zuges angafften, dann, 
zum Theil die Bedeutung .der Gestalten erkennend, die 
Anspielung · belachten und laut das helle Schaugeprange 
.bejubelten. . Aber bald sprengten Husaren und Polizei
diener zu Pferd heran, die. der Gouverneur von Berlin ge:
schickt hatte; um der Posse zu wehren- und den Zug _auf
_zuhalt~n~ Inde-ssen war . solches s~hon zu spat;· diese 
.Schaarwache. diente • nur dazµ, -die hemm~nden Haufen der 
Zuschauer zu lichten, und wir .. du.rchzogen ei~~ St-µIJ._de 
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lang mit · ztinelimender Schnelligk~it die Strassen, bis der 
Zug · in saus·endem Gallopp in eine entlegene . Strasse sich 
·verlor · und die Faekeln verloschten~ 

.,, Wir glaubten damit. auch den garizen Schwank ver
loscht zu haben ::· und jubelteu .im Stillen iiber· die gliick
liche Ausfiihrung der Posse,· als nach mehreren Tagen., 
wie schori unter uns keine Rede . davon . war, ein konig
licher· Parolebefehl die· strerigste U ntersuchung. gegen die 
,Anstifter und Theilnehmer. · jenes Scandals anbefahl. Des 
Konigs Unmuth · traf den erschrockenen Chef, den strengen 
.Command.eur, und im Gegenschlag das ganze. Regiment, 
so <lass wir Schuldbewusste clurch freimiithig"B Angabe 
unserer Na.men den allgemeinen Sturm beschworen zu 
miissen . glaubten: Der alteste Theihiehmer dem Range 
nach. wurde· v-ersetzt; die .ihm in der Anciennetat zunachst 
stehenden drei 0£:ficiere kamen in Arrest, den Anderen 
wurde· ihrer ·J ugerid wegen und in Hoffnung reuiger Bes
·serung nachgesehen. Der so von des Konigs Zorn· zur 
Stadt Hinausgetriebene ~ wurde von dem gesamroten Of:ficier
corps lletrauert; und wir gaben dem · Scheidenden ein Ab
schiedsf est, das- mit einem unter den · Linden bei Trom
•peten- und Paukenschall · ausgebrachten weitdrohnenden 
-Vivat eridete. So·_ glaubte · die J ugend im Gefiihl ihres 
Rech ts selbst- Konigen trotzen zu konnen."' 

Soweit der Lieutenant von. Nostitz, der nach ·dem 
Kr-iege 1.807 seinen. Abschied nahm und das Heimatland 
verliess; d~s Ueb~n.nass -s·einer Schuld.en und eine dadurch 
aufgnotigte ·Heirat h_aben .ihn dazu veranlasst. Wie aber 
das Leben cler Gensd3:rrrierie-Officie;re, dem sich der ein
zelne nicht ganz entziehen .. konnte; uritergrabend au£ die 
Zukunft aller Mitglieder einwirken musste, davon giebt die 
vorstehende Schilderung_ -em lebhaftes Bild. In demselben 
Monat, · wo der. letzterwahnte -Schwank zur Ausfiihrung 
.kam, marschierten die Gensdarm.es zu dem Feldzuge aus, 
in welchem sie ihr Ende :finden sollten .. -

U nter solchem Treiben des Genusses und der Freuden 
begann Ernst seinen Eintritt in die gesellschaftliche Welt, 
und seine personliche Erscheinung sicherte ihm alsbald 
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die erwiinschte Stellung. · Auf schlanker, classisch schoner 
Figur trug · er einen zierlich · gef ormten Kopf mit blauen 
Augen, fein gezeichneter Nase, hiibschem kleinen Mund 
und krausem goldblonden Haar. Das Ganze, bei mann
licher Grosse· gehoberi. durch elegante Bewegungen und 
gewandten Geist, machte · Ernst zu einer vorteilhaft auf
fallenden Personlichkeit, welche auch die Konigin Louise 
veranlasste ,- ihn zu eineni ihrer Tanzer zu wahlen und 
ihm - ebenso wie der Konig - nach dem traurigen 
W echsel in Preussens Geschicken noch ein wohlwollendes 
Interesse · zu bezeigen. - Die Schuldenlast aus der froh 
durchlebten Jugend aber hing sich von da ab an Ernsts 
ganze Zukunft an, bedriickte sein ferneres Leben bis zum 

Ende und· warf selbst diistere Schatten in das V erhaltnis 
zu. seinem Vater und den _sonst in inniger · Freundschaft 
verbundenen Geschwistern. -

Die Lebensverhaltnisse beim Infanterie-Regiment Zenge 
in Frankfurt in dieser Zeit waren fiir Augu·st weniger 
verftihreriscb, freilich auch weniger anregend. Dagegen 
bethatigte er seinen au£ das · hohere gerichteten Sinn · in 
der Peri ode, die bald durch den j a hen Sturz <ler Armee 
abgeschlossen werden sollte; dadurch, dass er im Winter 
1804/5 die Akademie in Berlin besuchte, welche unter 
Leitung des Obersten Schatnhorst - desselben, der 
nachmals den Geist der · Armee gewandelt und· sie zum 
Muster aller anderen gestempelt hat - die Officiere von 
besonderer Beanlagung fiir die hohere Fiihrung auszubilden 
hatte. N ach der 1804 dcr Akademie gegebenen ne1.1en 
Verfassung sollten ausgewahlte Offici~re•in einem dreijahrigen 
Wintercursus den im koniglichen Schlosse abzuhaltenden 
Vorlesungen beiwohnen, und August hat sich noter den 
ersten 51 Teilnehmern befunden. Die politischen · Ver
hal tnisse, ·zunachst die Mobilmachung der· Armee 1805, 
haben aber die Fortfiihrung des Cursus in den folgenden 
J ahren verhindert. 
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Die Einwirkungen der N apoleonischen ~olitik brachten 
1805 die ersten Storungen in die vegetierenden Zustande 
der preussischen Armee und fiihrten diese voriibergehend 
auf den Kriegsfuss.*) Als Russland eine Armee an. der 
Grenze zusammenzog und mit Drohung den Durchmarseh 
durch Schlesien nach Oesterreich und von schwedisch
Pommern nach Hannover erreichen wollte, stellte Preussen 
zum Aufrechterhalten seiner N eutralitat Truppen auf. Mit 
dem 20. September 1805 ruckte ein Corps unter· Furst 
Hohenlohe bei Sieradz hinter die Warthe, welchem ·die 
beiden Musketier-Bataillone des Regiments Zenge, bei 
denen August stand, zugeteilt waren. Die Verletzung 
des preussischen Gebietes im Ansbachischen durch die 
Franzosen machte jene Massregel bald riickgangig; da
gegen wurde nun in Franken und Thiiringen im. October 
eine Armee untet Furst Hohenlohe zusammengezogen, 
zu welcher jene Bataillone abriickten. Auch das Regiment 
Gensdarmes gehorte im December ih-r an. Als jedoch im 
Januar 1806 die Verhandlungen mit Napoleon eine fried
liche W endung zu nehmen schienen, wurde die Armee auf 
Friedens-Stand gesetzt, und die Truppen zogen im.· Fe
bn1ar in ihre Garnisonen wieder ein, wo ihnen eine -letzte 
halbjahrige Ruhe beschieden sein sollte. -

Zum Kriege 1806 machten sich··im August die Truppen 
der markischen Inspection marschbereit. Sie wurden der 
HaU:ptarmee des Herzogs von. Braunschweig zugeteilt und 
versammelten sich im September an· der Saale um Naum
burg. Das Regiment Gensdarmes~ Cuirassiere gehorte zu 
einer der Reserse-Divisionen unter General Kalkreuth.**) 

Wahrend die· Hauptarmee im October sich langsam 

*) Der Zusammenhang der Politik ist eingehend in der Bio
graphie Bernhards (80) geschildert, Seite 48. 

**) Zur Uebersicht der ~ewegungen empfiehlt sich die Be
nutzung einer grosseren Karte von Deutschland, z. B. die von Stieler 
in 25 Blattern 1: 750000. - Fur die Schlacht von Auerstedt specieller 
dienen aus des Generalstabs-Karte des deutschen Reichs (1:100000) 
die Sectionen 413 Naum.burg und 439 Iena; fur das Gefecht · von 
Wichmansdorf die Section 216 Templin. 
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gegen ·-Erfurt vorschob, · hatte Nap 61 eon voil Siiddeutsch
land. ub·er. Hof eine entschiedene Offensive - zwischen der 
Saale ·und Elster i in· der Richtung. auf Naumburg und 
Leipzig begonneri, und veranlasste nun · die preussische 
Arme·e · zu einer rq~kgangigeh Bewegung gegen die U nstrut 
bei.Freiburg.- Bev;0r dieser Fluss erreicht werden ··konnte, 
kam es: zo. -·den, · Zusammen-Stossen, in · welchen I die 
p-reussische,~ee 'zertriimmert. wurde~ Napoleon ging 
mit :mehreren · Armeecorps. · -am 13. und · .14. October bei 
·Jena. vom ·rechten ·au=f.·das.:,1ink~. Saale:.. Ufer - fiber ·und 
schlug _ die Ho henlqhesche Armee. · Das. 3. franzosische 
Corps unter Marschall Davout, welches bereits Naumburg 
erreicht hatte ,. sollte .. _ ·gleichzeitig pei- Kosen die Saale 
iibersehreiten, .. um sich mit Napoleon zu vereinigen. ··Auf 
·diesem Marsche_ traf es· am -14. October bei Hassenhausen 
die Armee des. H~rzogs von Braunschweig, welche an dem 
Tage· ·: an Kosen vdrbei ziehen wollte; ~ um Freiburg zu· _ er'.' 
reichen. Drei preussische Infariterie-Divisionen -und der 
-grosser-e Teil- der. Cavalerie, griffen .nach einander Hassen
hausen an . und zerschellten an: den- w.enigeri: zahlteichen 
-Kraften der Franzosen~ · so dass sie in Trfimmer aufgeloffii 
den Kampf. aufgehen mussteil. · 

Ein Teil der Reserve-: -- · dabei auch das Regiment 
Gensdarmes - war wahrend dieser· Scenen um Hassen
·hausen gegen 1 Uhr· auf: den Rohen zwischen Eckarts
berga und Gernstedt aufmarschiert und trat -erst -zur Au:f
nahme der geschlagenen Trrippen in Wirksamkeit, als die 
Franzosen siegreich gegen• <lie Orte Lisdorf und Gernstedt 
vordrangen. Die Infanterie~ReserYe ·- nahm auf dem Riicken 
Au:fstellung; welcher beide Dorfer•.vor sich hat; vor ihrer 
Mitte die Batterieen Bychelberg und Scholten. Letzter~ 
fuhr rechts; von ·der ·Gerichtshohe ·au£, und- erhielt. zu ihrer 
Bedeckung die 3. Escadron Schac:k 'vom Regiment ·Gens~ 
-darmes, · ·zu 'weleher i Ernst·· ,gehorte~ Sie richtete ein 
heftiges F~uer auf die vorliegende Ebene · u:rid unterhielt 
·es, bis. <ler Feind ·:_ 'auf. ihrerri rechten ·Jrliigel das hiig_elige 
G·elande .~m. Gerristedt _ erreichte, __ wo er _ihrer Wi~kung 
entzogen war. Durch diese Thatig~eit hatte die Batterie 
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Scholten,Jriehrere Stunderi lang :fast .das·,ganze· feindliche 
Feuer auf si~h gezogen, welches _·die.'·Schwadron mit ·.ihr 
aushalten. rinisste; doch blieb . der~.Erfolg· ,so: gering, .dass 
die Gensdarm.es .nrir .zwei Pferde einbiissten. .-

Indessen. war . der allgemeine Ruckzug der Armee, be
reits befohlen; die Batterie ging gegen 4 Uhr bei · Auer
·.stedt : ii.her den Emse-Bach · zuriick und die Schwadron 
Schack schloss- sich ihrem Regiment wieder an. ·Ohne in 
der Schlacht zur Thatig}reit gelangt zti &ein, zog· . es· sich 
im Schritt auf Reisdorf .ab., und . machte , hinter· dem Ort 
wieder front, um die Pf erde . nach den anstrengenderi Be
wegungen iiber die Berge -·zu. A.tern komm.en zu lassen. 
Der Feind folgte mit der- Brigade reitender .. _ Jager Vi
alann es, wagte aber beim-.Anblick der Gensdarmes keinen 
Angriff, und die Ver:folgung endete- am · Dorfe. - Von 29 
0fficieren,, 681 Mann hatte das Regiment nur durch_ Ca
nonenfeuer einen Gensdarmes verloren~ ·-. 

·Durch den ungliicklichen Verlauf der beiden gleich
zeitigen Schlachten bei ·Auerstedt und Jena war .--die preu~ 
ssische Armee in westliche Rich tung geworf en .. und . von 
ihreni naturlichen ·Riickzug abgedrangt, w~hrend·N a pol.eon 
die kiirzere'.Linie au-£.Berlin behielt und-in rascher Bewegung 
auf 's ausserste ausnutzte. Die geschlag~:r;ien-Ti.uppen muss ten 
versuchen, auf dem Umwege iiber Magdeburg· sieh hinter die 
Oder zu retten·, und ihre Anstrengungen1-wurden noch durch 
die anfangliche Auflosung, durch MangeL.an Verpflegung .-und 
durch . ungeordnete Befehle erhoht.· · •. Bei solcher U eber
anspannung der Krafte schmolz .:; die Mannschaft · taglich 
zusammen und schliesslic4 wurden die iibrig gebliebenen 
Triimmer grossenteils zu Capitulationen. genotigt. · 

Das Regiment Gensdarmes . :kam, .. in guter Verfassung 
wie es .war, von vornherein m-die giinstigste Richtung. 
Es gelangte . am Abend der .. Schlacht nach Buttelstedt,. wo 
General Wartensleben es·: in.it- anderen Truppen. ver
·einigte nnd diese Colonne alien iibrige~ voran iiber Nord
hausen und Hoh~gais durch den -Harz'. am, 19. October bis. 
Magdeburg mhrte. · Die. Gensdartnes· gingen am 21 .. unter:
halb der Festung bei Tangerorlincle . iiber, <lie Elbe und 
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traten nun unter den Fiirsten Hohenlohe., dem nach der 
V erwundung des Herzogs von Braunschweig der Bef ehl 
fiber die Hauptarmee iibertragen war. Beim W eitermarsch 
von Magdeburg in der Richtung auf Stettin erreichte 
Hohenlohe am 25. October Ruppin. Am gleichen Tage 
besetzte die franzosiche Armee Berlin und gelangte mit 
den Spitzen bis Oranienbnrg, wohin der Grossherzog 
von Berg (Murat) mit mehreren Cavalerie-Divisionen 
geschickt wurde. Von da ab begannen die Beriihrungen 
beider Armeen wieder, bis sie zur Katastrophe fiihrten. 

Die rechte Seite der preussischen Armee war von 
Magdeburg an durch die Abteilung des Generals Schim
melfennig gedeckt. Als diese, am Havel-Pass bei Zeh
denick den 26. October geschlagen, sich eilig iiber die 
Oder abzog, kam Furst Hohenlohe in die Notwendigkeit, 
am 27. auf dem M:arsche von Furstenberg nach Boitzen
burg eine neue Seitendeckung zu bilden .. Er bestimmte 
dafur den General Bila mit 15 Schwadronen Husaren, 
welcher von Lychen aus rechts ab_ nach Mittenwalde au£ 
die Prenzlau - Berliner Strasse marschieren und sich dort mit 
dem Gesicht gegen Templin au:fstellen sollte. Das Regi
ment Gensdarmes - nach den Marschverlusten, besonders 
im Harz, nnd einigen Abzweigungen rioch 300 Pf erde 
stark - hatte seinen Riickhalt zu bilden und zu dem 
Ende nach Hasleben und Kutz auf dieselbe Strasse . zu 
riicken. Ila indessen die Husaren Bilas noch nicht auf 
dem Ve~amrolungs-Puncte eingetroffen waren, als Hohen-
1 oh e von Lye hen abmarschierte, so befahl. er - der 
rechtzeitigen N achricht halber, wenn der Feind schon 
fiber Templin hinausgegangen sein sollte -- um Mittag 
den Gen~darmes, sich nach Hasleben in Marsch zu setzen, 
ohne die Husaren abzuwarten. Hohenlohe sagte im 
Abreiten dem Regiments--Commandeur Major von Losche
b rand, dass er wahrscheinlich erst am folgenden Tage 
mit dem von Templin anriickenden Feinde zu . thun be-
_kommen wiirde, und dass er von dem angewiesenen Posten 
aus durch steten Patrouillen- Gang mit Bil a bei Mitten
walde Verbindung halten mochte._ 
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Auf dem Marsche kamen nun dem Major Losche
brand sic4ere Nachrichten zn, dass er sich bereits inner.
_halb der f~indlichen Sphare befande. Man erfuhr, dass eine 
feindliche Abteilung kurz. ·vor dem Regiment durch das 
Dorf, wahrscheinlich W arthe, getrabt war und dass Pa
trouillen in der Gegend streiften. Bald darauf - das Re
giment w:ar gerade aus dem ~oitzenburger ~alde in's Freie 
getreten - sah man einen einzelnen 0£6.cier links hiniiber 
nach dem Wald~ zu reiten. Ernst und der Regiments
Adjut~nt von Zastrow setzten ihm nach und jagten ihn 
einem Gensdarmes entgegen, der als Begleitung des Fuhr
werks eben aus dem Walde hervorkam; letzterer bog ihm vor 
und brachte ihn .gefangen ein. Er erwies sich als ein Ad
jutant des Generals Beaumont, namens Pieton, der auf 
dem Ritt von Templin nach Boitzenburg begriffen sehr 
verwundert war, hier Preussen zu treff ~n. Er sagte aus, 
dass der Grossherzog von Berg mit seiner Cavalerie in 
der Nahe sei und man jeden Augenblick auf ihn stossen 
konne. Von Boitzenburg her horte man Gefecht. Doch 
wollte sich der Maj or durch diese Anzeichen in Ausruhrung 
seines Auftrages nicht beirren lassen und setzte ohne 
weitere Vorsichts-Massregeln den Marsch in der ihm ge
geb.enen Richtung fort. Die Mannschaft befand sich . bei 
der Aussicht, an den Feind_zu kommen, in bester Stimmung. 

Es war eben finster geworden, als man vor Wich
mansdorf in schmale~ Wege auf _eine feindliche V edette 
stiess_, die Feuer gab. Der W eg wurde rechts durch einen 
Abhang, links durch einen Zaun beschrankt und schien 
sich so bis zum Dorfe fortzusetzen; Maj or v on L 6 sch e
b rand liess daher das Regiment durch eine Oeffnung des 
Zaunes gehen und mit Zwischenraumen in Linie aufmar
schieren. Der Feind postierte abgesessene Reiter an der 
Hecke und brachte dem Regiment durch ihr Feuer Ver,.. 
luste bei 1 so dass es · zur Erwiderung Flanqueurs vorziehen 
musste_.. Im Dorf e horte man Larm blasen. 

Als Loschebrand unentschlossen in dieser Art ab
wartete, kam der Feind schwadronsweise aus dem Dorfe 
hervor, wurde starker und starker,. und stellte sich - so.,. 
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·viel man im. Schummerlicht erkennen konnte nicht '. bloss 
in der Front des Regiments -au£, son.dern sandte -auch eine 
Umgehung um einen vorli~genden Teich- -gegen die-· linke 
Seite. Es war:-. die li ~-Brigade der_. Dragoner-Division 
Grouchy; die · der Grossherzog von ·Berg· bereits, von 
Hasleben - dem Bestimmungsort der Gensdarnies - aus 
zur· Verbindung mit der Brigade Milhaud bei -Boitzen
burg ·hierher ge-sandt hatte. 

Gegen die links vorgegangenen fein.dlichen Trupps, 
das 3. Dragoner-Regiment, -schickte Loschebrand seine 
beiden linken Fliigel-Schwadronen unter Major v o·n J ii r
g ass; endlich entschloss ·er sich auch, zur Attacke blasen 
zu lassen. Wegen z,veier .zur Seite liegender Teiche konnte 
er mit den drei anderen Schwadroneri · nicht in Linie 
bleiben und niusste in Escadrons links abbrechen. Die so 
an die Spitze gekommene 3. Schwadron, · vor deren rechtem 
Fliigel Ernst ritt, war in Erwartung des weiteten Com-:
mandos im Trabe geblieben, als der Mond hinter einer 
Wolke hervortretend den Feind erkennen liess, a·er - das 
6. Dragoner-Regiment .:- auf zwanzig Schritt Entfernung 
den .A.ngriff mit vorgestrecktem Degen erwartete. · Das 
plotzliche ·Blinkern i:m. Mondlicht. veranlasste ein Stutzen, 
und der Feind riickte sofort seinerseits · Jest geschlossen 
im Schritt vor;· man wurde gleich handgetnein.: · Ernst, 
neben dem gerade · der Regiments-Adjutant eintr"af, · hieb 
nach einem Officier, ·so <lass man ihn im Sattel wanken 
sah; aber wahrend · dieses Moments drehten schon einige 
Rotten Gensdarm.es hinter ihm um, und in einem- Augen
blick wui·de die Escadron vom Feinde getragen au£ die 
hinteren geworfen, die sich nicht ausbreiten konnten; das 
lO. Dragoner-Regiment von der • 2. · franzosischen. Brigade 
Becker hatte <lurch sein Eingreifen die rechte Seite der 
Gensdarmes umfasst. In verlustvollem Handgemenge 
mussten alle drei Schwadronen ·-fiber einen breiten Graben 
zuriick, in welchen viele stiirzten; doch liess dort · auch 
das Aufdrangen nach, und· die Gensdarm·es begannen:. sich 
hinter dem . Graben , .. zu -sa.mroeln. ._ ·Wahrend d1eser. Vor.i: 

. gange waren ebenso die beiden linken Fliigel-Schwadronen 
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durch Uebermacht (das 3. Dragoner-Regiment) geworfen 
und jn die Flucht geschlagen, so dass nur eine geringe 
Anzahl unter dem Major von Jurgass, ohne dass es der 
Regiments-Commandeur erfuhr, sich von der Dunkelheit 
begiinstigt nach dem Boitzenburger Walde . rettete. 

Losche brand befand sich mit seiner Truppe in· sum
pfigem Gelande, aus dem man in der Finsternis keinen 
Ausweg finden konnte, und der Weg war durch das Ge
pack verfahren, als ein Parlamentar den commandierenden 
0f:ficier zu ejner U nterredung aufforderte. In seiner 
Verlegenheit folgte der Major dieser · Aufforderung, be
gleitet vom Major von Al vensle ben als Dolmetscher. 
Der franzosische General Becker uberredete die beiden 
0fficiere, dass sie bereits von zwei Divisionen einge
schlossen seien, und benutzte die Zeit der U nterredung, 
um die Gensdarmes umstellen zu lassen. N ach kurzer 
Riicksprache mit Alvensleben, deres indessen dem Ma
jor Losche brand anheimstellte, sich durchzuschlagen oder 
zu capitulieren, entschloss sich dieser zu dem letzteren 
Ausweg, wonach die Reste der drei Schwadronen mit Bei
behalt ihrer Equipage Kriegsgefangene wurden, die Offi
ciere auf ihr Ehrenwort entlassen werden sollten. 

Au£ diese Weise ist auch Ernst in Gefangenschaft 
geraten. N och mit dem Sammeln seiner Leute beschaftigt, 
erfuhr er nicht eher . etwas von der Capitulation, als bis 
die feindlichen Dragon er von alien Seiten heran sprengten, 
und er so umringt. nicht mehr daran denken konnte, per
sonlich zu entkommen. - Die Bedingungen sind spater 
franzosischerseits nicht gehalten; man nahm den Officieren 
ihre Pferde und ihre Equipage. Sie wurden zunachst in Wich
mausdorf einquartiert, dann nach Potsdam gebracht und 
von dort erst mit Passen entlassen. Von der Mannschaft 
waren bei Wichmansdorf 30 bis 40 getotet oder schwer 
verwundet; die iibrigen wurden in die Gefangenschaft ab
gefi.ilirt. - .Am 28. October folgte bei Prenzlau die U eber
gabe des Fursten Hohenlohe mit den Resten der Haupt
A.rmee, und df'r Feind fand sich damit in volligem Besitz 
des . Landes bis zur Oder. 

7 
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Ernst ging zu Hause nach Vorwerk und brachte dort 
da er durch sein Ehrenwort gebunden war die Zeit 

bis na.ch abgeschlossenem Frieden zu. 

August stand zur z~it der Mobilmachung der Armee 
im August 1806 beim 3. Musketier-Bataillon seines Re
giments, welches - wahrend die beiden anderen zu den 
Feldtruppen abriickten - als I"""andesbesatzung daheim 
blieb. Anfangs an den Oder-Uebergangen in Crossen und 
Frankfurt aufgestellt, wurde das Bataillon - nachdem die 
ungliickliche W endung des Feldzuges in Thuringen einge
treten war - fiir die Verteidigung der Festung Kiistrin 
bestimmt und trat am 24. October in die Stadt ein. 

Bis Ende October, wo die Franzosen vor dem Platze 
sich zeigten, war er bereits ausreichend proviantiert, mit 
Geschiitz und Munition versorgt, die Aussenwerke in Ver
teidigungs-Stand gebracht, und eine Besatzung von drei 
B.ataillonen Infanterie, 75 Husaren und einer hinlanglichen 
Zahl Artilleris.ten verfiigbar. Die Gesamt-Starke betrug 
2400 Mann, worunter 800 nicht ganz dienstbrauchbar. 
Die Festung war somit fur eine formliche Belagerung 
nicht ausreichend ausgestattet, aber doch fur langere Zeit 
verteidigungsfahig. Dagegen litten ihr Commandant~ Oberst 
von Ingersle ben, und die hoheren 0£:ficiere unter den 
schwachenden Einfliissen ihres Alters in dem vollen Masse, 
wie es eine der triibsten Erscheinungen dieses Krieges 
geworden ist. 

Das 3. franzosische Armee-Corps unter Marschall D a
v out marschierte am 30. October von Berlin nach Frank
furt a. 0. und zweigte die Division Gudin au.£ Kiistrin ab, 
dam.it sie sich womoglich des Briickenkopfes bemachtige. 
Als die Avantgarde am 31. October erschien, war£ sie die 
Vorposten der Festung zuriick und dr-a,ng mit ihnen in den 
Briickenkopf ein, so dass die Preussen sich iiber die vom 
Commandanten bereits in Brand gesetzte Brucke re-tten 
mussten. . Die Batterieen der Festung wiesen den Feind 
nun nachdriicklich zuriick und dam.it beruhigte er sich. 
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Am 1. November wurde die franzosische · Division 
ab beruf en , weil das gauze Corps Dav out die Einschlie
ssung· Kiistrins, fiir welche andere Truppen bestimmt 
wurden, auf dem rechten Oderufer decken sollte. Aber 
dessen bedurfte es schon nicht mehr; indem die Festung 
einem unter General Gauthier einstweilen zuriickgeblie
benen Infanterie-Regiment gegeniiber bereits zur Ueber
gabe schri tt. 

Oberst von Ingersleben versammelte am Morgen 
des 1. November die Stabsofficiere der Garnison und hielt 
ihnen vor, <lass der Feind vor den Thoren der Festung stehe 
und llass ihm die sichere N achricht geworclen sei, auch 
auf der rechten Oder-Seite waren 100000 Mann im A.n
marsch; Entsatz sei nicht zu erwarten, die Beschaffenheit 
der Besatzung allen bekannt. Als die alteren Stabsofficiere 
darauf zur Capitulation rieten, wahrend nur der zugezogene 
Ingenieur-Leutnant Thynkel die Forderung stellte, class 
<lie Festung sich verteidigen miisse, weil sie es mit 1600 
Mann Besatzung und hinlanglichem Geschiitz· leisten konne, 
da erk.la.rte der Commandant, dass er die Stadt deshalb 
nicht einaschern lassen werde. Er liess U nterhandlungen 
um einen Waffenstillstand beginnen. 

Auf so kleinmiitige Eroffnungen ka1n von franzosischer 
Seite der iibermiitige Bescheid: wenn <lie Stadt nicht 
binnen zwei Stunden iibergeb~n wiirde, so nahme das 
Bombardement seinen Anfang; und dieser Uebermut brachte 
Ingersleben zu der Aeusserung: "nun ist keine Zeit zu 
verlieren" ; er be gab sich personlich iiber die Oder zu dem 
feindlichen General. Man stellte ihm dort vor: Stettin sei 
uberlief ert, das Hohenlohe sche Corps gefangen, Kiistrin 
schlecht besetzt ,- das Bombardement werde sogleich be-.. 
ginnen und nicht eh~r aufhoren, als bis die Stadt ein
geaschert worden. Das geniigte, um ihn zur Capitulation zu 
bewegen und den franzosischen General die Bedingungen 
dictieren zu lassen, nach welchen am Mittag des 1. No
vember die Thore durch drei Compagnieen fran.zosischer 
Grenadiere besetzt werden und die Garnison das Gewehr 
.strecken sollte. 

7* 
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. Gleich nach der Unterschrift fuhr· der Commandant in 
Begleitung eines franzosischen Obersten und zweier Sol
daten iiber die Oder zuriick, und in kurzer ·zeit war die 
Festung durch hiniiber setzende Grenad.iere eingenommen. 
Aufgebracht iiber diese feige Capitulation gab die auf dem 
Marktplatze versammelte Garnison ihrem gerechten Un
willen drastischen A.usdruck, und die Artilleristen auf den 
Wallen konnten nur mit Gewalt von ihren Geschiitzen 
entfernt werden. Oberst Ingersle ben musste sich, iiber
hauft mit den V orwiirfen der Subaltern-Officiere, vom 
Marktplatze retten, uncl hier warf auch August von 
Zorn erregt seinen Degen zerbrochen den1 Mann vor die 
·Fiisse, der ihn in so ehrloser Weise der Gewalt des 
Feindes iiberliefert hatte. -

August begab sich nach Hause zu seinem Vater, hielt 
sich indessen nicht durch die . Capitulation gebunden 7 

welche ihm nicht vorher mitgeteilt worden war und deren 
B,edingungen auch von feindlicher Seite nicht inne gehalten 
wurden. Die dem ganzen Staate und ihm personlich 
widerfahrene Schmach liess ihn nicht Ruhe fin den, bevor 
er ein Feld fiir seine Thatigkeit erreichte, und er wurde 
nur durch die Bewachung der Oder sowie durch Beobach
tung seiner Person einstweilen verhindert, sich auf den 
Kriegsschauplatz, der inzwischen j ensei ts des· Stromes 
verlegt war, zu begeben. 

Wahrend die franzosische Haupt-Armee von Stettin, 
Kiistrin, Frankfurt aus gegen die W eichsel marschierte 1 

um den Krieg gegen die Feldtruppen der Preussen und 
Russen in Ostpreussen zu Ende zu fiihren, und die beiden 
·Oder-Festungen bereits durch Capitulation in feindliche 
·Han de gefallen waren, hatte die kleine Seefeste Colberg 
eine A.ufforderung am 8. November 1806 zuriickgewiesen 
und sich auf eine bevorstehende Belagerung einzurichten 
begonnen. 

Nach Colberg war unter anderen der in der Schlacht 
bei Auerstedt verwundete Lieutenant von Schill vom .., 

Konigin-Dragoner-Regiment gegangen und hatte dort seine 
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Herstellung abgewartet. Dieser Officier fiihlte sich kaum 
wieder Herr seiner Krafte, als er eine Thatigkeit zu ent
wickeln begann, die weit iiber den Wirkungskreis eines 
Subalterns hinaus reichte und um so grosseres Aufsehen 
hervorrief, als unter dem allgemeinen Verfall von Staat 
und Armee eine Niedergeschlagenheit die Massen ergriffen 
hatte, welche nur durch Beispiele ungewohnlichster Cha
rakter-Starke iiberwunden werden konnte. Die Energie 
Schills verschaffte aus dem weiten Raum bis an das 
feindlich besetzte Stettin und zur Oder Kriegsgerat jeder 
Art, verspren6yte Soldaten und Geld zur Ausriistung Col
bergs; vor allem aber belebte sie von neuem das Vertrauen 
in die eigene Kraft und wurde ein Halt fiir die Bevolke
rung, welche sich sch on ratlos den V erfiigungen der f eind
lichen Behorden unterwarf. Ein koniglicher Befehl er
teilte ihm infolge dessen bald clie Befugnis zum Errichten 
eines Freicorps, welches die Verteidigung Colbergs unter
sti.itzen sollte; und ebenso erhielt er die Beforderung zum 
Rittmeister. 

In dieser Zeit gelang es August, dem Corps, dessen 
Ruf auch zu ihm gedrungen war, sich anzuschliessen, und 
er that das mit der vollen Hingebung, dem ganzen En
thusiasmus, deren eine ritterlich-patriotische N atur, ge
tragen von unternehmungsfroher J ugendkraft, fahig ist. 
Die letzte Geldbeihiilfe, welche ihm sein bereits in schwere 
Bedrangnis geratener Vater gewahren konnte, wurde ihm 
am 8. Februar 1807 nach Neu-Brandenburg nachgeschickt, 
und mit dieser Unterstiitzung von 40 Thalern Gold er
reichte er auf Umwegen um Mitte des Monats Colberg, 
wo Schill fortan einen Einfl.uss auf Augusts Laufbahn ge
winnen sollte, welche fur sein ganzes Leben von weit
tragenden Folgen geworden ist. -

Schills Parteiganger-Krieg war in der oben ange
gebenen Ausdehnung nur so lange moglich, als der Feind 
der Besatzung Colbergs nicht directe Beachtung schenkte. 
Sobald_ die Division Teulie zur Einschliessung der Festung 
abging, wurde das S chillsche Corps trotz verlustvol1er 
Gefechte fortgedrangt und musste in die Umgebung der 
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Stadt ausweichen. Hier wurde es nach den erlittenen 
Verlusten am 21. Februar nachmittags mit inzwischen 
geworbenen Mannschaften neu gebildet, so dass es aus 
einem leichten Bataillon (gegen 600 Mann), einer Jager
Compagnie und vier Schwadronen Cavalerie nebst eini
gen leichten Geschutzen bestand. ( Die Garnison Colberg 
hatte die Starke von 4000 Kopfen.) August, bisher einer 
der jiingsten Lieutenants im Regiment Zenge und im 
Lebensalter von 21 Jahren, erhielt das Commando der 
1. Compagnie. 

Die Umgebung Colbergs*) wird durch den Persante
Fluss in zwei Haupt-Operationsfelder geteilt. Schill 
hielt, nachdem er auf die Festung zuriickgedrangt war und 
in unmittelbare Verbindung mit der Besatzung trat, das 
Vorland auf dem westlichen Persante-Ufer in einer Linie, 
die <lurch Morast-Niederungen gedeckt wird. Mit dem 
linken Fli.i.gel am Fluss, zieht sie sich siidlich der Ort
schaften Sellnow und Neu-Borek, erreicht den Spie-Bach 
und setzt sich daran bis zur See fort. N ur bei Sell now 
und Borek fuhrten Zugange auf Dammen, welche sich 
leicht beobac~ten liessen, zu diesem Boden-Abschnitt, so 
dass der ~aum, welcher mehrere Ortschaften umfasst, dem 
Feinde bis zu energischeren Massregeln vorenthalten werden 
konnte. Die Linie hat indessen eine Ausdehnung von zwei 
Meilen; auf der die Schillschen Truppen in ihrer ·ver
einzelung nicht leicht unterstiitzt werden konnten und -
wenn der feindliche Angriff an einer Stelle durchstiess -
die anderen Abteilungen selbst bei sachgemasser Benach
richtigung in's Gedrange kommen mussten. Ueberdies 
gingen, so bald Frostwetter die moorigen Wiesen gangbar 
machte, die V orteile der Stellung verloren. 

Die zur Einschliessung bestimmten feindlichen Truppen 
bestanden aus d-rei italienischen Infanterie-Regimentern, 
einem Jager-Regiment zil Pferde und einigen Dragonern 
nebst 12 Geschiitzen, in der Starke von 5000 Mann unter 
Divisions-General Teulie und Brigade-General B·onfanti. 

*) Siehe Generalstabs-Karte Section 93 Colberg. 
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Teulie breitete sich ·auf das rechte Persante~Ufer aus und 
setzte sich auf beiden Seiten des Flusses allmahlich in den 
Besitz des Vorlandes, was zu wiederholten Versuchen, die 
Spie-Linie zu durchbrechen, ru.hrte. 

Am 6. Marz stiess der Feind bei Tagesanbruch mit 
400 Mann gegen Neu-Borek vor 1Jnd drang iiber den Bach, 
an welchem nur eine W ache von 20 Mann stand, hinaus. Au
gust wurde mit.seiner Compagnie, die gliicklicherweise tags 
zuvor durchweg mit schwedischen Gewehren bewaffnet. 
worden war, uncl einer Abteilung Husaren nach N eu-Borck zu 
Hi.ilfe gesandt und zwang den Feind mit Hinterlassen von 
10 Gefangenen zu eilfertigem Rii.ckzuge. 3 Preussen waren 
im Gefecht getotet und 6 verwundet. 

Die Stellung bildet bei Neu-·Borek einen ausspringen
den Winkel und die Briickenstelle liegt 1800 Schritte vom 
Dorfe entfernt, so dass der Feind trockenen Fusses an sie 
herankommen konnte, wahrend die Borcker Seite durch 
den 1000 Schritte breiten Bruch davon getrennt war. Die 
wiederholten Angriffe auf diesen vorzugsweise ausgesetzten 
Punct machten die bleibende Verstarkung des Postens not
wendig, welchen bisher der Volontar Kayser mit 60 Mann 
besetzt hielt. Er wurde August iibertragen, und die Be
setzung der ganzen Spie-Linie so geregelt, dass in Sell
now die beiden Compagnien Pestel und Riillmann unter 
dem Bataillons-Commandeur Lieutenant von Gruben, in 
Neu-Borek die Compagnie Quistorp, im Colberg-er-Deep 
die Compagnie Falkenhayn standen. Jager und Ba
taillons-Canonen waren ihnen zugeteilt; insbesondere hatte 
der Posten in N eu-Borck eine viertel Compagnie Jager nebst 
einem Einpfiinder, und zu seiner Unterstiitzung in Alt
Borek noch 60 Schiitzen unter Volontar Kayser, neben 
einer viertel Jager-Compagnie und einer halben Schwadron. 
Als a.llgemeiner Riickhalt standen hinter der Mitte der 
Vorposten in Alt-Werder 40 Mann von den Compagnieen in 
Sellnow uncl die andere halbe Schwadron. 

Die Alarmierungen hatten sich fast taglich wiederholt, 
bis am 12. Marz ein ernsterer Angriff auf Neu-Borek statt
fand. Volontar Kayser in Alt-Borek war schon tags zu-
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vor durch · seine K undschafter unterrichtet, dass der Feind 
in der Nacht von Naugard und Papenhagen her den Bach 
iiberbriicken und dann au.£ dem gefrorenen Bruch zum 
Ueberfall des Dorfes vorriicken wiirde, wodureh Sellnow 
im Riicken bedroht ware. Abends 9 Uhr hatten Streifen 
die Meldung gebracht, class man an den Brucken arbeiten 
hore. Auf diese Anzeige an die Festungs-Commandantur 
und den Lieutenant Gruben in Sellnow traf um 2 Uhr 
nachts die Compagnie Pestel zur Verstarkung in Neu
Borek ein, wo sie wegen ihrer diirftigen Bekleidung bei 
der herrschenden Kal te in die Hauser eintrat. 

Um 4 Uhr morgens ging der Feind, durch die Dunkel
heit begti.nstigt, in aller Stille ii.her die Briicke, bemach
tigte · sich des Vorpostens und des Einpfiinders auf dem 
Damm und erreichte Neu-Borek ohne Widerstand. Indem 
er sich, nordwarts umgehend, durch die Garten von der 
Seite her in das Dorf warf, traf er den grossten Teil cler 
Leute noch in den Quartieren ruhend und trieb beide Com
pagnien leicht aus den Orten. Sie zogen sich von Alt
Borek in der Richtung au.£ Sellnow zuriick. Als der Feind 
mit der Hauptmasse auf derselben Linie folgte, aber auch 
siidlich den See umging, da griff die halbe Schwadron1 

welche in Alt-Borek stand, die nordlich vorgehenden Ita
liener an, warf sie in den Bruch zuriick und bemachtigte 
sich auch des Einpfiinders wieder. Wahrend dessen war 
noch die Compagnie Riillmann von Sellnow eingetroffen 
und im Verein mit Volontar Kayser au.£ der Ost.seite des 
Sees gegen den anderen Teil des Feindes gegangen. Auch 
hier wurden die Italiener vertrieben und iiber den Bruch 
und die Wiesen in der Richtung au.£ Naugard verfolgt. 
Die beiden geworfen gewesenen Compagnieen hatten sich 
hinter der · Cavalerie gesammelt und der Verfolgung ange
schlossen. W eitere · Verstarkung, welche aus der Festung 
eintraf, wurde nicht mehr gebraucht. - Die 1. Compagnie 
hatte einige Verwundete. 

Es geschah vor Colberg ofters, dass einzelne Wachen 
und in weiterer Folge Truppen, welche von ihnen gedeckt 
werden sollten, wie an diesem Tage durch den Feind iiber-
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rascht wurden. Die Erscheinung ist trotz des guten 
Willens der Mannschaft, insbesondere der Schillschen, 
wohl erklarlich, weil die W achen sich auf dem weiten 
Raum so vereinzelt fanden, dass sie leicht zu umfassen 
waren. Nur grosse Umsicht der Truppe hatte diesen 
N achteil herabmi~dern konnen; doch liess die geringe 
Zahl an Officieren nicht zu, sie zu \\rach-Commandanten 
zu bestimmen, und der damalige Ausbildungs-Stand -der 
Mannschaften war solchen Anforderungen wenig gewach
sen. Als Erschwernis trat die N euheit und W andelbarkeit 
der Organisation hinzu, bei der Fuhrer und Untergebene 
einander nicht kennen konnten und wohl manche Wache 
einem Mann iibertragen wurde, de.ssen Einsicht neben tadel-_ 
loser Bravheit fiir solche Aufgabe nicht geniigte; iiberdies 
veranlasste die diirftige Bekleidung bei rauher Witterung 
ein eifrigeres Aufsuchen ·von - Schutz in den Quartieren, 
als sonst gerechtfertigt sein diirfte. -

Am 17. Marz trat heftiger Frost ein, so <lass alle 
Moraste gangbar wurden und die Festungs-Graben nur mit 
grosster Anstrengung offen erhalten werden konnten. Die 
starke Stcllung von Sellnow ,var plotzlich in_ eine schwache 
Yerwandelt und man musste eines ernsten Angriffs gewartig 
sein. Thatsachlich drang tier Feind am 19. Marz in der 
Dunkelheit um 4 Uhr morgens von Prettmin and Rossentin 
aus mit U ebermacht iibcr die gefroreren Briiche gegen die 
Verschanzungen von Sellnow, notigte die Besatzung durch 
UmfasRen zum Riickzuge, folgte iiber den Fichtkamp hinaus 
und setzte sich in Besitz des Gradier-W erkes und des Galgen
berges; eine Abteilung Cavalerie sprengte selbst bis in die 
Maikuhle. Der Augenblick war in hohem Grade gefahrlich, 
denn das Diinen- Gelande der Maikuhle hatte zur Zeit noch 
keine Befestigung erhalten. Gelang es dem Feinde, _sich dort 
und im Gradier-W erk festzusetzen, so ging mit dem Hafen der 
freie Verkehr der Festung nach aussen verloren, und zugleich 
warden die Abteilungen, welche npch westwarts bei Borek 
und am Colberger-Deep stauden, abgeschnitten. Au£ Ver
anlassung Schills riickten nun aber bei anbrechendem 
Tageslicht vier Compagnien aus der Festung an, und mit 
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ihrer Unterstiitzung gelang ·es, den Feind bis auf Sell now 
zuruckzudrangen. Schill stand davon ab, auch diesen 
Punct wiede:rzunehmen, cla der Kampf grosse Verluste 
ven1rsacht hatte und Sellnow bei dem andauernden Frost 
gegen die feindliche U eberzahl ohnehin nicht gehalten 
werden konnte. 

Wahrend dieser Vorgange waren die Abteilungen in 
Neu- und Alt-Borek am frli.hen Morgen ebenfalls angegTiffen; 
cloch hatte sich der Fe ind, als sein Zweck diese Posten zu 
beschaftigen erreicht war, wieder abgezogen, und alles 
kehrt.e in die Quartier·e zuriick. Erst bei seiner Wiecler
Ankunft in Alt-Borek erfuhr Volontar Kavser durch ve·r-

o./ 

triebene Schanz•a-rbei.ter, dass der Feind Sellnow genommen 
und Alt-Werder besetzt habe. Ein nach letzterem Orte zu 
Pferde abgesandter Schutze brachte die Meldtmg, die dortige 
Abteilung sei vertrieben, der Feind habe aber auch seiner
seits den Ort wieder geraumt uud sich der Festung genahert. 
Auf diese Nachricht ersuchte Kayser den in Neu-Borek 
stehenden August, sich mit ihm gemeinschaftlich der An
weisung gemass nach dem F1chtkainp zuriickzuziehen. 
Doch wollte dieser nicht seinen Posten aufgeben, bevor er 
sich clurch einen Husaren selbst von der Richtigkeit aller 
Angaben uberzeugt hatte. Der Husar bestatigte zwar Jie 
Nachrichten, behauptete aber, d.ass der Feincl schon weiche, 
~1ncl August setzte voraus, dass es gelingen werde, auch 
Sellnow noch wieder in Besit.z zu nehmen. Daruber mar
schierte K·ays er mit seinen 60 Schii.tzen allein nach Alt
Werder, wohin die Cavalerie vora-qs "~ar, zuriick, um dem 
Posten bei Borek ::le~ Riicken zu sichern, wurde aber gleich 
durch feindliche reitende Jager nach dem Gradier-Werk 
vertrieben. Das ·veranlasste August, mit einem Zuge und 
der Canone selbst nach. Alt-Werder aufzubrechen, wahrend 
der andere Zug die Beobachtung bei Borek fortsetzte. 
Aber schon auf dem Marsche wurde er von denselben 
reitenden Jagern umringt, zweimal angegriffen, seine Mann
schaft schliesslich meist niedergehanen und das Geschu.tz 
genommen: ~r selbst schlug sich mit wenigen Leuten 
durch und rettete sich mit genauer Not 7 indem er gegen 
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die pavalerie wiederholt Zu:flucht auf dem Eise suchen 
m~1sste, so dass er mit zehn Mann naeh der Maikuhle ge
langte. Sein anderer Zug, unter Fiihrung <les Feldwebels 
Altvater, zog sich iiber das Torfmoor nach dem Strand_e 
zn und vereinigte sich mit der Compagnie Falk_enhayn, 
die vom Colberger-Deep zuriickgehencl um 3 Uhr die Mai
kuh le erreichte. - Der Abgang der Prenssen an diesem 
Tage wird zwischen 60 und 100 Mann angegeben, haupt
sachlich von der Infanterie des Schillschen Corps, die 30 
bis 40 Verwundete hatte und cleren 1. Compagnie 12 Ge
fangene einbiisste. -

Durch den Verlust von Sellno-\v ,var die ganze Spie
Linie unhaltbar geworden und musste aufgegeben werden. 
Man liess · fortan einen Posten zu 60 Mann am Siidende 
der Gelder-Vorstadt, einen ahnlichen im Maschinen-Hause 
beim Gradier-W crke und verlegte das Sch i 11 sche Corps in 
die Maikuhle. 

Diese Oertlichkeit ist ein von cler Pcrsante-Miindung 
am Sh·and.e cntlang ziehendes Di.i.nen-Gelande, dessen be
\veg-1 icher Boden mit Bii.schen zum Schutz gegen Versandung 
des Hafcns bepfla.nzt war. Vom Besitz dieses meist un
iibersic.htlichen Abschnitts hing die freie Verfiig-ung der 
Festur,g iiber den Hafen und also die V erbindung mit dem 
eigenen Lande, mit der Rogierung und mit den Verbiindeten 
ab. Dicse Umstande ·wicsen clringend auf die bisher unter-,_ 

bliebene Befestigung der Maikuhle hin, uncl man begann 
sie in einem zusammenhangenden Bogen von Brustwehren 
und Verhauen in 1600 Schritt Ausdehnung von der Kiiste 
bis zur Persante herzustellen. Der linke Fli.i.gel wurde 
durch die Ueberschwemmung des Schwarzwassers gedeckt; 
der rechte Fliigel - vom Schwarzwasser bis zur See -
aber war ungiinstig gelegen, indem die sich fortsetzenden 
Dunen den Einblick hinderten und der Flugsand, in welchen 
man Graben und W olfsgTuben einschneiden musste_, die 
Arbeit wieder verwehen liess. Der Strand au£ dem rechten 
Fliigel konnte bei der Einwirkung des W ellenschlags nur 
teilweise durch Verhaue -und spanische Reiter abgesperrt 
und die Umgehung bei niedrigem Wasserstand nicht un-
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moglich gemacht werden. - Die Ausfiihrung dieser W erke 
wurde der zusa.mmen geschmolzenen Schillschen Infanterie 
aufgetragen, und sie kam dam.it anfangs langsam vorwarts, 
weil fast tagliche Alarmierungen und Gefechte die ohnehin 
stark mi.tgenommene · Mannschaft in foi-twahrende Anspan
nung versetzten und von der Arbeit fernhielten. 

Der _Feind stellte namlich seine Vorposten fortan ·vor 
Sellnow, Alt- und N eu-W erder auf und legte Feldschanzen 
an. Er unternahm haufige Aufklarungen gegen die Mai
kuhle, und Schill seinerseits Au8falle au£ die feindlichen 
Vorposten. Auch der Fichtkamp zwischen Sellnow und 
elem Maschinen-Hause wurcle wiederholt zum Streitobject, 
so dass der Commandant sich veranlasst sah, ihn abholzen 
zu lassen. W enn a-µch die meisten dieser Kampfe nicht 
sehr blutig waren, so notigten sie doch haufig das ganze 
Schillsche Corps auszuriicken oder unter Gewehr zu 
bleiben. Das fiihrte neb~n den iibrigen Aufgaben, bei der 
diirftigen J{leidung, dem Biwak und nicht reichlicher Ver
pflegung, g~waltige Anforderungen an die Krafte der 
Mannschaft herbei. -. 

Ein Ausfall der Schweden aus Stralsund am 1. April 
hatte die franzosischen Truppen in Vorpommern stark in's 
Gedrange gebracp.t und veranlasst, dass ein Teil des Ein
schliessungs-Corps von Colberg zu ihrer Unterstiitzung 
fortgezogen wurde. Durch die N achricht davon fiihlte sich 
S chi 11 zu entscheiclenderen Unternehmungen aufgefordert 
und wollte mit seiner Cavalerie sich den W eg nach der Insel 
Wollin bahnen, um sie nebst U sedon1 in Besitz zu nehmen. 
Mit dem Commandanten kam er dahin iiberein, dass er 
s~ch zunachst der Furt am Colberger-Deep versichere 
und zugleich die Starke und Hal tung des Feindes priif e. 
Sein Corps und zwei Compagnieen der Festungs-Besatzung 
wurden dafiir bestimmt. 

Am 12. April ging somit Lieutena~t Gruben. mit 
11 / 2 Compagnieen und 1 Schwadron langs der Diinen . gegen 
das Colberger-Deep, liess eine Compagnie in der Rohe 
von Neu-Werder ~m Strande stehen, um der Unternehmung 
den Riicken zu deck en, und durch die iibrigen die f eind-
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lichen Vorposten auf die Schanze im · Deep zuriicktreiben. 
A.ls nun nach Verlauf einer halben Stunde der· Feind von 
Sellnow iiber Altwerdet' bedeutende Verstarkungen heran 
zog und die Seite ·G·rubens bedrohte, da fiihlte sich 
Schill. -veranlasst, mit der noch verfiigbaren lnfanterie 
urid den Jagern aus der MaikuhlB in der Richtung auf 
Neu-Werder zum Angriff vorzubrechen. Mit vieler Miihe 
i.iberschritt er den ·Bruch und wandte sich gegen die bei 
elem Orte erbaute Schanze, hinter der der Feind mit seiner 
Infanterie front machte. Gruben liess, als er dieses Ge
fecht horte, vom Deep ab, arbeitete sich ebenfalls miihsam 
!lurch den Bruch hindurch und griff die linke Seite des 
Fein<les an. Die Schi]lsche Infanterie focht ganz in der 
clamals noch ungewohnten zerRtreuten Ordnung und blieb 
dabei f ortwahrend im V orteil, wahrend das Kartatsch
Feuer aus · der Schanze und die Infanterie-Salven der 
Italiener geringe Wirkung thaten. Als das Gefecht zwei 
Stunden ohne Entscheidung gedauert hatte, befahl Sch i 11 
seiner Cavalerie, iiber den Bruch in den Riicken des 
Feindes zu gehen, und dem Volontar Kayser, mit seiner 
inzwischen . verstarkten Abteilung aus dem Maschinen
Hause durch eine Bewegung auf Alt-W erder die V erbindung 
cles Gegners auf dem Wege nach Sellnow, der durch 
sumpfige Wiesen fiihrte, zu gefahrden .. 

Der Feind bemerkte kaum die seinen Riickzug· bedro
henden Anstalten, welche des schwierigen Bodens wegen 
noch lange nicht zur Wirkung kommen konnten, als er 
die Redute bei Neu-Werder zuerst mit dem Geschiitz, dann 
mit der Besatzung raumte, und schliesslich mit allen 
seinen Kraften den Riickzug nach Sellnow antrat. In Alt
Werder leistete er voriibergehend Widerstand und beim 
Durchziehen iiber den Damm erlitt er noch durch das 
Feuer der Jager einigen Verlust; dagegen wies er den 
braven Angriff einer Abteilung Husaren ab. 

In dem Gefecht, das von 10 Uhr morgens bis. zum 
Eintritt der Dunkelheit gedauert hatte, erhielt August bei 
Neu-Werder eine:ri Schuss durch die linke Wade. Ausser
dem waren 11 Mann getotet und 2 Officiere 36 Mann ver-
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wundet. Der Verlust des Feindes belief sich hoher. - Die 
Fuhrung der 1. Compagnie :fiel dem Fahnrich von Hertell 
zu; doch liess August es sich nicht nehmen, sie trotz seiner 
Wunde, von der er erst nach aufgehobener Belagerung ganz 
hergestellt wurde, bei .A.usfallen zu Pferde zu begleiten. -

Fur die Schillsche Infanterie trat indessen eine 
ruhigere Zeit ein, welche mit wenig U nterbrechung bis 
Ende Juni fortdauerte. Die Einschliessungs-Truppen wurden 
zwar bald wieder verstarkt, und Divisions-General Loison 
hatte ihr Commando iibernommen, aber ihre Masse erhieH 
.A.ufstellung auf dem rechten Persante-Ufer und begann 
dort die formliche Belagerung. Auf <las linke kam an 
Infanterie nur das 1. leichte italienische Regiment und es 
beschrankte sich auf die Besetzung von Sell now. Da die 
Verbindung der Festung zur See noch off en war, so legtkl 
Loison auch keinen Wert auf die Einschliessung zu Lande, 
liess vielmehr die W estseite frei und hielt seine Krafte 
fur den . Hauptangriff zusammen. 

Am 29. April -traf Major von Gneisenau als Com
mandant von Colberg ein. Die Eroffnung des formlichen 
Angriffs und die sehr thatige Gegenwehr des V erteidigers 
fuhrten vom Mai an zu einer Reihe sehr blutiger Kampfe 
auf der Ostseite der Festung, wahrend im Westen nur 
untergeordnete UnternehmungAn vorkamen. Schill wurde 
mit dem grosseren Teil der Cavalerie nach Stralsund ver
schifft ~ und damit gi-ng fur,, den zweiten Teil der Belagerting 
sein belebender und organisierender Einfluss· fur das Corps 
verloren. Die Infanterie hielt wie bisher die Maikuhle und 
das Maschinen-Haus besetzt, und beobachtete das seit dem 
12. April wieder frei gewordene Neu-Werder. 

Erst in der Nacht zum 17. Juni wurde auch das 
Schillsche Corps zu einer grosseren Unternehmung heran
gezogen. Gneisenau liess gleichzeitige Ausfalle machen 
einerseits auf Sellnow und andererseits von der Lauenburger 
V orstadt he.r ostlich auf dem Wege nach· dem Stadtwalde 
gegen . die :franzosische Schanze an den Matz-Wiesen; 
zwisehen beiden nahm ein Schein-Angriff die siidliche Rich
tung uber den Kosl~ner Damm. 
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Die Unternehmung auf Sellnow wurde Lieutenant 
Gruben I. 1nit dem Schillschen Corps aufgetragen. Er 
schickte die beiden Compagnieen Riillmann und Hertell 
(Quistorp) mit den Schiitzen und 50 Pferden zum Haupt
angTiff iiber Alt-W erde~ gegen <lie linke Seite der Sellnower 
Verschanzung, die Compagnie Gruben II. und die Jager 
gegen die nordwarts vom Dorfe an den Niederungs-Damm 
vorgeschoben~n kleinen Werke und weiter auf die Front 
_der Hauptverschanzung, clie Compagnie Sydow ·vom 2. Ba
taillon ebenfalls au£ die Front mit dem .Auftrage, sich links 
gegen die Kriegsbriicke iiber die Persante zu wenden und 
sie zn zerstoren. Eine Compagnie und die Geschi.itze blieben 
im Riickhalt, und ebenso wurden zwei Compagnieen der 
Garnison aus der Vorstadt Gelderu zur U nterstiitzung 
vorgescho ben. 

Vom Gradier-Werk aus, wo <las Corps aufmarschiert 
war, begann um 101/ 2. Uhr abends die Bewegung. Man 
liess der Abtei~ung 1 welche die U mgehung iiber Altwerder 
ausfiihren sollte, die notige Zeit fur ihren Umweg und gab 
dann das Signal zum Angriff. Samtliche .Abteilungen warfen 
die f eindlichen V orpost~n und erstiegen die Schanz en 
schneller als man erwartet hatte; die gegen die linke Seite 
gegangene Abteilung und die C0mpagnie Grub ens waren 
fast zu gleicher Zeit in der Verschanzung. Innerhalb dieser, 
in den _ Strassen und Hausern des Dorf es, entspann sich 
ein morderisches Gefecht. Die Erbitterung der Schillschen 
Truppen gegen die Italiener war wegen friiher veri.ibter 
Grausamkeiten sehr gross, und diese wurden, wo sie ihnen 
in die Hande fielen, schonungslos niedergemacht. D·er 
Feind war vollig iibe-rrascht, seine Bestiirzung _ allgem.ein, 
und General Bonfanti personlich entging nur eben _ der 
Gefangenschaft, indem er unaingekleidet aus dem Schlaf
zimmer in den Garten sprang, und so bei der Dunkelheit 
entkam. Der Feind musste endlich weichen und nahm 
seinen Riickzug haupt$achlich nach der Persante-Briicke. 

Durch das nachtliche Do:rfgefecht war die ~,chillsche 
Infanterie indess~n ganzlich aus- und durcheinander geraten, 
und keine geschlossene Abte~ung zur _ Hand, we1che den 



112 August (83) 

Feind gegen die Briicke ·verfolgend die letzt~ Entscheidung 
geben konnte. Die dahin bestimmte Compagnie war nicht 
weit genug vorgedrungen, und es wurde unterlassen,. die 
Reserve heran zu ziehen. Vom Dorfe her schwach verfolgt

1 

sammelten sich die Italiener an der Briicke und fanden 
allmahlich die Besinnung wieder. Endlich gelang es zwar, 
die im Dorfe - zerstreuten Sch i 11 schen einigermassen zu 

otdnen, den abgebrochenen Angriff fortzusetzen und bis 
auf 400 Schritte heranzudringen; aber beim schon an brechen
den Tageslicht bemerkte man den Anmarsch feindlicher 
Verstark11ngen auf dem anderen Ufer von der Altstadt her 
iiber die Briicke. Weil es ohne die Zerstorung dieser Ver
bindungs-Briicke nicht im Plan liegen konnte, ·sellnow zu 

behaupten, so wuru.en die Geschiitze vernagelt und der 
Riickzug angetreten. 

Der Verlust des Schillschen Corps bestand in 52 Mann 
und 2 verwundeten Officieren; dem Feinde wurden 1 Officier 
und 22 Mann Gefangene abgenommen; an Toten und Ver
wundeten erlitt er nicht unbedeutende Einbusse. - Der 
gleichzeitig ostlich u.er Festung in. Gneisena,us Gegen
wart gefiihrte Angriff hatte el;>enfalls ein lohnendes Re
sultat ergeben. -

Zu Ende J uni erhiel t das Belagerungs-Corps Ver
starkung, so dass es. auf die bedeutend iiberlegene Kopf
zahl von 14000 stieg und eine zweite vollstandige Ein
schliessung au£ dem linken Persante-U fer herstellen konnte. 
Au£ die ¥eldung des Bauern-Postens in Neu-Werder am 
29. J uni abends, dass cler Feind anriicke, wurde in der 

- I 

Maikuhle alles zur Abwehr in Bereitschaft gesetzt und am 
30. mit Tagesanbruch Lieutenant Gruben zum Aufklaren 
·vorgeschoben. Er stiess au£ einen weit iiberlegenen Gegner, 
der ihn mit Geschiitzfeuer empfing und zum Riickzug 
notigte. . Man nahm wahr, dass der Feind die seit dem 
12. April geraumten Dorfer Alt- und Neu-Borek, Alt- und 
Neu-Werder und Colberger-Deep in der Nacht wieder be
setzt hatte, vor Neu-W erder lagerte und von Sellnow bis 
zum .Stra,nde an Schanzen und Batterieen baute. Das 
.heftigste Canonen-Feuer von der Maikuhle und dem Ma-
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schinen-Hause vermochte seine .A.rbeiten · nicht zu storen, 
und er war£ selbst zu weiterer Deckung seiner Thatigkeit 
die preussis.chen V orposten auf die Maikuhle zuriick. So
gleich ging ihm Gruben mit zwei Compagnieen, einigen 
Jagern und Husaren entgegen, wahrend der Rest von 
Schills Corps hinter den Verschanzungen unter dem Gewehr 
blieb. Das Feuergefecht dauerte den ganzen Vormittag, 
bis endlich drei Canonenboote sich au£ die Seite des Feindes 
legten und ihn veranlassten, so weit zuriickzugehen, class 
die V orposten · ihre .A.uf stellung vor der Maikuhle wieder 
einnehmen konnten. 

Nach dem Gefecht, <las den Schillschen Truppen 
30 lVIann an Toten und Verwundeten gekostet hatte, be
zog der Feind mit einem Bataillon Italiener ein Lager 
am Strande. Preussischerseits verstarkte man deshalb die 
Vorposten und he-gann eine kleine Schanze 500 Schritt vor
warts des rechten Flu.gels der Maikuhlen-Befestigung, um 
das Festsetzen des Feincles in den Diinen vor den preu
ssischen Batterieen zu hindern. -

Zwischen Frankreich und Russland war bereits W affen
stillstand geschlossen; ein gleicher mit Preq.ssen musste 
sehr bald folgen. Um nun vor diesem .A.bschluss Colberg 
noch in seine Gewalt zu bringen, dessen U ebergabe im 
Gegensatz zu fast alien ubrigen preussischen Festungen in 
unerwarteter Weise durch die energische Verteidigung 
Gneisenaus fern gehalten wurde, beschloss Loison den 
Versuch, durch heftiges Bombardieren in V erbindung mit 
einem gewaltsamen .A.ngriff auf die .A.ussenposten der 
Festung u,nd namentlich auf den Hafen die Capitulation 

.. 
zu erzw1ngen. 

Auf preussischer Sei te hatte inf olge der anstrengenden 
Kampfe auf dem rechten Persante- Ufer eine Compagnie 
vom Schillschen Corps die Besatzung des Forts Miinde 
geben miissen; ebenso hatte es noch den Posten im Ma
schinen-Haus. So blieben am 1. Juli nur gegen 450 
Infanteristen und Jager fur die Maikuhle, eine Zahl, die 
in keiner Weise zureichte, die ausgedehnte Verschanzung 
mit Aussicht auf Erfolg zu verteidigen, zumal sie schon 

8 
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zwei Nachte keine Ruhe mehr gehabt hatte und ein fiihl
barer Mangel an Officieren hinzutrat. Die rechte Halfte 
der W erke von der U eberschwemm.ung bis zur See wurde 
von vier Compagnieen in zwei Linien und - den Schiitzen 
besetzt gehalten, welche · in Hutten lagerten, und zwar 
hatte die Compagnie H ertell den meist gefahrdeten rechten 
Fliigel an den Diinen. Die besser gesicherte linke Halfte 
der Maikuhlen-Verschanzung wurcle von einer Compagnie 
bewacht. 

In der N acht zum 1. Juli waren alle Anordnungen 
zum Bombarclieren vollendet. J\'Iit Tagesanbruch, um 
3 Uhr morgens, begann auf einen Signalschuss das Feuer 
mit grosster Heftigkeit gegen die Stadt und die Aussen
werke. Bald folgten allerseits die A.ngriffe. Vom Strande 
und von N eu-W erder gingen 2000 Franzosen und Hollander 
in zwei Colonnen gegen das Gradier-W erk und gegen die 
1\'Iaikuhle. Letztere Colonne drangte mit · einem Schiitzen
schwarm die Vorposten uncl die an der vorgeschobenen 
Schanze beschaftigten Arbeiter zuriick, setzte sich in den 
Diinen fest und unterhielt ein lebhaftes Feuer gegen den 
rechten Fliigel der V erschanzung, besonders auf die Be
dienung der Geschiitze. Wahrend die Besatzung so be
schaftigt war, riickten 400 Mann langs der See vor und 
schafften die auf dem Strande angelegten schwachen Hinder
nisse, die nicht geniigend bestrichen waren, fort oder um
gingen sie bei der eben niedrigen See im Wasser. Die 
Geschiitze des rechten Fliigels hatten nur 3 Schuss und 
ohne alle Wirkung auf .sie abgegeben, da die Diinen sie 
vollstandig deckten. Sobald nun die Franzosen die Eck
batterie umgangen hatten, warfen sie sich in die Diinen, 
entgingen dadurch auch dem Feuer von der Heyden
scbanze am Strande und griffen die Compagnie Hertell 
im Rticken an, wahrend die Abteilungen in der Front zum 
Sturm schritten. 

Rechtzeitige U nterstiitzung dieses Fliigels trat nicht 
ein, und so brachte die U mgehung die V erteidiger bald 
zum Weicheu. Es entstand Unordnung, in welcher die 
braven Officiere vergeblich sich abmiihten, einen Halt her-
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vorzubring-en, und der a11gemeine. Riickzug ging nach der 
Persan~e-Briicke; ein kleiner Teil der Infanterie zog sich 
am Strande ab und- wurde auf Wachboten iiber den Fluss 
geholt. Nur allmahlich schlossen sich die tiichtigere1~ Mann
sehaften wieder einer Fusilier-Compagnie an, die zur Unter
stii.tzung ka1n, und wetteiferten mit ihr an Tapferkeit, 
wahrend .der Rest sich in der Stadt verstreute. Es w~r 
4 Uhr morgens. 

Gneisenau hatte auf die Meldung vom Angriff gegen 
die :Th'Iaikuhle den im Ri:ickhalt stehenden Teil vom Fiisilier
Bataillon ~loller n1it z,vei reitenden Geschiitzen aus der 
Vorstadt Pfanuenschmiede zn Hiilfe gesandt. Die Com
pa.gnie ·war im BegTiff 7 die Briicke zu iiberschreiten, als die 
Schillsche Infanterie hart gedrangt anlangte und sie in 
wilder U nordnung passierte. Die Fiisiliere nahmen eine 
Aufstellung auf dem rech ten U fer der Persante, um dem 
Feinde das Nachfolgen iiber die Briicke zu verbieten, die 
bei elem iibereilten Riickzuge nicht abgebrochen werden 
konnte. Die anliegenden Gebaude wurden stark bes_etzt, 
wahrend der Feind sich in den Diinen und hinter den 
Baumen des linken U fers einnistete und der anfanglich 
ohne Deckung stehenden preussischen Infanterie grossen 
Verlust beibrachte. Ein Versuch Grubens die Briicke zu 
zerstoren, missgliickte unter dem heftigen Feuer; ebenso
wenig gelang es der ·Artillerie, sie vollig in den Grund zu 
bohren, obgleich mehrere Boote von Kugeln durchlochert 
waren. 

Das Geschii.tz von den Aussenwerken -der Festung hatte 
inzwischen thatig eingegriffen und fiigte dem Feinde Ver
luste bei. Doch gab er die weiteren Angriffe deshalb nicht 
auf; er zog vielmehr Verstarkungen heran, brachte seiner
seits Geschiitz gegcn die Walle vor und vermehrte die 
Anstrengungen zum Erzwingen des halb zertriimmerten 
Uehergangs. Erst nach langem blutigen Gefecht stellte er 
gegen Mittag die Versuche ein und verhielt sich passiv. 
Das Feuer an der Briicke und von der Festung dauerte 
bis zum Abend fort, und zeitweise beschoss auch von der 
See aus eine schwedische Fregatte die Maikuhle, so dass 

8* 
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sie den feindlichen Angriff von der Seite fasste. Das drei
malige Einrii.cken von V erstarkungen in die Maikuhle, das 
fortwahrende Abfiihren von V erwundeten und die vielen 
nachmals vorgefundenen Graber zeugen_ von des Feindes 
Verlusten durch das Feuer der Besatzung. Die Schillsche 
Infant~rie zahlte 50 bis 60 Tote, darunter einen Officier: 
und kaum· geringer diirfte die Einbusse der Fusilier- Com-

. . 
pagn1e gewesen se1n. -

Wahrend dieses Kampf es war die f eindliche Colonne 
von N eu-W erder auch bis an die Persante beim Gradier
"\Verk vorgedrungen, aber dort zum Stehen gebracht. Die 
gleichzeitigen Angriffe auf elem rechten Persante-Ufer 
hatten sich gegen den Hafen, gegen die Lauenburger ·v or
stadt und gegen den Kosliner Damm gerichtet. Die Ge
fechte trugen hier einen nicht minder heftigen Charakter; 
doch war es iiberall gelungen, den Feind abzuhalten und 
auf seine Linien zuriickzuweisen. 

Neben den Kampfen im ganzen Umkreise hatte das 
Bombardieren gegen die Stadt bei kurzen Pausen den Tag 
iiber mit voller Gewalt angeclauert; man zahlte in der 
ersten Stunde 193 Schuss. Die Hauser der Stadt litten 
sehr, und die Bestiirzung der Einwohner war allgemein; 
doch gelang es bei elem stillen Wetter iiberall, der aus
brechenden Flammen Meister zu werden. Wahrend einer 
der Pausen um Mittag that Loison eine Aufforderung zur 
Capitulation, empfing aber verachtende A.bweisung. 

Das Bombardieren wabrte die N acht iiber fort und 
wurde von der Festung erwidert; mit Tagesanbruch am 
2. Juli erneute sich aueh das Gewehrfeuer im ganzen Um
kreise. Die in Brand geratenen Gebaude hatten tags vorher 
noch immer gerettet werden konnen; bei dem am Morgen 
des 2~ Juli sich erhebenden Wintle vermochte man die 
Flammen nicht mehr zu bewaltigen, die Krafte waren er
schopft, an Loschen nicht mehr zu denken. Der Feind 
schien seine Anstrengung zu verdoppeln und um Mittag 
unternahm er riicksichtslose Infanterie-Angriffe gegen die 
Ostfronten der Festung. Auch diese wurden abgewiesen; 
doch schickte man sich au£ beiden Seiten zur Erneuerung 
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des Kampf es an, und die Fla.mm en in der Stadt griffen 
weiter und weiter um sich, als um 3 Uhr nachmittags 
plotzlich das feindliche Geschiitz 5chwieg und man die 
Waffenstillstands-Flagge gewahr wurde. 

Ein preussischer Of:ficier war am 28. Juni vom konig
lichen Hauptquartier zur Mitteilung der W affenruhe ab
gef ertigt, aber beim General Lois on verzogert worden, 
augenscheinlich in der Absicht, noch im letzten Moment 
durch die geschilderten Anstrengungen den Widerstand 
Gneisenaus und seiner braven Garnison zu brechen. 
Das war dem Feinde nicht gelungen, und ungebeugt -
neben Grauclenz unc1 einigen kleineren schlesischen Platzen 
einzig in dem ganzen niedergeworfenen Staate - ging die 
kleine pommersche Festung aus dem gewaltigen Kriege 
hervor. So endete ·45 Tage nach Eroffnung der Lauf
graben die fiir alle Zeiten glanzende Verteidigung von 
Colberg. Die Art, wie ~ugust mit Herz und Hand bei
trug, ihr stolzes Banner hochzuhalten, hat ihm in spaten 
J ahren noch das warme Interesse des von Ruhm zu, Ruhm 
wei ter gestiegen en G n e is en au s gesi chert. 

Die Leistungen und die Hingebung des Commandanten 
cler Garnison, der Burger von Colberg und des Rittmeisters 
von Schill fanden die wohlverdiente Anerkennung und 
Bewunderung. · U nter den personlich als vorzugsweise 
wiirdig Ausgezeichneten finden wir August. Die beiden 
0rden pour le merite, welche der Konig der Schillschen 
Infanterie sowie jedem Bataillon der Besatzung von Col
berg zuteilte, erhielten durch Wahl des Officier-Corps der 
Hauptmann von Ahrensdorf, weil er zur Zeit Comman
deur des Bataillons war und sich bei der Belagerung von 
Mainz 1793 ausgezeichnet haben sollte,.und August. Im 
folgenden Jahre wurden auf Schills Verwendung noch 
weitere Officiere bedacht. 

Im J ahre 1808 verfugte der Konig die Zusammen -
Stellung zweier Regimenter aus den Bataillonen der Garnison 
und gab ihnen zu ehrender Erinnerung an ihre Leistungen 
wahrend der Belagerung die Benennungen ,,Leib-Infanterie-
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und Colbergsches Infanterie-Regiment." Das leichte Ba
taillon Schill wurd.e dem ersteren zugeteilt mit der Be
stimmung, dass es den N amen 7i v on Sch ill" auch ferner 
beibehalten solle. Aus cler Cavalerie wurde das zweite 
brand en burgische Husaren -Regiment unter . S. chi 11 s Com
mando ge bildet. 

Eine weitere Auszeichnung erhielt die tapfere Schar 
durch die Bestimmung ,- dass - a1s die Franzosen im De
cember 1808 Berlin raumten - das Husaren- uud das 
Leib-Regiment als erste heimatliche Truppen ihren Einzug 
in die Hauptstadt halten sollten. Schon der J.\,farsch dahin 
wurde zu einem Triumpfzug; der Einmarsch in Berlin aber 
machte clen 10. December fitr alle, die es miterlebten, zu 

einem Tage unermesslichen J ubels. Das Gefuhl, von dem 
verhassten ·Anblick des Feindes befreit zu sein, mischte 
sich mit der Begeisterung filr die tapfere Truppe und ihren 
Fuhrer, deren Namen ans der cliisteren Zeit glorreich vor 
aller Augen leuchteten. Es war ein Taumei der Freude 
und eine an Abgotterei grenzencle Verehrung, mit der die 
dichtgedrangte Bevolkerung den Helden Schill empfing. 
Wo er sich offentlich zeigte, auf den Strassen uncl im 
Theater, wurden ihm Huldigungen bereitet; es wurde ein 
Cultus mit ihm getrieben, der betaubend wirkte. Wohl 
sagte er damals selber: ,,Man macht zu viel ans mir"; aber 
er fing <loch an, sich als den zu fi.ihlen, den die patriotische 
Erregung der Welt in ihni sah. Von je her ,var es seine 
Art gewesen, lieber rasch zu han<leln, a.ls ruhig zu iiber
legen; wer wollte sich wundern, wenn der von der Gunst 
de~ Konigs uncl der Begeisterung des Volkes gleich aus
gezeichnete Mann sich ti.her das, was er vermochte, wie 
iiber die Stimmungen draussen in der Menge tauschte: 
Ausgestattet mit angeborenem militarischen Blick, immer 
der erste am Feinde, in Tapferkeit und Ertragen von Be
schwerden dem Soldaten voran i.iberall seine Person ein
setzend, verstand er es wie selten einer, ·seine Untergebenen 
zu behandeln, -sie zu Thaten fortzureissen und unter den 
erschtitterndsten Verhaltnissen ihren ~fut aufrecht zu er
halten. Sollen aber diese schonen Eigenschaften eines 
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Fiihrers im Kriege bei mangelncler militarischer Bild1mg 
Frucht bringen, so gehort dazu noch eine Selbsterkenntnis, 
um sich nicht zu tauschen ii.her das, ,vas man vermag, uncl 
durch anclere erganzen zu lassen, was zum hoheren Fuhrer 
fehlt. Diese Selbsterkenntnis aber ging Schill ab; er 
wurde durch seine Sanguinik und seinen unternehmenden 
:Mut verfiihrt, sich in Plane zu verlieren, zu deren Aus
fiihrung seine geistigen nnd die ihm zu Gebote stehenden 
materiellen Krafte nicht ausreichten. Mane.hen fi.el eine 
krampfhafte Unruhe im Wesen, ein Abspringen vom einen 
auf's andere und - neben der Neigung zu kecken Unter
nehmungen - ein gewisser Starrsinn au£, den er besonnenem 
Rat entgegen setzte. Dennoch ist Schill mit Recht bei 
seiner herzerhebenden Hinge bung in verzweifelnder . Zeit 
der Liebling des Yolks geworden und iiber das ungliickliche 
Ende hinaus geblieben; aber man hat im allgemeinen seine 
Fahigkeiten iiberschatzt und ihn dadurch zu eigener Ueber
schatzung getrieben. Selbst ein besonnener ~ann wie 
Gneisenau, von dem der Geist zu Colbergs Behauptung 
ausgegangen war und der ihr Hauptgewicht zu tragen ge
habt hatte, schrieb damals: ,,Mag die Welt immerhin 
glauben, class er Colberg vertheidigt hat; fur den Staat 
ist das desto besser. Schill ist noch jung und kann der 
gross·en deutschen Sache noch wichtige Dienste leisten. 
Durch seine Popularitat und seinen allverbreiteten Namen 
konnen noch schone Dinge gethan werden; wir miissen 
daher solchen verherrlichen, soviel wir konnen."' Oder er 
ausserte gegen Schill selbst: ,,Fahren Sie fort, die Ge
mii.ther zu erfrischen, wo das Blut stock en will. Meine 
treue Mitwirkung fiir Ihre Plane sage ich Ihnen von 
Herzen zu." 

Dass das Husaren-Regiment und sein Bataillon solchem 
Fuhrer mit idealer personlicher V erehrung anhingen, ist 
ans elem vorhergehenden selbstverstandlich, und cler Kitt, 
mit dem das bei Colberg unter gemeinsamen Gefahren ver
gossene Blut das Band um sie zusammen gefugt hatte, 
wurde nur noch verdichtet durch den unter Schills Leitung 
gepflegten Geist von Ehrenhaftigkeit unter elem Officier-
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Corps und achtungsvoller Behandlung der Mannschaft, der 
seit diesen J ahren der Selbsterkenntnis als Grundsatz fur 
die Armee angenommen wurde. Auch Ernst, der seit 
Anfang 1808 beim pommerschen Cavalerie-Depot in der 
Umgegend von Treptow verwendet war, wurde bei dessen 
Auflosung den Schillschen Husaren zugeteilt. ,,Einer ein
flussreichen Venvendung verdankte der junge schone Mann 
es wohl, dass er bei dem 2. brandenburgischen. Husaren
Regiment angestellt wurde", sagt der damalige Regiments
Adjutant Bars ch in seinem Erinnerungsbuch; · und that
sachlich ist Ernst der einzige Officier; der nur dienstleistend 
zum Regiment commandiert war. Wir haben darunter die 
Gunst der Konigin zu vermuten, welche ihm aus der 
friiheren Bekanntschaft bewahrt wurde. - Dass er mit 
gleicher Hingebung wie . die iibrigen Officiere sich dem 
Fuhrer zuwandte, daruber wird der Verfolg dieser Schilde
rung weiteren Aufschluss geben. 

So fanden sich nochmals fiir kurze Zeit die drei 
altesten Bruder Bernhard, Ernst und August in .Berlin 
vereinigt. Es war die Zeit der ernsten Gahrung und 
hochsten Spannung, von der alle diej enigen ergriff en wurden, 
denen die Erniedrigung des Vaterlandes am Seelenfrieclen 
nagte, deren mannlicher Charakter sich mit Widerstreben 
schweigend unter dem ·Druck der feindlichen Macht in der 
Hoffnung beugte, dnrch stille Thatigkeit die Mittel vor
bereiten zu konnen, welche im .giinstigen Augenblick 
ein Emporschnellen gegen den iibermiitigen Zwingherrn 
gesta tteten. 

Zu den Momenten der V erjiingung des preussischeIJ 
Staates, an welcher seit Abschluss des _ungliicklicheIJ 
Krieges die edelsten und zugleich die bedeutendsten Manne1 
arbeiteten, au£ deren Grundlagen das Land in rastlosem 
Ringen seine verloren gegangene Stellung zuriickgewinnen 
und spater zum machtigen Deutschland sich fortentwickeln 
konnte, zu, diesen Momenten gehorte vor allem .die Wieder
belebung des Vt>lksbewusstseins, das geistige Mitfii.hlen und 
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Mitstreben nach der sittlichen Rohe und nach der na
tionalen Ste1lung des Staates. Der Schmerz i.i.ber die 
Niederlage des Vaterlandes, der Hohn und der materielle 
Druck, welche unter der eisernen Faust einer Fremd
herrscha.ft auf dem Volke lasteten, hatten bereits diese 
Stimmung angeregt; sie bedurfte wciteren Hegens und 
Pflegens, damit sie zu thatkraftigen Leistungen im Augen
blick des Handelns bereit ware. 

Seine Gedanken hieriiber sprach der grosse Minister 
von1.Stein mit den Worten aus: ,,In jedem Falle muss 
in der Nation das Gefi.ihl des U nwillens erhalten werden 
iiber den Druck und die Abhangigkeit von einem fremden, 
iibermiitigen, taglich gehaltloser werclenden Volke; _man 
muss sie mit dem Gedanken der SelbsthHlfe, der Auf
opferung des I.Jebens und des Eigentums, das ohnehin bald 
ein Mittel und ein Raub der herr8chenden Nation wird, 
vertraut erhalten, man muss gewisse Ideen i.iber die Art, 
wie eine Insurrection zu erregen und zu leit~n, verbreiten 
und bcleben." 

Du~ch den Aufstand in Spanien im Friihjahr 1808 war 
die Empfint1ung machtig aufgcregt; in Oesterreich begann 
es sich bercits kriegerisch zn riihren und eine natiirliche 
Politik ,vies darauf hin, dass nunmehr auch Preussen auf
stehen mi.isse, um im Bunt1e mit jenen das N apoleonische 
Joch abzuwerfen.· Von Stein und Scharnhorst gemein
sam dem I{onige vorgclegte Entwiirfe wollten vor allem 
enges Biindnis mit Oesterreich, V orriicken der in den Pro
vinzen Preussen und Pommern stehenden Trupperi gegen 
die Weichsel und Oder, Aufstande nicht nur in den 
preussischen Provinzen, sondern auch im Magdeburgischen, 
in Niedersachsen, W estfalen, Hessen, Thi.iringen und 
Franken. Diese Erhebungen sollten sich, wahrend Oester
reich an der Elbe thatig ware, durch Ueberfall oder Verrat 
cler festen Platze bemachtigen; der Krieg zur Befreiung 
Deutschlands mi.isse durch Deutschland gefiihrt werden. 

In diese~ Sinne war, wenn auch der Konig nicht in 
die directen kriegerischen Massregeln einging, von der Re
gierung auf den Geist des Volk.es gewirkt worden. U eber 
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das ganze Land bestanden Verbindungen, welche den En
thusia8mus hoch spannten, so dass schon im October 1808 
cler Fliigeladjutant Go tz en, cler si.e in Schlesien leitete, 
die Besorgnis hegte, · einen unzeitigen Ausbruch nicht 
zuriickhalten zu konnen. Ebenso ·waren die Elemente des 
Volksaufstandes in Preussen, Pommern und. der Mark gereift. 

Mit diesen Planen allen hielt Schill sich in Ver
bindung, und die Schilderung von seiner Aufnahme und 
Stellung in Berlin ergiebt hinlanglich, wie er von der 
sympathischen Ungec1uld der ·Patrioten vorwa_rts geschoben 
und an die Spitze der Bewegung gefordert wurcle. Von 
allen Seiten drangte sich an ihn die ½uversicht heran, 
dass er sjch nur zu zeigen brauche, um clas Volk zu den 
W affen zu rufen. Die seit der Entlassung des Ministers 
vom Stein im November 1808 im Cabinet des Konigs 
eingetretene W endung zu einer friecllicheren Politik, konnte 
die im Volke_ wachgerufene Erregung nicht ebenso ri.ick
gangig machen; und als im April 1809 der osterreichische 
Krieg eroffnet wurde, <ta brach der lange zuri.ick gehaltene 
Enthusiasmus auch in N orddeutschland durch seine Fesseln 
hindurch uncl machte seinem patriotischen Drang in ver
eii1zelten Unternehmen Luft, die bei der Unmoglichkeit, 
sie bis , zum geeignetsten Augenblick aufzuhalten, ohne 
Leitnng uncl Ineinandergreifen .blieben. 

So erhob sich am 3.. April bereits in <ler Altmark der 
fruhere Hauptmann von Katte, welchem der Auftrag zuge
wiesen war, die franzosisch-westfalische BP-satzung von 
Magdeburg zu ii.berraschen; am 21 . ...L\pril der westfalische 
Oberst von Dornberg bei Cassel, um die Regierung des 
Konigs Jerome von Westfalen zu sti.irzen. S.chill sollte 
der V erabredung gemass zu gleichem Zweck die ostlichen 
Gebiete W estfalens in Aufstand bringen. Die beiden 
ersteren Unternehmungen waren in ihrer Uehereilung schon 
gescheitert, bevor Schill losbrach. Unterclessen kamen 
das osterreichische und das fanzosische Heer in Bayern. zu 
entschei<lenden Zusammenstossen; am 27. Aprir gelangte 
ein falsches Gerucht nach Berlin, clas einen Sieg des Erz
herzogs Car 1 _bei Hof erzahlte. · Dazu trat noch:, dass 
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Schills Briefe; · welche seine Verbindung mit den Auf
stanJischen in W estf alen off en barten. in feindlichc Han de 

I 

gefallen. waren. Ein ra.scher Entschluss erschieri notwendig, 
wenn die franzosische Achterklarung Schill nicht unvor
bereitet treffen sollte ~ u·ncl ·so begann er nun . <las kiihne 
Wagnis der Fehde gegen Napoleon auf eigene Hand. 
Nur einige Freunde _ ,vussten nm die Sache; · alle iibrigen 
·0fficiere blieben uneingeweiht in clas Geheimnis, so fest 
or auch auf ihre Anhai1glichkeit _rechnen konnte. An 
·seinem Ruhm wollte· er sie zu Teilnehmern haben; seine 
Sorgen und die ki.inftige V erant,vortung soll ten ihnen er..:.. 
spart bleiben. 

Am 28. April nachmittags 4 Uhr ·zog Schil~ mit 
seincm Regiment und der zugehorigen Abteilung reitender 
Jager ans mehreren rrhoren Berlins hinaus, dem Anschein 
nach um seine ge,vohnlichen U ebungen vorzunehmen. Es 
wurdc auf elem Tempelhofer Felde ein Manover begonnen 
nnd Li~ anf clic Rohen von Steglitz gefi.thrt. Es fing an 
zn · regnen und die D unkelhei t bra,ch ein , ais Sch i 11 das 
Rcgime11t zusan1mennahm un<.l ,vie folgt anredete: 

,,Ich bin entschlossen gegen den Feind zu ziehen, den 
1hr aJle hasst, der clas Vatorland ungliicklieh gemacht hat 
uncl der alle Rechte der ~Ionschen mit Fii.ssen tritt, dem 
kcin Vertra.g und kein Fl'ieclensschlu~s heilig ist, uncl der 
nnr auf den gi.i.nstigen Augcnblick wartet, um auch dre
Verfa,ssung des l..iandes vollends un1zustiirzen. So wie der 
treulose Tyrann Spanien behan<lelt, das ihm scho1'1 so 
grosse Opfer gebracht, so wird er auch nicht eher ruhen, 
bis er unserem Vaterla,nde den geliebten I{onig entzogen 
und den erlauchten Regen ten-Stamm, unter <lessen weiser 
Fiihrung sich Preussen zur hochsten Stufe des Ruhmes er
hoben, des Throns beraubt hat.~ - Die Worte,. mit vollen1 
·Feuer der Begeisterung gesprochen, haben ziindende Wir-
kung. Freudiger Zuruf beant,vortet sie; Officjere wie Ge
meine sind zu jedem Opfer bereit uncl enthusiastischer 
Jubel zeigt sich auf allen Gesichtern. Leicht vergisst ein 
jeller, <lass er in dem Augenblick nichts l?esitzt, als was 
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er an sich tragt: kein angstlicher Riickblick belastet das 
Herz und trubt die Gedanken. Einer grossen Bestimmung 
schreiten sie entgegen; denn rasch verbreitet sich der 
Glaube, dass das Regiment zum Vortrab des Heeres be
stimmt ist, und Stolz erfullt die Brust bei solcher Aussicht. 
- Der Marsch wird gleich iiber Potsdam f ortgesetzt, bei 
Baumgartenbruck an der Havel einige Stunden biwakiert 
und am anderen Tage au£ dem Wege nach Brandenburg 
in J eserig und Gegend Quartier bezogen. · 

Das kuhne Beispiel Schills rief seinen nachsten An
hang zur Nachfolge wach. Wahrend die Nachricht im 
Publicum lebhafte Bewegung hervorbrachte, die sich in 
bewundernder Teilnahme uncl wenig verhehlten Wunschen 
fur gliicklichen Erfolg aussprach, zuckte es wie ein elek
trischer Funke durch die Garni~on, besonders die Mann
schaft des lei ch ten Bataillons, das seinen N amen trug und 
ihm mit Hingebung anhing. Sie machte kein Geheimnis 
daraus, dass es ihr dringender Wunsch sei , sich anzu
schliessen. Hier war es, wo August zur That schritt, 
sich an· die $pitze der Bewegung stellte und dem weg
zeigenden Fuhrer nachzugehen beschloss. Mit Schill per
sonlich befreuoclet, von ihm besoIJ.ders geschatzt und auf
gefordert zu folgen, fuhlte er sich moralisch verbunden, 
ihm thatkraftig beizustehen. ,, Wir haben alle zu viel An
hanglichkei t an den Major von Rchill"' sagte er auf dem 

. Sammelplatz zu einBm eintreffenden Officier ,,als dass wir 
ihn im Stich. lassen durften. Es fehlt ihm besonders an 
Infanterie; er kann bei seinem Vorhabcn, eine Insurrection 
zu bewirken, ohne solche nichts von Bedeutung . unter
nehmen, und deshalb will ich nach."' Seit der Bildung des 
Leib-Infanterie-Regiments in die bescheidene Stellung eines 
Second-Lieutenants zuriick getreten, hatte August eben 
wieder fiir den abwesenden Capitaine von Gruben das 
Commando der Compagnie iibernommen, und das bei Colberg 
begriindete Ansehen machte es ihm leicht, seinen Einfl.uss 
zur ·Geltung zu bringen. 

Am 2. Mai morgens war exerciert worden. August 
sagte der Oompagnie an 7 dass sie sich bei Tag und N acht 
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zum Marsch bereit halten solle, ind em man garnicht sicher 
ware. Abends 9 Uhr liess er die Unterofficiere in seine 
Wohnung rufen und trug ihnen auf, die Mannschaft nach 
dem Georgen-Kirchof zu bestellen. Binnen zwei Stunden 
waren sie, ohne dass jemand wusste wozu, bis auf einige 
Verspatete zusammen, und von allen iibrigen Compagnieen 
schlossen sich einige U nterofficiere und Leute an, so dass 
4 Officiere und 152 Mann zur V erfiigung standen. Schon 
um Mittag bei der Parole-Ausgabe war bekannt geworden, 
dass Schill die Richtung auf Wittenberg genommen hatte. 
August marschierte deshalb vom Georgen-Kirchhof um 
11 Uhr nachts aus dem Prenzlauer Thore an cler Stadt
mauer entlang, beim Invaliden-Hause vorbei, uber die 
Unterbaum-Briicke und fiber Zehlendorf nach Nowawes 
vor Potsdam. Dort wurde morgens um 6 Uhr anderthalb 
Stunden geruht und W agen zum Fortschaffen der Tornister 
zusammen gebracht, dann der Marsch bis Cliestow, der 
ersten sachsischen Ortschaft, f ortgesetzt. 

Einzelne Of:ficiere und Leute, die beim Ausmarsch des 
Husaren-Regiments und der Compagnie nicht zugegen ge
wesen waren, folgten in den nachsten Tagen und Nachten 
- oft unter den · grossten Hindernissen - den Spuren des 
voraufgegangenen Schill und erwiesen durch diese selb
standige .Thatkraft den unwiderstehlichen Drang, dem Chef 
in den Stunden der Gefahr ihren Arm zu leihen. Auch 
Ernst war in der Gegend von Rathenow auf Urlaub, 
als er den Ausmarsch des Regiments er.fuhr, eilte ihm un
gesaumt nach und erreichte es am 2. oder 3. Mai in 
Dessau. Das Gouvernement in Berlin musste sehr kraftige 
Massregeln ergreifen, um zu verhiiten, dass die Mehrzahl 
des Bataillons Schill dem alten Fuhrer nachzog. 

Die That lasst sich soldatisch nicht rechtfertigen und 
konnte nicht ohne Ahndung bleiben; deshalb aber steht 
sie sittlich nicht weniger hoch, und wir haben ach
tungsvoll uns zu verneigen vor Mannern, die fiir eine so 
erhabene Idee mit ihrer ganzen Person eintreten, eine ge
sicherte angesehene Stellung und ihre ganze Existenz daran 
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wagen, um selbst bei geringem Schein von Hoffnung das 
unverausserliche Gut der na.tionalen Selbstancligkeit ihrem 
"'Volk wieder zu gewinnen oder im Kampfe unterzugehen . 

. Dass eine undeutsche Partei damaliger Zeit, die de-n 
grossten Patrioten unserer Geschichte, den Stein und 
Scharnhorst, feindlich entgegen arbeitete, um sich unter 
franzosischem Einfluss nur den Genuss _einer ruhigen Stel
lung zu erhalten, ii.her S.ch ill un.d seine Anhanger den 
Stab brach, ist. selbstverstandlich; solch sklaviRcher Egois
m us ist keiner Beachtung .wert. Nicht mehr Verstandnis 
fur Schills Benehmen kann die Masse derjenigen zeigen, 
die in geistiger Tra.gheit nichts ancleres ah, mechanischen 
unbewussten Gehorsam kennen, der bis zn ansserem An
trieb schlaft und wie der I{ettenhund auf clas Zeichen des 
launigen Herrn ebenso gesinnungslos den Wachter des 
Gesetzes als den Rauber anfallt . uncl loslasst. Der Ge
horsam des Fuhrers kann nicht ein mechanischer sein; der 
innere Geua.nke der gestellten Aufgabe hat ihn zu regeln; 
er muss einerseits den nicht mehr die Lage treffenden 
Befehl unausgefiihrt lassen, andererseits in eigener Initia
tive zur Erreichung des . Zwecks die formellen Befehle 
oder W eisungen erganzen. J e mehr die eigene Person sich 
mit der Aufgabe identificiert~ je mehr die Subjectivitat zum 
Ausq.ruck kon1mt, desto schwunghafter wird die Aus
fiihrnng, und es ist ein kraftiger Hebel soldatischer 
Leistung, die Empfindung des Fuhrers fiir den mass
gebenden Gedanken zu enthusiasmieren. Freilich entsteht 
bei der Selbstandigkeit, wie sie die Truppen-Fiihrung tag
lich drangender fordert, die Gefahr objectiv falschen Ur
teils, die dem U ngehorsam nahe bringt, uncl andererseits 
bedingt sie ein holies Mass moralischen Muts , welches in 
zweifelhaften Lagen die Verantwortung au£ sich nimmt, 
von gegebener W eisung abzugehen. 

In allen diesen Rich tun gen hatte Schill sich reichlich 
erprobt und volle Anerkennung gefunden. In der Zeit des 
klaglichen moralischen Darnie<l.erliegens 7 wo der :piecha
nische Gehors~m zu keiner Thatkra.ft sich _aufraffte, da 
. hatte er - mit frischer Jnitiative bestehende Vo:rurteile 
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durchbrechencl - bei Colberg eine Thatigkeit entfaltet, 
welche die Umgebung ans ihrer Passivitat heraus riss und 
Erfolge bereitete ,. die eine stehende Verteidigung von 
Col bergs Wallen nie erreicht hatte. Er wagte, auf die 
Gef ahr ernster Reibungen · hin, iiber die von dem iiber
alterten anfang]ichen Commandanten gefassten Plane hinaus 
zu gehen; er - der einfache Truppenofficier - kniipfte 
Uuterhandlungen· mit der englischen und der schwedischen 
Regierung an, um Cooperationen zu verabreden und U nier
stiitznng zu e.rreichen. Wie weit liegt dais alles iiber den 
Horizont mechanischen Gehorsams hinaus ! und alles war 
von hochster Stelle . gebilligt, selbst ausgezeichnet, die 
Reibungen mit dem Commandanten, welche an Unge
horsa.m streiften, als unvermeidliche Zwischenfalle igno
riert worden. 

Schill hatte durch diese Vorgange besondere Be
rechtigung zu der Annahme, dass er berufen sei, die zag
hafte Bedenklichkeit mit seiner von einem idealen Ziel 
geleiteten Th_atkraft zu durchbrechen und fortzureissen. 
Unter dem Einfluss der Regierung war die Stimmung im 
Lande exaltiert uncl harrte sehnsiichtig des Augenblicks 
zum Losbruch. Sie konnte auf das Zuriickweichen der Re
gierung nicht abgewiegelt werden, und · Schills subjective 
Anffassung, dass durch seine abermalige Initiative <lie Re
~ierung zu der Entscheidung nachgezogen werde, welche 
die Q;rossten und achtbarsten Manner der Zeit als .eine 

'-' 

Notwendigkeit ansahen, erscheint gerechtfertigt. -Blucher 
hat anf die erste Nachricht von Schills Unternehmen sein 
Corps in Pommern zum Aufbruch bereit gestellt, und man 
besorgte, dass seine Erregung ihm Vorsicht unmoglich 
mache. In hitzigeren Kopfen begannen verzweifelte Ge
danken sich zu regen. Des Konigs zaher Widerstand 
schien das einzige Hindernis der Erhebung; so erwachte 
da und dort das desperate Begehren, durch ein mehr 
russisches als deutsches Mittel, eine Palast-Revoh1tion, 

. den Konig zum_ Abdanken zu zwingen und Prinz Wilhelm 
auf den Thron zu heben. Man nannte pomro.ersche Edel
leute als Beteiligte eines solchen Plans und unter ihner1 
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Manner, die sich in der traurigen Auflosung von .1806/7 
als eifrige Kampf er fur Preuss ens Sache hervorgethan hat ten. 

Die Aussichten auf vollen Erfolg Sch ills waren seiner
zeit nicht so gering, als sie heute erscheinen mogen. 
Napoleon sammelte im Marz und April 1809 seine 
Truppen in Deutschland noch in solcher Minderzahl, und 
der Vertrauen erweckende Erzherzog Carl stand ihm 
gegeni.iber, dass der Sieg auf osterreichischer Seite er
wartet werden konnte und erwartet wurde. Wenn diese 
Aussicht in Erfiillung gegangen und die I{erne der Er
hebung im Norden unter Katte, Dorn berg und Schill 
rechtzeitig in Thatigkeit getreten waren 7 dann ist kein 
Grund zu zweifeln, dass der Aufstand die vorausgesetzte 
Allgemeinheit gewonnen hatte, Preussen hinter ilun in den 
Krieg eingetreten und dariiber die erfolgreich werdende 
Eigenmachtigkeit _Schills als solche verwischt ware. 

Die Thatsachen haben es zu anderem Austrag gewendet 
und Schills That tragt den Stempel eines verfehlten po
litischen U nternehmens. Aber nie ist sie iibertroffen worden 
<lurch selbstlosere idealere Hingebung an ein erhabenes 
Ziel, nie durch ritterlichere Opferfreudigkeit bis zum U nter
gang in den Schatten gestellt. N ur wer zu gleichem Opfer
mut sicb fahig fiihl t, der he be einen Stein auf ! 

N achdem wir so die tief greif en den moralischen Motive 
der That geschildert haben, mogen wir nunmehr die Er
zahlung des geschichtlichen Verlaufs weiter spinnen.*) 

Schills Streben musste darauf gerichtet sein, bald und 
unangefochten iiber die Elbe in das W estfalische zu ge
langen, dort den Volks-Aufstand · zu betreiben und mit der 
Dornbergschen Erhebung in Verbindung zu bringen. Der 
Uebergang in der Nahe von Magdeburg auf der ki.irzesten 
Linie zu dies em Ziel schien nicht mehr thunlich, weil die 
franzosisch-westfalische Besatzung des Platzes und die 

*) Stielers Karte von Deutschland in 25 Blattern, und aus der 
Generalstahs..:~arte die Sectionen: 63 Stralsund - 87 Ribnitz -
211 Dannenberg - 314 :Magdeburg. 
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westfalischen Behorden nach den eingehenden N achrichten 
bereits Massregeln treffen sollten, um die Uebergangs
Mittel auf dem Strom zu schiitzen. Sch ill verliess diese 
Richtung und wandte sich siidlich durch das sachsische 
Gebiet, um bei Wittenberg das andere Ufer zu gewinnen. 
Es gelang ihm, mit dem Commandanten des Platz es, dessen 
Mittel fur Widerstand unzureichend gewesen sein wii.rden, 
ein Abkommen zu treffen, wonach das Regiment unter den 
Canonen der Festung iiber die Elbbriicke ging. Am 2. Mai 
erreichte es Dessau, und dort holte Ernst es ein, nachdem 
ei· anfangs in der Rich tung auf M agcleburg, dann au£ 
Wittenberg vergeblich gesucht hatte. 

Sch ills Erscheinen, <lessen Zw·eck nun Hinger kein 
Geheimnis bleiben konnte, erweckte in den Einwohnern 
Dessaus grossen Enthusiasmus. In fro hem Zuj auchzen beim 
Einzug cler Husaren machte er sich Luft, und hier rief 
Schill zuerst die Bevolkerung zum Aufstand gegen Na
poleon off en auf; in gutem Gl?,uben verkiindete er die 
Siege der Oesterreicher, wies er auf die Erhebung der 
Hessen uncl das gliickliche Losbrechen der Tiroler hin. -
Ernst mit einem Commando Husaren und Lieutenant 
von Blankenburg mit reitenden Jagern gingen nach 
Saalhorn, dem Zusammenfluss der Saale und Elbe, und ver
sicherten sich der Fahren langs beider Flusse. In anderen 
Richtungen zogen Abteilungen bis Halle und Kothen, um 
den Aufruf zu verbreiten und durch Erscheinen von Truppen 
den Mut zu entflammen. In Kothen wurden, mit Rucksicht 
auf die Franzosen-freun<lliche Gesinnung des Fiirsten, die 
ersten feincllichen Massregeln ergTiffen; man legte Hand 
auf Gewehre, Montierungs-Stticke und Marstall-Pferde, und 
veranlasste die Leibgarde zum Uebertritt in den Schill
schen Dienst. Am 3. Mai marschierte Schill- nach Bern
burg und versicherte sich der wichtigen Saalebriicke. -

Bis hi er her war all es gut, zum Teil selbst iiber Er
warten gliicklich gegangen; die Volks-Stimmung war gtinstig 
oder wenigstens nicht zuriickweisend, der Widerstand kaum 
von Bedeutung gewesen , so dass alle U ms tan de zu kiihnem 
W agen weiter ermutigen konnten. . Allein am 4. Mai ver-

0 
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wandelte sich der heitere HimmAl ringsum in schwarze 
Nacht und jede Hoffnung brach unter Schills Fiissen ein. 
Jetzt erst erfuhr er mit Bestimmtheit, dass Dornbergs 
Plan rettungslos gescheitert, dass es umsonst war, gegen 
Hessen vorzudringen und dahin waff enbriiderliche Hiilf e zu 

tragen. Der Gouverneur Berlins - in der Unmoglichkeit, 
den Tag nach Schills Ausmarsch die Tragweite des Unter
nehmens zu iibersehen - hatte zunachst nur einen Officier, 
um ihn zuriick zu ruf en, gesandt. J etzt ging von ihm ein 
Schreiben ein, das unter dem schweren V orw71rfe, seinen 
Monarchen und ihn selbst auf die unverantwortlichste Weise 
in Gefahr gebracht zu haben, zum letzten Mal aufforderte: 
nach Berlin umzukehren und sich den Folgen seines Schrittes 
zu unterwerfen. Aber der harteste Schlag von allen wurde 
die eben eingehende Zeitung, dass Erzherzog Carl - nach 
einer Reihe blutiger Kampfe bei Regensburg geschlagen -
sich seit dem 23. April in unaufhalts~mem Riickzuge nach 
dem Bohmer-Wald geworfen habe, wahrend Napoleon 
nochmals als unbestrittener Sieger in Deutschland dastehe 
und in gerader Richtung auf die Kaiserstadt loseile. Nun 
war freilich die gauze Lage verkehrt; was der Kern einer 
grossen Erhebung zwischen Elbe und Rhein werden sollte, 
erschien wie ein un besonnener Husaren-Streich, und auf 
begeisterte Teilnahme der Massen war unter dem Eindruck 
der jiingsten U ngliicks - Botschaften nicht mehr zu rechnen. 
Schills Sache wie alle Anstrengungen zu Deutschlands 
Erlosung waren unwiderruflich verloren, denn sie standen 
und fielen mit Oesterreichs Banner. 

In dieser furchtbaren Krisis hielt Schill sich nicht 
mehr befugt, iiber das Schicksal seiner Gefahrten allein zu 

bestimmen. Er versammelte nachmittags die Officiere zu 

einer Be-ratung und stellte ihnen seine wie ihre Lage so 
verzweifelt dar, wie sie in Wirklichkeit war. N achdem er 
das Thatsachliche mitgeteilt und weder ihren - Hoffnungen 
geschmeichelt, noch an ihre gegebenen Versprechungen er
innert hatte, fiigte er hinzu, dass er - da nach seinen 
N achrichten ein starkes Corps gegen ihn im Anmarsch und 
auf einen Anfstand in W estfalen nicht mehr zu rechnen sei 
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.- es £iir gut halte, iiber die Elbe zuriick zu gehen und 
einen giinstigeren Zeitpunct zur Befreiung Deutschlands 
abzuwarten. - Dass er seinen Gefahrten solchen Rat gab, 
bei . dem er mit W ahrscheinlichkeit allein die Schuld zu 
biissen gehabt hatte, ehrt Sch i 11 in ho hem Grade. Aber 
seine Officiere wollten nicht an Edelmut iibertroffen werden. 
Tief ergriff en von dem V orschlage gab sich unter ihnen 
eine allgemeine Missbilligung kund, der besonders Lieute
nant Stock Worte lieh: ,,Du hast das Regiment aus Berlin 
gefiihrt", sprach er in begeistertem Tone ,, und kannst es 
nicht dahin zuriick bringen, ohne Dich und uns der Schan de 
preis zu geben. Es bleibt keine Wahl; vorwarts haben · 
wir die betretene Bahn zu verf olgen. Sie fuhre zum 
Siege oder zum U ntergang, wir werden in beiden Fallen 
die Ehre zu bewahren wissen." Schill lenkte ein, und 
als er· sich iiberzeugt hatte; dass das die allgemeine 
Meinnng war, sprang er auf, reichte jedem die Hand, ver
sicherte treulich auszuharren und mit ihnen leben und 
sterben zu wollen. 

So war die Entscheidung im Sinne ritterlichsten Voll
bringens gegeben. Aber schwieriger stellte sich die Frage 
bei der offenbaren Aussichtslosigkeit, welchen Plan man 
verfolgen solle. Die einen meinten, man miisse die Elbe 
aufwarts marschieren und sich mit den Oesterreichern ver
einigen; die anderen hielten eine rasche U nternehmung 
gegen Cassel fur zweckmassig. Der Marsch nach Bohmen 
zu den Oesterreichern ware an1 leichtesten ausfi.ihrbar ge
wesen; er wurde aber verworfen, weil man nicht als blosse 
Ueberlaufer unter fremden Fahnen Abenteuer suchen wollte. 
Major von Liitzow stimmte dafiir, nach Ostfriesland zu 
ziehen, von dort unter dem Schutze des Burtanger Moors 
den kleinen Krieg gegen die Franzosen zu fiihren und viel
leicht mit britischer Hiilfe ein grosseres U nternehmen an 
der Weser und Ems hervorzurufen. · Der letztere Plan 
wiirde den Ausschlag gegeben haben, wenn Schill nicht 
in seiner Zuversicht und Entschlusskraft geknickt gew~sen 
ware. Mit dem zeitweise hervortretenden eigentiimlichen 
Starrsinn wollte er sich fur keine Meinung entscheiden-, 

9* 
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und sein weiteres Thun bleibt charakterisiert durch eine, 
freilich er:\tlarbare, planlose U nruhe, aber auch U nzuganglich
keit gegen verni.i.nftigen Rat, welche verhangnisvoll werden 
mussten. Noch schwankte er zwischen verschieclenen Vor
schlagen hin un_d her, noch war keine Entscheidung ge
troffen, als. die N achricht einlief, dass eine feindliche Co
lonne von Magdeburg gegen ihn im Anmarsch ware, und 
die Versammlung zum Abschluss brachte. - Die Berat
schlagung hatte indessen bleibenden Schaden. in S chi 11s 
Stellung zu seinen Officieren zuriick gelassen. Mehrere 
unentschlossene Aeusserungen wurclen Ursache, dass er an 
· ihrem blinden Zutrauen Einbusse erlitt, uncl seine Stimmung: 
welche ihn immer unzuganglicher und planloser machte, 
musste im Fort.gang cler Unternehmungen die Lage weiter 
erschweren. -

Das Regiment brach sofort gegen Magdeburg auf und 
biwakierte fiir die Nacht auf dem halben Wege zu jener 
Feste bei Borne. Nichts ware leichter gewesen, als einem 
Gefecht auszuweichen, wenn man das wollte. Aber ein 
Unternehmen wie Schills bedurfte des in die Aug·en 

LC 

fallenden Anfangs; d.ie kleine Truppe musste als Vortrab 
eines bedeutenderen Corps, ihre Schritte als Vorbereitung 
zu einem gewichtigen Beginnen erscheinen, so lange man 
auf Teilnahme in den westfalisehen Landern rechnete; 
Dazu konnte nichts erwiinschter sein, als die Gelegenheit 
zu einem Waffengang, der Schills und der Seinen Ruf 
bewahrte, dem Feinde Schrecken und dem V olke Ver
trauen einfl.osste. 

Der Gouverneur von Magdeburg, der franzosische Ge
neral Michaud, sah sich durch den Zug Schills zunachst 
bedroht. Er verfi.igte zwar fiber 6000 Mann Besatzung: 
doch bestand sie meist aus ungeubten westfalischen Re
cruten, auf die er sich nicht verla,ssen durfte; nur ein Ba
taillon franzosischer Infanterie war darunter. Als nun 
Schill die Elbe i.iberschritten hatte und bis Bernburg 
herangeriickt_ war, entsandte Michaud eine Abteilung, 
welche siidlir:h der Festung auf der Strasse nach Halle, 
wo bei Dodendorf der bruchig~ Siilzebaeh einen A.bschnitt 
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bilclet, die Bewegungen Schills beobachten sollte. Unter 
elem Befehl des Obersten Vautier be stand sie aus 4 west
falischeil, 2 franzosischen Compagnieen Infanterie und 2 Ca
nonen in der Starke von 800 lVIann; Cavalerie konnte nicht 
mitgegeben werden. 

Oberst Vautier hatte sich am 5. Mai morgens siidlich 
des Baches hinter dem Dorfe aufgestellt und Feldwachen 
vorgescho ben, als ihm um 11 Uhr die Annaherung von 
·nusaren-Streifen auf der Halleschen Strasse und von Siill-
clorf her gemeldet wurde; zwischen beiden Richtungen be
merkte man grosse Staubwolken. Es war S chi 11, c1er mit 
den -! Husaren -Schwadron en, gefolgt von den reitenden 
Jagern und 40 zu ihm gestossenen friiheren Infanteristen, 
im Anmarsch von Borne her sich links gegen die Masch
miihle bei Osterweddingen wandte, um den Feind au£ der 
linken Seite zu umgehen. 

Vautier beliess, als er die Umgehung wahrnahm, zwei 
Compagnieen im Dorfe und siicliich, wo sie sich au£ dem 
Kirchhof und am Strassenwarter-Hause, mit Wachen bei 
der Miihle und im freien Felde, aufstellten. Seine Haupt
kraft nahm er an die N ordseite des Baches zurU.ck und 
fiihrte sie dort - mit ebenso wenig Grund - auf das 
freie Feld hinaus; zwei westfalische Compagnieen scho b 
. er an _cler Magdeburger Strasse 300 Schritt weit au£ die 
Hohe, die beiden franzosischen Compagnieen und zwei Ge
schii.tze st.ellte er zur Deckung der rechten Seite am Wege 
nach Osterweddingen und neben der sogenannten Schanze auf. 

Das Husaren-Regiment machte zunachst den Versuch, 
die in den feindlichen Reihen stehenden deutschen Sol
claten zum U ebertritt zu bewegen. Lieutenant Stock ritt 
an sie heran, um sie zu bereden; dieses U nternehmen er
wies sich j edoch verge blich, und St o ck wurde , als er 
wieder umkehren wollte, erschossen. Nun erfolgte der 
Bef ehl zum Angriff. In einem verlustvollen Kampfe 
sprengten die 1. und 4. Schwadron die auf der Siidseite 
vom Dorfe aufgestellte westfalische Infanterie auseinander, 
hie ben sie nieder und drangen bis an den no rd.lichen Aus
gang des Ortes vor.-
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Mit der 2. und 3. Schwadron war Schill iiber die 
Briicke an der Maschmiihle auf das nordliche Bachufer 
gegangen, und dort benutzte er einen Augenblick, wo die 
Geschiitze ausser Thatigkeit waren, zum Angriff. Die 
2. Schwadron unter Lieutenant von .Stossel ritt gegen 
die franzosische Compagnie in der Schanze an. Die 
Boschung erwies sich zu steil, und die Schwadron musste 
unter Verlust ihres Fuhrers zuriick gehen. Die neben 
der Schanze im Freien stehende Compagnie und die 
beiden Canonen batten sich inzwischen in den riickwar
tigen Hohlweg abgezogen. - Die 3. Schwadron, zu 

welcher Ernst gehorte, attakierte die beiden als Reserve 
aufgestellten westfalischen Compagnieen an der Landstrasse. 

· In einem entschlossenen A.ngri:ff gelangte sie durch das 
sehr lebhafte Feuer, welches den Rittmeister von der Ket
ten burg totete, hindurch und iiberritt die 4. Compagnie 

·· ostlich der Strasse vollstandig; so dass alles, was nicht 
niedergehauen war, gefangen wurde. Wahrend die Schwa
dron sir.h noch im Hohlweg der Strasse sammelte, sprengte 
Lieutneant von der Horst mit einem Teil den steilen Rand 
auf der anderen Seite in die Rohe und vernichtete ebenso, 
die zweite Compagnie. Ihre Ueberreste wollten sich in 
das Dorf retten, fielen aber den von Su.den eingedrungenen 
Husaren in die Hande. Der Kirchhof und der nahebei ge• 
legene Bach-Uebergang konnten unter dem Feuer der dort 
postierten westfalischen V oltigeurs nicht bezwungen werden. 

Jetzt lag Schill daran, die bei~en franzosischen Com
pagnieen aus der Schanze und dem Hohlwege zu werfen. 
Er liess das erst eben eingetroffene Jager-Detachemen! 

. absitzen, um unter seiner personljchen Fuhrung die Schanze 
mit dem Bajonett zu nehmen. Der in Linie angesetzte 
Angriff missgliickte aber bei der vorteilhaften Stellung des 
Feindes au£ der Rohe und unter seinem heftigen Feuer: 
zum.al ein Graben am Fusse der Stellung das Weiter
kommen hinderte. Sch ill, dem das Pf erd ersc.hossen 
wurde, eilte iiber den u.nerwarteten Ausgang entriistet zu 

-Fuss herbei und liess den Angriff, mit nicht besserem Erfolg1 

erneuern. · Auch diesmal kam das Detachement fiber den 
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verhangnissvollen Graben nicht hinaus, und Schill musste 
sich entschliessen, den Kampf aufzugeben, so dass drei 
feindliche Compagnieen nebst zwei Geschiitzen unbezwungen 
blieben. - Um 6 Uhr abends, nahm er seine Truppe zu
sammen und trat den Marsch nach Wanzleben an; spat in 
der N acht bezog er das Biwak unweit des Amtes. 

Von den 500 Mann, die in's Gefecht gebracht, waren 
7 ausgezeichnete Officiere gefallen, 5 andere verwundet; 
dazu noch 70 U nterofficiere und Gemeine neben 80 Pferclen. 
Der Feind hatte bei weitem mehr Verlust; die Zahl der 
Gefangenen allein belief sich au£ 6 Officiere 160 Mann , 
die nun auf dem weiteren Zuge Schills mitgeschleppt 
wurd.en. - Officiere und Soldaten hatten gewetteifert, wer 
zuerst in den Feind einbrechen, wer das meiste thun sollte; 
der feste Wille zu siegen und das gegenseitige Vertrauen, 
welches die kleine Schaar beseelte, gaben ihr grossere 
Kraft, als ein isoliertes schwaches Regiment zu haben 
pflegt, und Mi ch au d schrie b aus Magde burg an General 
Gratien die besorgnissvollen Worte: ,.,Les houzards ne se 
battent pas comme des soldats ordinaires, mais comme des 
enrages ; ayant rompu et sabre mes quarres, :fi.rent le reste 
prisonniers. Venez a mon secours le plutot que possible." 

Aber dennoch war dieser merkwiirdige blutige Kampf 
ohne N utzen gekampft, da ein .A.bf all westfalischer Truppen 
nicht Hinger zu erwarten war. Er bildet den W endepunct 
cles Schillschen Unternehmens, das. von diesem Tage ab 
seine niedergehende Richtung nahm. 

In der nachsten Zeit marschierte Schill ohne erkenn
baren Zweck an Magdeburg voriiber in die Altmark, ge
langte am 8. Mai nach Arneburg an der Elbe und blieb 
dort sechs 'I1age stehen. · N ach verschiedenen Rich tun gen 
gingen Commandos zum Einholen westfalischer Cassen und 
Kriegsmaterials, und Schill begann zwei neue Schwadronen 
zu bilden, zu denen er die Pferde gegen Bezahlung aushob, 
die Mannschaft aus alten preussischen Cavaleristen zu
sammen setzte, die teils freiwillig gekommen , teils aus der 
Umgegend einberufen waren; Officiere hatten sich schon 
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seit Dessau und Bern burg a.ngeschlossen. In· ahnlicher 
Weise w11rde der Stamm zu zwei Infanterie-Compagnieen, 
welche Trnppe man bei Dodendorf schmerzlich entbehren 
musste, errichtet. - In diesen Tagen des Stillstandes 
sollte Schill seinen hanptsachlichsten, aber auch seinen 
letzten Erf olg f eiern. 

Wir haben August verlassen, als er am 3. Mai nach 
einem Marsche von 8 Meilen in der Nahe von Bruck auf 
der Strasse nach "'\Vittenberg eingetroffen war. Zwei an
gesehene Officiere, ehemalige Schillsche, Hauptmann 
von Petersdorff und I.1ieutenant von Ri.i.llmann, holten 
ihn dort ein, um im Auftrage des Gouverneurs ihn zur 
Riickkehr zu bewegen. In Begleitung eines von Potsdam 
mitgegebenen Cavalerie-Trupps iiberraschten sie morgens 
3 Uhr am 4. · Mai zunachst eine kleinere zuriickgebliebene 
Abteilung in Neuendorf in den Quartieren und verhafteten 
sie. In Cliestow aber stand August mit der Compagnie 
marschbereit und fest entsehlossen, seinen Plan mannlich 
durchzufiihren. Als sie versuchten, die Mannschaft anzu-. ' 

reden und auf Augusts Aufforderung nicht nachgaben, 
liess er schliesslich anschlagen und commandierte ,,Feuer"! 
Wenn auch nur zwei Schiisse auf Petersdorff fielen ohne 
ihn zu verletzen und die iibrigen I..1eute erklarten, nicht auf 
ihre Officiere schiessen zu wollen, so wurden die Abge
sandten durch Riihren der Trommel doch genotigt, auf ihren 
Zweck zu verzichten. 

N ach diesem Zwischenfa11 setzte August den Marsch 
fort in der Absicht, auf der Wittenberger Briicke i.i.ber die 
Elbe zu fol gen, als sich ihm in der Gegend von Belzig 
ein sachsisches Cavalerie-Commando e~tgegen stellte. Auf 
dessen Aufforderung trat er am 5. Mai bei Bruck auf 
preussisches Gebiet wieder iiber und wandte sich mit Um
gehen der sachsischen Grenze auf Rosslau, bemachtigte sich 
in der Friihe des 7. Mai dreier Schiffe, die am rechten 
Dfer angelegt hatten, und setzte nach Dessau iiber. Dort 
iiberzeugte er sich nun, dass S chi 11 bereits abmarschiert 
war, kehrte noch am selben Tage auf das besser ge
sicherte rechte Elbufer zuriick und verfolgte nahe an Magde-
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burg vorii.ber diesen Strom abwarts; bis er am 12. Mai bei 
Arneburg auf Kahnen abermals hinii.ber setzte und den 
Anschluss erreichte. 

Schill, sobald er von <.lieser iiberraschenden Erscheinung 
unterrichtet wurde, warf sich auf's Pferd und jagte mit 
seinen Trompetern den Ankommenden entgegen: Es gab 
eine Scene voll seltener Riihrung, als er mitten unter den 
Getreuen stand, die ihm durch ihre N achfolge das herrlichste 
Zeichen von Anhanglichkeit gegeb~n batten. J eclem reichte 
er die Hanel zum freudigen Gruss und nannte ihn mit 
Namen; ein stillschweigencler Bund fur Leben und Tod 
ward auf's neue besiegelt. · Unter lantern Jubel fii.hrte 
Schill den Zuwachs auf den Markt und hielt eine er
greifende Rede, wiederholte die Motive seines Handelns, 
die in der Herstellung des Vaterlandes unter dem geliebten 
Konig gipfelten, und schloss mit den W orten: ,,Rabe es 
aber der Wille des Himmels anders beschlossen, sollte er 
in dem Versuche untergehen und Deutschlancl dennoch 
nicht frei ,verden, nun auch dann noch sei ein Ende mit 
Sehrecken einem Schrccken ol1ne En(le vorzuziehen." 

Der Tag brachte eine so gliickliche Stimmung unc1 
einen sole.hen Geist gegenseitigen ""\Vohlwollens ·und Ver
trauens nnter die Trnppe, class er getreu. mit ihr bis zum. 
Ende aushielt. Mit Recht pries Schill ihn als den gliick
lichsten seines Lebens; tlenn ausser der hohen Befriedigung 
ffir Herz und Gefii.hl, bestand das zu ihm gestossene Hauf
lein, wie klein es auch sein mochte, · in einer Auswahl von 
Kriegern, wie sie sich selten zusammen finden, und war 
wohlbefahigt, den festen Kern· einer zahlreicheren Masse 
zu bilden. Lebhaftes militarisches Ehrgefiihl beseelte sie 
vom ersten bis zum letzten, und auch die aussere Hal tung 
machte sie jeder auserlesenen Truppe ebenbiirtig. 

Die beiden Bri.ider Ernst und August fanden sich 
nun zum gleichen Ziele vereinigt. - Schill ernannte Au
gust, o bschon er nich t der al teste der "'\V aff e war, zum 
Befehishaber cle"t· Infanterie und stellte zwei der mit ihm 
gekommenenen Officiere an die Spitze cler neu gebildeten 
Compagnieen. Es ergab si9h ein ansehnlicher Zulauf ent-
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lasse~er Soldaten zu dieser Truppe, so wie schon Augusts 
Marsch eine namhafte Zahl und drei friihere Officiere mit 
sich gezogen hatte. 

Inzw~schen waren von N~poleon Anordnungen ge
troffen, welche - wahrend ihn der Krieg in Oesterreich 
gebunden hielt - gegen die Aufstande in Norddentschland 
schiitzen sollten. Er verfiigte die Zusammenziehung eines 
Corps um Hanau. Bevor es aber in Thatigkeit treten 
konnte, musste langere Zeit verfliessen, und der Go·uver
neur von Magdeburg wandte sich in seiner Vereinzelung 
mit den dringendsten Aufforclerungen um U nterstiitzung an 
den zunachst stehenden General Grat i en, welcher ver
schiedene hollandische Abteilungen an der Weser com
mandierte. Gratien erklarte sich zwar bereit, hielt es 
indessen bei der unvollkommenen Ausriistung seiner Truppen 
nicht fur moglich, vor dem 20. Mai clie Elbe zu erreichen. 
In Holstein zog sich ein danischer Grenzschutz unter Ge
neral Ewald zusammen und musste, bei der Abhangigkeit 
des Staates von der franzosischen Politik, bald ebenfalls 
zu Nap o 1 eons V erfii.gung gestellt werden. 

Schill sah aus diesen gegen ihn gerichteten Mass
regeln, dass es bald zur Entscheidung kommen musste, 
und beschloss sich der Ostsee zu nahern, um mit der 
britischen Regierung in V erbindung zu treten und sie zu 
bewegen, dass sie im aussersten Falle die Einschiffung 
seines Corps vorbereite. Einstweilen g-laubte er aber -
wohl in Erinnerung seiner Basierung auf Colberg im 
Kriege 1807 - eines Stiitzpunctes an der Elbe zu be
diirfen, und richtete sein Augenmerk au£ die kleine meck
lenburgische Festung Domitz am rechten Stromufer, die 
fast ganz verfallen zur Aufbewahrung von einigen hunclert 
Straflingen benutzt wurde. Es kam darauf an, sich ihrer 
durch einen Handstreich zu bemachtigen. Schill mar
schierte zu dem Ende am 13. Mai aus der Gegend von 
Arne burg ~en Fluss abwarts, traf anderen tages in See
hausen und Garlow ein, und erteilte nun August den 
Auftrag, Doinitz fortzunehmen. 



Ernst (82) und August (83) 139 

August schiffte zwei Compagnieen Infanterie auf zwei 
Elbkahnen ein und deckte die Leute mit weissen Segeln 
zu, so dass die Fahrzeuge das Aussehen von Frachtkahnen 
erhielten. Am 15. Mai fuhr er so zeitig von Schnakenburg 
ab, <lass er bald nach Oeffnen der Thore, um 6 Uhr friih, 
vor der Festung eintraf, da er nur durch Eindringen in 
das Thor Herr des geschlossenen W erkes zu werden hoffen 
konnte. Der in einer viertel Meile Entfernung frei ge
legene Landungs-Platz war freilich nicht vorteilhaft; indes 
blieb keine andere Wahl und es musste auf Ueberraschung 
gerechnet werden. 

N ach dem Landen beauftragte er den Lieutenant 
Hertell, mit den beiden Coll?-pagnieen zu folgen. Er 
selbst trabte ohne Zeitverlust mit 10 ausgewahlten Schiitzen 
auf dem Elbdamm voraus. Alles schien noch still in der 
Festung, als plotzlich auf halbem Wege der Commandant, 
Major von Roder, entgegen geritten kam u~d nach der 
Absicht der kleinen Truppe fra.gte. August gelang es, sich 
des unerwlinschten Empfanges unter leichter Begrlissung 
mit der Antwort zu entledigen: ,,Er sei auf dem Marsche 
nach Rostock und sein Commandeur noch an der Elbe, 
von · dem er das weitere horen wiirde." Der Commandant 
setzte clamit den Weg fort und ebenso August den 
seinigen zum Thor. 

Am Gitter-Eingang der Stadt stellte sich· ein alter 
Unterofficier ·mit 4 Mann Wache entgegen und schlug mit 
seinem Kurzgewehr heftig umber, wurde aber iiberwaltigt 
und zuriick gedrangt. Ohne Aufenthalt ging es weiter zur 
Citadelle, wo August mit nur 2 Mann eintraf; die anderen 
konnten bei dem fortgesetzten Laufen nicht folgen. Hier 
hatte man wohl etwas von dem Vorgang- an der Thorwache 
wahrgenommen und war beschaftigt, die Briicke aufzu
ziehen, als August auf die angehobene Klappe sprang, sie 
von seinen Schiitzen untersti.itzt niederdriickte und schnell 
in das Thor ging. 20 Mann Wache standen unter Gewehr, 
wussten augenscheinlich aber nicht, wie sie daran waren, 
und liessen sich von August unter Zureden die Gewehre 

.. aus der Hand nehmen; die inzwischen nachkommenden 
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Schiitzen besetzten die W ache bis clie _ beiden Compagnieen 
anlangten und der Besitz vollig gesichert war. - Schill 
traf denselben Tag in Domitz ein, sprach August lebhafte 
Anerkennung fiir die umsichtige Leistung aus un9- ~rnannte 
die 10 beg-leitenden Schiitzen zur Stelle zu Unterofficieren. 
Das Corps folgte am anderen Tage. 

Sogleich liess Schill Herstellungs-Arbeiten fiir die 
Befestigung von Domitz in's Werk setzen und betrieb mit 
gewo bntem Eifer die Organisation seiner neuen Truppen; 
auch begann er eine Batterie aus drei vorgefundenen Feld
Canonen zu bilden. N ach wenigen Tagen aber v~rliess er 
diesen Plan und beschloss sich nach Stralsund zu ziehen. 

• • I 

wo er die unmittelbare Verbindung mit der englischen 
Flotte aufzunehme.n hoffte. -

Bevor er noch diesen Abmarsch nach der See vorsah. 
I 

hatte er zum Verschleiern seiner Bewegungen e_ine weit
greifende Patrouille angeordnet und in diesem Sinne Ernst 
mit dem Lieutenant von Strantz und 40 von allen Schwa
dronen entnommenen Husaren und -Jagern am· 17. Mai auf 
das linke Elbufer gesandt. Die Aufgabe war,· iiber Starke 
und Bewegung des Corps f alsche Geriichte auszustreuen, 
die Hollander im Riicken zu .beunruhigen, uncl wennmoglich 
bis in's HalberstiiJdtische und an den Harz zu streifen. 
Ein Of:fieier mit 20 Mann Infanterie sollte ihm zunachst 
zur Seite · bleiben, und wurde fiir den Zweck auf der Elbe 
eingeschifft. Die Anzeichen von der Annaherung des hol
landischen Corps braqhten Ernst indessen bald zur Ueber
zeugung, dass er sich an die Infanteri_e uicht fesseln konnte; 
er ve.ranlasste sie, nach Domitz umzukehren, und riickte 
am 19. Mai mit Tagesanbruch in Liineburg ein. Dort liess 
er die Schill schen Aufrufe anschlagen, die offentlichen 
Cassen in · Beschlag nehmen und marschierte nachmittags 
in der Richtung auf Harburg weiter. Sein Erscheinen 
brachte lebhafte Aufregung in clas Land, so class man 
selbst in Bremen sich auf die Ankunft des Schillschen 
Corps gefasst machte und eifrig Gegenmassregeln traf .. 

Aber scbo·n am a.nderen Tage riickte Gen_eral -Gratien 
mit seinem Hauptcorps in Liineburg ein und eine Abteilung 
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besetzte die Fahrstelle bei Hoopte an der Elbe halbweges· 
zwischen Liineburg und Harburg. General d' Al bigna.c 
erschien mit westfalischen Truppen am namlichen Tage 
Domitz gegeniiber an der Elbe. So sah sich Ernst in
mitten des feindlichen Corps und vom Riickzuge iiber die 
Elbe abgeschnitten. N ach einem vergeblichen Versuch, 
bei Lenzen ( 2 Meilen oberhalb Domitz) tiber den Strom 
zn kommen, wahlte er den Ausweg, sich siidwarts aus dem 
Bereich der feindlichen Truppen zu . ziehen, und gelangte 
am 24. gliicklich nach elem 12 Meilen von letzterer ·Stadt 
gelegenen Gifhorn zur grossen Besorgnis des "'~estfalischen 
Gouverneurs von Braunschweig. 

Ernsts Lage wurde noch weiter erschwert, weil unter 
den Bedrangnissen mehrere Husaren wiclerspenstig wurdcn 
und versuchten, die anderen ebenfalls aufzuwiegeln. Sie 
wollten ihn zum Zuriickgehen veranlassen oder die Mann
schaft zur Desertion verleiten; zwei von ihnen zogen selbst 
gegen Ernst die Sabel. Ein Unterofficier und 7 Mann 
muRsten entwaffnet uncl gebunclen mitgefiihrt werden, wo
bei die Husaren der 3. und 4. Schwadron treu zu ihren 
Officieren hielten. In Gifhorn widersetzte sich einer der 
Widerspenstigen an demselben Tage von neuem, und Ernst 
sah sich bei dieser Lage genotigt, mit Zustimmung des 
Lieutenants von Strantz und der iibrigen Husaren ihn zur 
Stelle erschiessen zu lassen. Diese Massregel und das 
Fortjagen cler anderen Festgenommenen, nachclem man 
ihnen die Uniform ausgezogen hatte, wirkte so .nachdriick
lich, class kein U ngehorsam mehr vorkam und jeder re.dlich 
seine Pflicht erfiillte. 

N achdem das Commando sich dem Harz genahert und noch 
einige Tage aussichtslos im W estfalischen zugebracht hatte, 
beschlossen Ernst und Stra·n tz in ihr- Vaterland zuriick
zukehren. Sie setzten am 29. Mai friih bei Barby iiber 
die Elbe und bezogen abends Quartiere in der ersten preu
ssischen Ortschaft Schweinitz, fiinf Meilen ostlich von 
Magdeburg. Anderen tages begegneten sie in der Nahe 
einer kleinen Grenzpostierung vom 1. brandenburgischen 
Husaren-Regiment und ·erklarten dem Officier, dass sie 
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bei~ Konige auf Pardon antragen wollten. Das Gouver
nement Berlin, dem Meldung gemacht wurde, forderte 
zwar Entwaffnung des Commandos; doch dieses wies un
bedingt ab, sich als Gefangene geleiten zu lassen. Die 
Of:ficiere erklarten im iibrigen auf Ehrenwort, sich den 
hoheren Verfugungen zu unterwerfen, und setzten bei ihrem 
entschiedenen Willen durch, <lass die Mannschaft bis zu 
dem nachsten Bestimmungs-Ort Spandau zu Pferde blieb, 
ihnen selbst aber bis zum Eintreffen in Berlin am 4. Juni 
die Sabel belassen wurden. -

Unterdessen war Schill am 18. Mai von Domitz auf
g-ebrochen, wo er der Tauschung halber einstweilen eine 
Besatzung zurilckliess. Es wurde ihm nicht schwer, auch 
fur diesen nahezu verloren erscheinenden Posten, wie zu 
al1:en gewagten U nternehmungen, in seinem Co'rps Manner 
mit voller Hingebung zu finden. Wahrend_ er iiber Wis
mar am 23. Rostock erreichte, welches die mecklenbur
gischen Truppen einer Uebereinkunft zufolge raumten und 
sich von da nach schwedisch Pommern abzogen, schickte 
er eine Schwadron westwarts auf Gadebusch; sie streifte 
bis Lubeck und rief ihrerseits abermals grosse Beunru
higung im Lande hervor. Zwei andere warden in der 
Rich tung auf Domitz bei Crivitz aufgestellt, um der Be
satzung jener Feste zur Aufnahme zu d~enen; dann ga.b er 
Befehl, dass Domitz geraumt .werde und die Truppen 
ihm folgen sollten. 

Die Entsendungen hatten ihren nachsten Zweck vollig 
erreicht. Gratien war bereits bei Liineburg, der ihm 
unterstellte Al bign ac gegeniiber Domitz an der Elbe an
gelangt, wie wir bei der Streife Ernst s gesehen haben. 
Durch Schills Massregeln aber zu der Vermutung verleitet, 
dass er auf Hamburg zu gehen beabsichtige, schwankte 
Gratien in _seinem Plan und blieb mehrere Tage unthatig 
stehen, welche Schill zu statten kamen. Erst am 24. 
wurde Domitz ernstlich angegriffen und genommen, wahrend 
die Besatzung abzog und anderen tages Rostock gliicklich 
erreichte, wo auch die meisten anderen Abzweigungen 
sich wieder anschlossen. Am 24. friih brach Sch i 11 von 
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Rostock auf, um Stralsund baldigst in seinen Besitz zu 
bringe;11. Er fiihrte einstweilen mit sich nur drei Schwa
dronen, die reitenden Jager, ein Bataillon Infanterie und 
clrei Geschiitze. Die iibrigen Truppen waren noch :q.icht 
heran. -

Seit dem Kriege 1807 hatten die Franzosen schwedisch 
Pommern nicht wieder verlassen, wenn auch bei Schills 
Annaherung die Provinz von Truppen meist entblosst war. 
In Stralsund befand sich als Gouverneur der franzosische 
General Candras und als Garnison ein schwaches mecklen
burgisches· Bataillon neben 100 polnischen Ulan en und 
einer franzosischen Artillerie-Compagnie von 50 Mann. 
Wolgast war mit einem zweiten mecklenburgischen Ba
taillon besetzt, und die 200 Mann, welche von · Ro stock 
abmarschiert waren, hatten sich nach Dammgarten gezogen. 

Als General Candras die Nachricht erhielt, <lass 
Schill den geraden Weg nach Stralsund verfolge, zog er 
es vor, aus der geschleiften · Festung ihm bis an den Ab
schnitt des sumpfigen Recknitz-Flusses entgegen zu gehen, 
um die Grenze so lange zu schiitzen, bis Gratien heran
kame. Er brach mit dem Bataillon, den Ulanen und zwei 
Canonen nach Dammgarten auf und vereinigte sich mit der 
Rostocker Garnison. Etwa 700 Kopfe stark nahm er Stel
lung auf dem rechten Thalrande des Flusses. N achdem er 
die Besetzung bei Dammgarten eingeleitet und dem Ma
jor von Pressentin iibertragen hatte, begab er sich per
sonlich mit den Ulanen zur Beobachtung des Flusses bis 
zu dem drei Meilen oberhalb gelegenen Uebergangs-Puncte. 
nach Tribsees. Die Briicke bei Dammgarten iiber den 
20 Schritte breiten Fluss wurde abgebrochen; die beiden 
Geschiitze erhielten ihre Aufstellung hinter einem Aufwurfe, 
so dass sie den Niederungs-Dammweg von 1200 Schritten 
Lange bestreichen konnten. Oberhalb wurden Plumendorf 
und Daskow mit vier Compagnieen besetzt. 

Als Sch ill um 1 Uhr mittags bei Ribnitz eintraf und 
diese Vorbereitung zu seinem Empfang erkannte, blieb ihm 
keine Wahl ausser dem Angriff. · Es wurde eine Umgehung 
eingeleitet, und gegen 5 Uhr fuhren die drei Canonen zu 
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beideri Seiten des Dammes auf, da wo er von Ribnitz her 
in die Nieclerung hinabfiihrt; beiderseits begann das Ca
nonenfeuer. Gleichzeitig suchten Schiitzen, so gut es in 
dem sumpfigen Wiesen-~oden gehen wollte, sich der Brueke 
zu nahern, und eine abgesessene Abteilung Jager setzte 
unterhalb Ribnitz iiber den Binnen-See. Entscheidend 
wurde die Bewegung der Compagnie, welche sich vor Be
ginn des Gefechts rechts gewandt hatte und auf einem zu 
W agen von Restock mitgenommenen Kahn bei Freudenberg 
die Recknitz iibersehritt. Sie veranlasste die in Daskow 
stehende meck]enburgische Compagnie zum Znrii.ckgehen 
und griff die Truppen bei Dammgarten in der linken Seite 
an, wahrend die reite.nden Jager gegen den rechten FHigel 
auftraten und es den Schutzen auch in der Front gelang, 
die notdiirftig hergestellte Brucke zu iiberklettern. 

AlsMajorPressentin sich so von a,llen Seitengedrangt 
sah, wollte er den Ri.ickzug auf Tribsees antreten; doch es war 
schon zu spat clazu. Ein Teil seiner bereits umfassten Truppen 
streckte das Gewehr, und als S chi} 1 mit 150 Husaren durch 
den Fluss ging, gelang es ihm, alles, was noch Ordnung 
hielt, auseinancler zu sprengen. So wurden, da die Mecklen
burger dern Kampf gegen Deutsche abgeneigt waren, iiber 
200 Mann gefangen, mehrere Fahnen und 2 Geschiitze ge
n om.men, und der rasch errungene Sieg offnete Schill den 
Weg nach Stralsund. Als General Candras in Tribsees 
von der Niederlage bei Dammgarten Kenntnis erhielt, liess 
er. die seiner Obhut a,nvertraute Feste im Stich und rettete 
sich iiber Peenemiinde auf die Insel U sedom. Der Verlust an 
Toten und Verwundeten auf beiden Seiten war unerheblich. 

Schill strebte vor den aus dem Gefecht Entkommenen 
Stralsund zu erreichen, gewahrte den ermiideten Truppen 
nur einige Stunden Rast und legte - trotz des viermeiligen 
Marsches von Rostock und des Gefechts - in der N acht 
mit der Cavalerie noch drei Meilen bis Carnin zuruck. 
Nach zwei Stunden Ruhe brach er mit den 45 best.en 
Pferden abermals auf und spreng-te um 10 Uhr morgens 
am 25. Mai in Stralsund hinein. Die Festung hatte seit 
dem Ausmarsch der Garnison nach Dammgarten nur 
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50 franzosische Artilleristen als Besatzung, welche sich in
mitten cler Stadt auf dem Zeughause zur Wehr setzten 
und erst in heftigem Gefecht iiberwaltigt wurden, als die 
reitenden Jager und der Rest der Cavalerie hinzukamen. 
August riickte - am 26. Mai mit der Infanterie, den Ge
schiitzen und einer Schwadron nach Stralsund. 

Durch eine_ Proclamation verkiindete Schill, dass er 
die Provinz schweclisch Pommern fur die Krone Sch wed en 
in Besitz genommen habe; · zugleich richtete er einen Ca
biuets-Rat ein, der das Land fi.i.r Schweden verwalten sollte. 
Die Behorden erhielten Befehl, dessen Anordnungen Folge 
zn loisten und die bestehencle po1nmersche Landwehr zur 
Vern1chrung seiner Streitkrafte aufzubieten. Der Bestiirzung 
nugeachtet, welche diese Massregeln bei den Einwohnern 
hervorriefen und t.rotz der Widerspenstigkeit der Behorden 
8tellten sich 300 · Mann in Stralsund, die ungesaumt ein
gekleidet und bewaffnet "\Vnrden. Das Corps hatte somit 
folg-e.nde Truppen zur Stelle: 

1 Bataillon 
1 

" 

Infanterie: August v. Q. 
Schill zu 4 Compagnieen . . . 
pommerscher Landwehr zu 4 Comp. 

300 Mann 
800 

" 
Cavalerie: Lieutenant von Briinnow 

--1 Schwadronen Husaren . . . . . . . . . 350 Pferde 
3 ,, neugebildeter Ulanen . . . 
1 Sdnvadron reitender Jager: Lieutenant 

von Blankenburg ........ . 

Artillerie: Lieutenant von Rochow 

250 
" 

80 Pferde 

60 Mann. 

Die Gesamtstarke <ler Streitbaren betrug demnach 
1290 Kopfe. ·Ausser<lem ,varen 200 ehemalig schwedische 
Sohlaten zu Aushulfe-Diensten bei der Artillerie bestimmt. 
An Geschiitz und Munition fehlte es nicht. Ferner standen· 
400 nicht eingeteilte und schlecht bewaffnete Infanteristen 
auf Rii.gen; eine fast gleiche Abteilung aller W affen, haupt
sachlich . die· friihere Besatzung von Domitz, war in Warne
miinde · bei Rostock eingeschifft und noch nicht gelandet; 
Ernst -hatte1 ·wie wir gesehen haben, den Anschluss nicht 
wieder erreichen konnen. 

10 
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Nachdem Schill die Festungs-Werke in Begleitung 
eines friiheren Artillerie- Officiers in Augenschein genommen 
hatte, beschloss er - durch jenen verleitet - den Platz her
zustellen in der Meinung, dass dazu die gegebene Zeit 
ausreiche und dass er ihn in Riicksicht auf den kriegerischen 
Geist seiner Truppen gegen jeden Angriff so lange be
haupten konne, bis Hulfe aus England komme. Alle ih1n 
naher befreundeten Officiere waren mit diesem Plan nicht 
einverstanden, rieten nach der Insel Ru.gen iiberzusetzen 
und mit der englischen Flotte, die freilich zu der Zeit vor 
Riga kreuzte, in Verbindung zu treten. Es kam dari.i.ber 
selbst zu ernsten Reibungen. Dass August anch unter 
diesen Umstanden bis zuletzt sich mit voller Hingebung 
der Sache widmete, die er einmal ergriff en hatte, dari.i.ber 
liegt ein Zeugnis Schills in dem Befehl vom 80. Mai vor~ 
worin es - nachdem das eingerissene Kritisieren ernsthaft 
geriigt ist - heisst: ,,N och nie habe ich mich compromittiren 
lassen; itzt darf ich es gar am allerwenigsten geschehen 
lassen, nachdem itzt ein J edes seinen angewiesenen Ge
schaftsgang hat und die ganze Last nicht mehr au£ meinen 
Schultern liegt. Ich werde gewiss mit aller Sorgfalt darauf 
warten, wer sich mit Eifer und Thatigkeit seiner Function 
annimmt, welches ich jedoch von dem v. Briinnow bei 
der Kavallerie und dem v. Quistorp bei der Infanterie 
i:i.berzeugt bin." -

Stralsund hat die Gestalt eines Dreiecks, <lessen Nord
ostseite von der See bespiilt, die beiden anderen von 450 
Schritte breiten Teich en um:flossen werden, so dass nur drei 
schmale Zugange vom Lande vorhanderi sind: von Su.den 
an der Kiiste das. Franken-Thor, von Norden in der Nahe 
der See das Knieper-Thor, und an .der Siidwestspitze das 
Tribseer-Thor. Der Zugang zum Franken-Thor war durch 
das Franken-Ravelin und das vorliegende Franken-Horn
werk, beide mit nassen Graben, gesichert. Das Knieper
Thor hatte jenseits des Teiches ein Hornwerk mit-Ravelin 

J. 

und Liinetten als Briickenkopf vor sich; das Tribseer-Thor 
war durch eine ~unette und jenseits des Teiches ebenso 
durch einen mit nassem Graben versehenen Bri.ickenkopf 
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gecleckt. Die Festung war indessen auf Napoleons Ge
heiss 1~08 zerstort worden; Hauptwall und Aussenwerke 
lagen in 'l.,riimmern, und lediglich die Teiche gewahrten 
noch Schutz. Bei solchem Zustande konnten zuvorderst 
nur vor de1n Franken- und Tribseer-Thore Sperrungen 
hegonnen werden; das Knieper-Thor- hielt man ffi.r ziem
lich gesichert und erst spater wurden hier einige Her
stellung-s-Arbeiten ausgef-iihrt. In dieser Verfassung be
farnl sich Stralsund, als der Feind im Angesicht der 
Fest:ung erschien. 

DaR hollandische Corps nnter General Gratien und 
tlas (lanische nnter General .E,vald hatten sich am 27. Mai 
in Wismar vereinigt und er8terer den Befehl i.ibernommen. 
Die Danen zahlten 2500 Kopfe, darunt.er 200 Cavalerie, 
und 10 Geschi:itze, die Hollander etwa ebensoviel, doch 
hatten sie ein Regiment Cuirassiere und 12 Geschiitze. 
Es waren also 5000 Mann und 22 Geschiitze verfiigbar, 
welche seit ihrer Vereinigung in starken Marschen vor
warts riickten, um den Gegner zu erdriicken. Am 28. er
reicht.en sie Rostock, am 29. Ribnitz, am 30. Rich ten berg 
und Franzburg. 

Seit dem 29. Mai standen vor allen Thoren von Stral
sund Cavalerie-Feldwachen, und ihre Streifen meldeten 
am 30. aben<l.s mit voller Zuverlassigkeit, class am anderen 
Morgen ein f eindliches Corps, <lessen Zahl auf 6000 Mann 
zu schatzen sei, vor der Festung anlangen werde. Schill 
war frohen Mutes und traf voller Zuversicht am 31. 
frii.h seine Massregeln zur Geg-enwehr. Die Truppen 
rii.ckten um 8 Uhr in die ihnen zugewiesenen Stellungen. 
Die Jager-Sch\vadron unter Lieutenant von Blankenburg 
nahm ihre Aufstellung vor dem Knieper-Thor in der rechten 
Li.inette des notdiirftig herg-estellten Hornwerks; links da
neben im Ravelin, in der ancleren Liinette und im Hornwerk 
selbst unter Lieutenant von Eyl zwei Compagnieen des Ba
taillons Schill und zwei riigenscher Landwehr. Zwischen 
den Truppen und riickwarts hinter ihnen auf dem Hauptwall 
hatte man Geschiitze aufgefiihrt, von den en aus Mangel an 
geiibten Artilleristen nur wenige gehorig bedient werden 

10* 
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konnten. Die Schanzarbeiten hinter clieser Linie erli tten 
keine Unterbrechung. -· Am Tribseer-Thore waren der 
Hauptwall und .~ie Liinette instand gesetzt; auch hatte man 
auf elem vorliegenden Damm einige palissadierte Abschnitte 
angebracht. Hier standen unter Lieutenant von Pannewitz 
eine Compagnie Schill, eine Oompagnie Landwehr uncl 
12 Geschiitze. - Die Verteidigung des Franken-Thors 
hatte Lieutenant von Hertell mit einer Compagnie Schill, 
einer Compagnie Landwehr und einigen Canonen. August 
commandierte als Befehlshaber der gesamten Infanterie 
keinen besoncleren Posten; er hielt sich schliesslich an1 
Knieper-Thore auf. Die Cavaleri8 mit vier hespannte11 
Geschiitzen blieb unter Bri.i.nnow auf dem neuen 1\tlarkt 
in Reserve. 

-Kaum waren die Truppen in ihren Stellungen einge
troffen, als der Fe ind, der um 4 Uhr morgens sich von 
Richtenberg in Bewegung gesetzt hatte, vor dem ".I.1ribseer
Thore eintraf. Die Avantgarde; unter dem hollandischcn 
Oberst Valeth aus drei Compagnieen, drei Schwadronon 
und zwei Geschiitzen gebildet, eroffnete die Oanonade un<l 
machte einen Schein-Angriff auf das Thor. Dann wandte 
sich das Hauptcorps links, umging den sump:figen Wiesen
grund iiber die Hohe-Briicke bei der Stadtkoppel und dem 
Wiesendamm~ und erreichte die Knieper-Strasse, wahrend 
die A vantgarde teilweise zur Beobachtung des Tribseer
und des Franken-Thors zuriickblieb. 

In diesem Moment wollte Briinnow sich mit der Ca
valerie auf die Oolonne stiirzen, die aus Vorsicht gegen die 
beriihmten Husaren schon den letzten Teil ihres Marsches. 

- I 

so bald sie bei I..Jiidershagen die freie Gegend en--eichtc, 
zum Gefecht entwickelt in Vierecken zuriickgelegt hatte. 
Schill genehmigte den Vorschlag nicht und liess so die 
einzige Gelegenheit, seiner Lage eine giinstigere Wen dung 
zu geben, unversucht voriiber gehen. Dafiir ordnete er 
nun an, dass eine Schwadron Husaren absitzen und mit 
Gewehren bewaffnet den Hauptwall besetzen sollte. 

Als Gratie1~ vor dem Knieper-Thor aufmarschiert 
war, schob er zunachst zwei danische Jager-Oompagnieen 
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gegen die W erke vor, und der Kampf beg-ann mit einem 
lobhaften Canonen- und Gewehr.,.. Feuer; in des wurde das 
cler Schillschen Artillerie so mangelhaft geleitet, dass 
I{ugeln selbst zwischen die eigenen Truppen fuhren. Das 
Gefecht hatte eine Stun de gedauert, als die clanischen 
Jager einen vergeblichen Stunn-Versuch machten. Wieder
h oltes A uf drangen mi t Eingreifen von vier hollandischen 
Voltigeur-Compagnieen fiihrte ebensowenig zum Ziel, und 
.Gratien bestimmte nunmehr das 9. hollandische Regiment 
und das 2. Bataillon des danischen Regiments Oldenburg zum 
Er~tiirmen der A ussenwerke. General Ewald iibernahm die 
Fii.hrung dieser Truppen, welche in zwei Colonnen - das 
danische Bataillon rechts. die Hollander links - sich in 

I 

Bewegung setzten · uncl von einer Anzahl auf das Glacis 
vorgeschobener Sechspfunder in wirksamer Nahe unterstiitzt 
·wurden .. Dieser entschlossen ausgef-iihrte Sturm, den Ge
neral Ewald von der Contreescarpe aus leitete, hatte jetzt 
Erfolg;. das . hollanclische Regiment erstieg. das. Ravelin, 
welches die pommersche Landwehr nach grossem V erluste 
zu raumen gezwungen wurde. Wahrend dessen war das 
Bataillon Oldenburg rechts daneben durch den seichten 
Hauptgr_aben gegangen, beniachtigte sich des westlichen 
1,eils vom Hornwerk und richtete von da sein Gewehr-Feuer 
auf den Ha.uptwall, namentlich das nachstgelegene Ho
spital-Bastion, dessen Geschittz Kartatschen auf die Stiir-
111enden feuerte. Gleichzeitig dringen auch die Hollander 
iiber u.ie Briicke in das Horn werk, · und bald gelingt es 
ihnen, mit Danen gemeinsam iiber den Damm uncl durch· 
den teilweise trockenen Graben den Hauptwall zu ersteigen. 

Unter grossen Verlusten~ sowohl der Schillschen Jager 
als der Infanterie und Land\vehr, hatteu die Verteidiger 
uach halbstiindigem Ringen ihre Stellnngen verloren. Doch 
cler Widerstand hurt tlamit nirbt auf. In den Strassen 
,]er Stadt breitet sich der I{ampf na,c.h ullen Richtungen 
ans, indem die auf dem N eumarkt durch den einclringeuden 
Fcind iiberra$chte Cavalerie zu Pferde ihrer weichenden 
Infanterie zu Hi.i.lfe eilt u1Hl ebenso die feindliche Reiterei 
c..len Fusskampf zu unterstiitzeu sncht. In dem Gemenge 
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lost sich die Ordnung bei Freund und Feind; iiberall fechten 
Abteilungen auf eigene Hand nnd die Befehlshaber sin~l 
nicht mehr imstande, ihren· Anordnungen Gel tung zu ver
schaffen. Schill, der sich am Tribseer-Thor aufhielt, ritt, 
als der Feind in die Stadt drang, zum Knieper-Thor und 
fand in dem Gewirre bald seinen Tod. - Viele Thaten von 
Heldenmut verherrlichten den letzten Todeskampf des Corps, 
doch gewann endlich cler Feind vollstandig die Oberhand. 
Was von dem Fussvolk sich zu retten vermochte, eilte 
grossenteils nach dem Hafen und suchte die Insel Rfigen 
zu gewinnen. August nahm unter fortgesetztem Strassen
kampf ebenfalls diese Rich tung, und so ist es ihm gelungen: 
im letzten Moment mit acht anderen auf einem Boote tiber 
den Meeresarm zu entkommen. Die Ueberreste der Ca
valerie, gegen 180 Pferde, gelangten nach und nach durch 
das vom Feinde schon erreichte Franken-Thor in's Freie, 
und ihnen schlossen sich Infanterie -Abteilungen vom 
Tribseer- und Franken-Thor, die sich zu retten vermocht 
hatten, noch gegen 300 Mann stark an. B rii n now iiber
nahm das Commando mit elem Vorsatze, hier das ,veitere 
abzuwarten. Die Hollander begannen zu unterhandeln uncl 
forderten ihn zur Uebergabe auf, ,veil Schill getotet und 
fernerer Widerstand unntitz sei. B riin now verlangte un
bedingt freien Abzug und erhielt - nachdem er sich von 
Schills Tode iiberzeugt hatte - <lurch seine entschieclene 
Haltung diese Forderung gewahrt, indem General Gratien 
die Tapferkeit seiner Gegner und den Heldeumut ihres 
untergegangenen Chefs riihmend anerkannte. Er trat mit 
der Cavalerie den Marsch nach Demmin an, wahrend 
die bei ihm gesammelte Infanterie schon nach Anclam 
aufgebrochen war. 

Das Gefecht hatte bis 2 Uhr nachmittags gedauert. -
Was die Verluste betrifft, so ist es ziemlich gewiss, dass 
das Schillsche Corps ausser seinem Chef die hohe Zahl 
von 5 Officieren und 300 bis 400 Mann an Toten erreichte; 
11 Officiere und 557 Mann, darunter viele verwundete, 
fielen in des Gegners Hande. Der Feind berechnete seine 
Einbusse auf 8- Officiere ( da.runter ein General uncl zwei 



Ernst (82) und August (83) 151 

Oberstlieutenants) uncl 50 Mann tot, 15 Officiere und 
200 Mann verwundet. -

W enn mit dieser Katastrophe unsBre Erzahlung vom 
Schillschen Zuge abschliesst, so schulden wir noch - als 
Monument. fur den Adel der Denkungs-Weise, mit welchem 
dieser sachlich riicksichtslose Partisan-Krieg gefiihrt ist -
auf die achtungsvollen Zeugnisse hinzuweisen, welche auf 
der durcbzogenen Linie in den Berichten der Bevolkerung, 
an die eigenen meist feindlichen Behorden, fiber das person
liche Benebmen und die Disciplin der Mannscbaft Ausdruck 
fanden. Was den militarischen Wert des Husaren-Regi
ments betrifft, so haben ,vir dari.i.ber den Ausspruch eines 
sachkuncligen Zeitgenossen, des Generals von Canitz, 
;;class Officiere uncl Soldaten ein Geist beseelte, der zu den 
grossten Erwartungen berechtigte, uncl dass schwerlich 
jetzt ( 1824) in Europa ein besseres Reiter-Regiment zu 
fin den sein durfte, als jenes war."' Einen verlassigen Mass
stab fti.r seine Leistungen bieten die langen Marsche, auf den en 
die Infanterie meist gefahren werden musste, verbunden 
mit den daneben hergehenden weit und kiihn ausgreifenden 
Aufklarungs-Ritten,- welche die Tauschung des nach
Llringenclen Feincles uncl die Aufregung des Landes in her
vortretender Weise zuwege brachten.*) Ueber die Ge
fechtskraft · der Truppen legen ihre blutigen Kampfe re
dencles Zeugnis ab; sie verlieh dem schon bekannten N amen 
der Schill schen einen so magischen Hintergruncl, class es 
nicht erstaunen darf, wenn wir bei der Idee ihrer An
naherung selbst a,uf lacherlichen Entfernungen die Berichte 

'X·) Marsche de;, S chi 11 schen Corps von Berlin bis Stralsund: 
28./20 . .April nach J eserich . . 7½ Meilen 
30. ,, ,, Briick . 31/ 2 ,, 

1. Mai nach Pratau . . . 6 
2. ,, :, Dessau . . 4 
3. ,, iiber Bernburg nach Borne . 8 

· 0. ,, ,, Dodendorf (Gefecht) nach Wanzleben 31/ 2 

u. ,, nach N euhaldensleben . . . . 4 
7. 
8. 

13. 

:, 

" 
" 

:, rrangermiinde 

" 
Arneburg 

77 Werben 

. . --1; 
' 2 

. . - 2 
3 

" 
" 
" 
" 

,, 
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von Volk und Behorden N ordwestdeutschlands im Gefilhl 
der Hiilflosigkeit erzittern sehen. Das todesverachtende 
Selbstbewusstsein von Of.ficier und Solclat verschaffte Ernst 
und Briinnow noch zur Zeit der vollen Aussichtslosigkejt 
die Heimkehr mit allen- soldatischen Ehren; der Gnade des 
Konigs haben sie sich unterworfen, die anderen Forderungen 
aber erfolgreich von sich gewiesen. Der Ruf cler Sch i 11-
schen Sabel mahnte zu achtungsvoller Vorsicht. 

So ist Schill glorreich zu Ende gegangen. uncl mit ihm 
sein TJnternehmen als eine tie£ tragische Episode abge
schlossen. Dem eclelen Ringen des einzelnen in innig8ter 
Verbindung mit den besten Leidensehaften der Zeit ,var es 
nicht. bestimmt, auf clen Ausgang des grossen nationalen 
Kampfes entscheidend einzuwirken. Seine That bleibt ein 
Aufschrei patriotischer Verzweiflung. Aber der Einfluss, 
den er auf die verzagten Gemii.ter cler Zeitgenossen ausge
~bt, ist kaum zu iiberschatzen; seine Heldenseele ist uncl 
bleibt gefeiert fii.r alle Zeiten; N ovelle und Lied fanden 
und finclen noch heute den da,nkbarsten Vorwurf dichterischer 
Verherrlichung in Schill und seiner Schar.*) 

14. Mai nach Gorleben . 
16. ,, ,, Domitz 
18. 
19. 
20. 

" 
" ,, 

" 
" 

I_Iagenow· . 
Gr. Trebbo,v . 

,, Wismar 

. G1/ 2 Meil en 

. 3 
" 
" 
" 
" 22. ,, ,, Rostock 7 ,, 

24. ,, iiber Dammgarten ( Gefecht) nach Carnin 7 ,, 
25. ,, nach Strals und ( Gefecht) . . 21 / 2 ,, 

:E\ir die Abz,veigungen sind die U m,vege noch hinzuzureclrnen. 
Ausser der bereits heschriebenen AufkH.i.rung unter Ernst 1 1umnen 
wir hier nur noch die Streife des Lieutenants von Rochow mit 
16 Pferden, die am 23. Mai von Rostock abgehend iiber Ratzeburg 
bis Lauenburg - 20 Meilen ,veit - vorstiess und am 30. nach Stral
sund zuriickkehrte; sie legte in acht Tagen 48 Meilen hinter sich. 

*) Bei Braunsch,veig steht eine Capelle zur Erinnerung an 
Schill, in der die Wappenschilde und Namen seiner Officiere anf
gehangt sind~ Dasjenige von August hat durch den Begriiuder, 
K. F. von Vechelde, den mit Vorbedacht ausge\\Ttihlten Platz zur 
Seite Schills z,vischen den Portraits Erzherzog Carls von Oesterreich 
und Herzog Frie-o.rioh Wilhelms von Braunsch,veig erhalten. 
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Doch die gemeinsame Sympathie der Patrioten ver
mochte clie Teilhaber des Ritterzuges vor clessen peinlichen 
Folgen. nicht zu schiitzen. . Von denjenigen, welche in Stral
sund in hollanclische Han de gefallen waren, sind 11 Of:ficiere 
auf Napoleons Geheiss erschossen, die Mannschaften nach 
Frankreich auf die Galceren .gefiihrt. Die anderen Of:ficiere 
wurclen nach Colberg gebracht. und Kriegsgericht iiber sie 
unter Vorsitz· des Generals Bliicher abgehalten. Das Ge
richt legte in wohlwollencler Weis~ den meisten die Teilnahme 
am Znge nicht znr Last; dagegen hob es jeclen sonstigen 
lncirlenzfall mit Scharfe hervor. So wurcle Ernst vorzugs
woise hart betroffen, indem clas Gericht die N otwendig
keit, gegen seinen meuterischen Hnsaren in Giffhorn zur 
Selbsthiilfe zu schreiten, nicht zugab und ihn zu drei
ithriger Festungsstrafe verurteilte.*) 

,, 
'X·) Das kriegsgerichtliche Urteil lautet in1 Auszuge: 

. . . . . . class: 

1. Die Sch i 11 schen Trnppen, <lurch <lie vor Stralsund von dein 
General Gratien unterm 31. Mai c. zugestandene Capitulation, 
An1nestic aller ihrer Unternehmungen un<l Handlungen im Aus
landc und an ausHindischen U nterthanen erhalten haben, und 
dass als Folge dieser Capitulation blos die an dem Preussischen 
Staate begangenen V crgehen Gegenstand dieses Ausspruchs 
scin diirf en; . . . . . . . 

B. Der Major v. Schill, die Lieutenants v. Quistorp, v. Mach, 
v. Panne,Yitz, v. Hettcll, v. Stanckar, v. Rocho,v II 
von der Artillerie, als Dcscrteurs zu behandeln, und ihnen 
in Gefol~e dessen mit Beohachtung der tleshalb noch erfor
dcrlichen Formalitaten der Desertionsprocess zu formiren; . . 

10. Der Lieut. v. Quistorp von dem 2. Branclenburgischen Hµ
saren-Rcgin1ent n1it dreijiihrigem Festungs-Arrest; ..... 

. zu belegen sci . . . . . . . 

,,Grun de. 
:,An1 28. April d. J. marschirte <ler Major v. Sch i 11 mit dem 

seinem l(ommando anvertrauten 2. Brandenburgischen H usaren-Re
ginwnte aus Berlin, angeblich Zlnn Exerciren. Er fiihrte selbiges 
jedoch, ohne J emand aus dem Officier-Corps des Regiments seine In
tention zu verrathen , eine ~I eile von Berlin und ero ffnete hier, mit 
Ht:>rvor11ehn1ung einer Brieftasche, dem Uegimente: ,,jetzt sey <ler 
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Die in Untersuchung stehenden Schillschen Officiere 
speisten grossenteils zusammen in einem Gasthofe mit 
anderen Officieren der Garnison. Am 2·1. September ausserte 
der Adjutant Sannow bei Tische, dass die Sentenz iiber 
die S chillschen Offi.ciere vom Konige bestatigt eingegangen 
sei und dass zwei derselben dreijahrigen Festungs-Arrest 
erhielten. Es bezog sich das auf den Lieutenant von .Blott
nitz und auf Ernst. Letzterer war bei Tische zwar nicht 
anwesend, erhielt aber rasch Kenntnis von der Sache, und 
beide Of:ficiere entfernten sich noch am selben Tage von 
Colberg, wo am 22. erst clie clienstliche ··v· eroffentlichun~ 

" des Urteils stattfand. Ernst ging mit seinem Bursche11 
unter Mitnahme seines Eigentums fort nnd begab sich nad 
Hause. Von da richtete er ein Schreiben an General 
B 1 ii ch er f olgenden Inhal ts: 

Zeitpunkt gekommen, ,vo fur Konig und Vaterland gehandelt werden 
koune, und er ,verde sogleich abmarscbiren. 

,,Voll Muth und voll Vertrauen auf ihren Chef, ,vie von jeher 
dieses Regiment war, z,veifelte Niemaud an der Gesetzmnssigkeit 
dieses Schrittes, und folgte blindlings dem Major v. Schill in der 
U eberzeugung, dass er auf Befehl seines Konigs und Herrn handle. 

,,N ach einer, nicht volle vier W ochen dauernden, feindlichen In
vasion im W estphalischen drtingten die feindlicheu Truppeu endlich 
den Major v. Schill nach Stralsund, ,vo, nach einer sehr ver
z,veifelten Action, mit der ganzlichen ZP-rstoruug des Corps sich 
das Rathsel losete, und der Lieutenant v. Briinno,v, nach ab
geschlossener Capitulation mit dem General Gra tien vom 31. l\iiai d.J. 
sich der Gnade Sr. Konigl. Majestat unt:T,verfend, die U eberreste 
des Regiments und der nachher errichtet(::i Infanterie in den Preu
ssischen Staat zuriickfiihrte. Es haben sich aber einige mit <lem 

Corps zuriickgekehrte Officiere nicht mit der U nge,vissheit der PHlne 
des Major v. Schill zu entschuldigen vermocht; vielmehr sind 
selbige ihm, ent-weder gegen ausdriickliches Verbot, und mit oder 
ohne W egfiihrung Preussischer Soldaten, oder ohne dass sie ein 
Verbot ,vussten, gefolgt; oder aber sind bereits, nachdem sie schon 
im Preussischen ,varen, ,vieder fortgegangen und ha.hen dadurch 
erklart, dass sie der Allerhochsten Gnade un,Yiirdig sind. 

,, Was demnach den erst en Punkt des U rtheils betritft, so hat 
der General Gratien mit den Ueberresten des v. Schillscheu 
Corps __ sich· auf Abschliessung einer Capitulation unterm 31. Mai d. J. 
eingelassen uiid ihnen darinn ausdriickliche be,vafli1~te Riickkehr zm 
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,,In tiefster Submission gebe ich mir die Ehre Ew. 
Excellenz allerunterthanigst zu melden, dass ich Colberg, 
meinei1 mir angewiesenen Aufenhaltsort verlassen habe. 
Ich weiss, class dieser eigenmachtige Schritt von dem Ge
neral cler Cavalerie nicht gebilligt werden darf, ich wen de 
mich cleshalb an den Gouverneur von zween Koniglichen 
Provinzen, an clen Beschiitzer und Freund vieler tausende 
~einer U ntergebenen, der mit wahrhaft vaterlicher Milde 
jugencl-Fehler verzeihet. 

,,Ich habe gefehlt, indem ich eigenmachtig die Festnng 
Colberg verliess, der Drang der Ereignissc verinochte mich 
in lliesem Schritte. Nicht ans Furcht vor gerechter Strafe 
ging ich aus Colberg, nein, sondern ans Rlicksicht meiner 
heiligsten U eberzeugung, die schon friiher durch clas Ur
t.heil aller meiner Cameraclen und Untergebenen bekraftigt 

Gnade Sr. Majestiit des Konigs von Preussen zugestanden. Er durfte 
<lies nicht thun, ,venn er den rrrupp fiir das ansah, " ... as er war; 
viclmehr 1nusstc er a1sdann selbigen gefangen nehmen, desarmiren 
nnd dem Arme der Gerechtigkeit fiir ihre seit der Invasion ver
schnhlctcn Unternehmungen liberlicfcrn. Da nun der General Gra
ti c n hicrbei als l{eprfisentant der aus,vfrrtigen Macht ha.ndelte, so 
hat das tliesseitige Kriegs-Gericht geurtheilt, dass hier.durch die 
Uebcrrestc des Schillschen Corps sich Amnestie aller ihrer Unter
nehm ungen im Auslande erl,auft haben; besonders, da auch die 
einzclnen Mitgliecler des Regiments nur auf Befehl und unter Auto
ritiit des Majors v. Schill handelten . . . . . . 

,,Was die Entscheidung des dritten Punktes betrifft, so ist der 
Major v. Schill am 28. April d. J. selb8t descrtirt, un<l hat ein 
ganzes Regiment durch Vorspiegelung falscher U mstH,nde zur Deser
tion verleitet; ein Gleiches hat der Lieutenant v. Quistorp am 
3. Mai, im Beiseyn des Lieutenants v. Panne,v-itz, v. Hertell und 
v. Stankar, mit der 1. Compagnie des leichten Bataillons des Leib
Regiments begangen, an die sich der Lieutena:nt v. Rocho,v II 
angeschlossen hat. 

,,Major v. Schill soll nun todt seyn; die Lieutenants v. Her
tell und v. Panne,vitz aber sind vom Commando des Lieutenants 
v. Br ii n no ,v ans l{egeinvalde heimlich w"ieder ent,vichen; ein Gleiches 
ist vom Lieutenant v. Rocho,v II, sow·ie von v. Quistorp und 
v. St an k a r anzunehmen, da sie, dem Befehl sich bei der U nter
suchungs- Commission in Colberg zu stellen ztnvider, bis jetzt noch 
nicht erschienen sind. . . . . . . 
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worden war, dass ich unschuldig leiden wiirde. Der Zu
fall, dieser machtige Herrscher des Augenblicks, fordertt 
nicht weniger. seine Rechte. -

,.,Ich war den 21. c. in der Gegend von Colberg aufs 
Land geritten, wozu der Herr Commandant Major von Huser 
im Allgemeinen die Erlaubniss ertheilt hatte. Ein schreck
liches Ungewitter hielt mich ab, vo~ Thoresscl~luss in die 
Festung zuriickzukommen, ich verschob deshalb meine 
Riickreise bis zum 22sten. Schon bekam ich die Thi.iren 
der al ten Feste zu Gesicht, als ich eine Estafette auf mich 
zusprengen sah, die mir von Freundes Hanel gesandt ,vnrde. 
Wichtige Depeschen waren ihre Sendung. Man zeigte mir 

an, class die Entscheidung tiber unsere bisher obwalternle 
Untersuchung angekommen, dass ich 3 Jahre auf Festung 
in die Kasematte der hohen Katze zu Colberg· condemnir! ' , 

,,10tens. In Absicht des Lieutenants v. Quis to rp vom 2. Bran
denburgischen Husaren -,Regirnente, so marschirte derselbe ehenfalh 
mit dem Major v. Schill aus. Als er nun von den1selben ans d1:1 

Gegend von Arneburg nach dem Hannoverschen geschickt wur<le. 
so :fing der Husar Sommer an, die Lente des von ihm gefiihrten 
Commandos aufzu"~iegeln; ·weshalb er, nebst Anderen die die Leute 
zur Ders~rtion verleiteten, arretirt uncl nach Giffhorn gebracht wur<le: 
hier ·widersetzte er sich nochmals den1 U nterof:ficier Rose, urn! 
,yurde deshalb, auf Befehl des Lieutenants v. Quistorp, 1nit Zu
stimmung der iibrigen Mannschaft erschossen. 

:,W enn nun der Lieutenant v. Quist or p <las U nternehmen 
des Major v. Schill als erlaubt ansah, s_o handelte er, als Pren-

1 

ssischer Officier, nach unseren GesetzP11 unerlaubt, da sich 8eiue 
.AutoriUit nicht so ,veit erstrecken durfi·<,: <lass er eineu Soldateu. 
den er, im Gefolge seiner Qualitiit, auch als Preussischen Sol<laten 
ansehen n1usste, erschiessen liess, da dieser bereits arretirt ,nir, unJ 
ihm andere Mittel, den Gehorsam zu erhalten, noch zu Gehote stan<len. 
Das Kriegsgericht hat demnach, mit Rucksicht dass die Mannschaft 
ebenfalls den Tod des Sommer verlangt, nach § 125. P. II. rrit. 20. 
des allgemeinen Landrechts, so ,vie ge~che hen zu erkennen, sich 
veranlasst gefunden. In Absicht der Mitwisserschaft von dem un
erlaubten Fortgange des M~jor v. Schill dagegen, hat derselbe 
absolvirt "\Yerden miissen. . . . . . . 

,,Stargard~ den 10. August 1800." 

Der Konig bestatigte das Urteil am 10. September 180U. 
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und ausser diesem vom Herrn Comma11danten an Ew. 
Excellenz als entwichen gemeldet ware, als ich die N acht 
VOlll 21 ten nicht in die Festung zuriickgekommen. Meine 
Qnelle war z1.1 lanter, um noch an der W ahrheit meiner 
Zeitnng z,veifeln zu diirfen. Was blieb mir nunmehr iibrig, 
als wirklich anf die· Granze zu reiten, obgleich ich friiher 
mit keiner Sylbe daran ·gedacht hatte. Ich war mir keiner 
Schuld bewusst, sollte 3 J ahre auf Festung sitzen, man zeigte 
111ir das an, bevor der Major von Huser die Sentenz an 
nns pnblicirt hatte; das nahm ich in dem A.ugenblicke 
,1es Entschlusses fli.r einen Wink des Himmels und ritt 
wirklir h anf die Granze. Hiezu hattc ich noch mehrcre 
Grii.nde. Insbeson<lere gln,ubte ich die Gnacle des Ki:>nigs 
l\r[ajcstat gegen den Rittmeister v. Them sky, dem man 
es unter den Fuss gab, sich zu- entfernen, als man ihn 
vVostphalischer Seits zu reclamiren gedachte, dadurch auch 
auf 1nich anwenden zu diirfen, class man 24 Stun den vor 
Llcr Publication unserer Rentenzen durch den Herrn Com
mandantcn offentlich und officiell darum gewusst. hat. 
"\Vollte man sich ernstlic~h meiner Person vergewissern, so 
wii.rde man sich unfehlbar jedes Gesprachs i.i.ber diesen 
G0genstand enthalten haben. 2, W arum sollte ich iiber
haupt bestraJt ,verden? warum 3 J ahre meiner Rchonsten 
Lebenszeit mit elem reinsten Bewusstsein der Unschuld in 
eine.r Ka.sematte vertrauern? 3, Ratte mir der un be
schrankte Bevollmac.htigte des Konigs Majestat iiber die 
Schills(~he Untersuchungssache in Berlin, der General 
v. Stutter he i m, durch seinen A.bgeordneten an mich 
auf <lie PreusRi~che Grenze, den Capitain v. Stei.necker, 
llas Ehrenwort im N amen des Konigs und des Berliner 
Gouvernement gegeben, dass ich keine Strafe irgend einer 
Art wegen der Schillschen Expedition leiden sollte. -
N amentlich dieses Engagements halber war ich es gleich
sam meinem Pflichtgefi.ihl schuldig, mich einer Gefangnis
straf e zu entziehen. Ratte ich etwa ein V erbrechen be
g-ang-en? War es eine Sunde, dass ich den Befehlen meines 
tapferen ungliicklichen Chefs folgte, <lessen · Hand der 
grossen Leitung eines Helllen-Unternehmens nicht kundig 
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war, welches er mit seinem Bl ut~ besiegelte? oder konn te 
ich verdammt werden, weil ich die Gesetze meines Konigs, 
fti.r dessen Ruhm. und Grosse ich mit je~em Blutstropfen 
heisser und feuriger kampfte 1 weil ich cliese heiligen Ge
setze die ich beschwor, mit Kraft und Znversicht in Aus
i.ibung brachte, indem ich sie zur Bestrafung eines Sub
ordinations-Verbrechens anwandte? -- W o snchte man <lann 
Gerechtigkeit! - Nie babe ich mit den Befehlen meiner ._ 

Vorgesetzten mein Spiel getrieben: die strengste Subor-
dination war die erste Be<.lingung des seeligen Major Schill, 
<lurch <lessen scharfe Befehle ich noch nach seinem 
Tode unglucklich ·wenlen soll. Ich musste ihnen folgen 
und folgte ihnen gerne. Ich war deta.chirter Officier, 
<lie Elbe unterbrach jede Communication mit tlem Corps des 
Major Schill und meinem Detachement, der Feind hatte 
mich von allen Seiten umringt, ich selbst wa,r meine hochste 
Autoritat; da ereignete es sich, dass sich ein Husar meines 
Commando's an einem und clemselben Tage nicht alleiu 
gegen mich und meine Dienstbefehle widersetzte, sondern 
sich auch mit Hohn geg~n eine 2te Ordre von mir auflehnte 
und endlich mit dem N amen des Konigs Majestat offentlich 
seinen Spott trieb. Der Lieutenant von Strantz der mich 
begleitete, sowie das ganze Commando, verlangten fur dieses 
doppelte Verbrechen des Ehrvergessenen die Kugel und 
ich willi6Yi:-e darin. Ich frage Ew. Excellenz ganz unter
thanigst, ob es wohl irgend wo notwendiger seyn konnte, 
ein Beyspiel zu statuiren, als bei dieser Gelegenheit? ja 
ich wtirde mich selbst verachten miissen, wenn ich diesem 
V erbrecher schlaffe gesetzwidrige Giite gegeniibergestellt 
hatte. Dennoch soll ich dafiir 3 Jahre auf Festung sitzen? 
soll fur die Ausiibung meiner heiligsten Pflichten die bitterste 
Strafe leiden? Es scheint mir, dass meine schriftliche Re
lation, die ich iiber alle Begebenheiten wahrend meiner 
Expedition iiber die Elbe als cletachirter Officier eingereicht 
habe, und worin ich besonders den Exess des erwahnten 
Husaren detaillire, gar nicht bei meinem Kriegsrecht in Er
wagung gezogen ist, sonst ware mein Urtheil zu 3jahrigen 
Festungs-Arrest gar nicht zu erklaren. - In der Ueber-
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zeugung meiner gerechten Sache bitte ich zugleich Ew. 
Excellenz allerunterthanigst, Sr. Konigl. Majestat, an den 
ich selber die wirkliche Lage der Dinge in tiefster Sub
mission gemeldet habe, einen gnadigen Rapport fiber mein 
Betragen abzustatten, um eine neue U ntersuchung zu sup
pliciren und ins besondero um einen Geleitsbrief fiir meine 
sic.here Ri.lckkehr in den Preussischen Staat einzukommen. 
Die Gerechtigkeit als cler schonste Schmuck in dem Diadem 
Sr. Konigl. Majestat, die Ew. Exce1lenz au£ die hohe Staffel 
clcs Rnhms erhob, von wo aus Sie den Geringsten Ihrer 
Untergcbenen mit Huld und Gnade iiberschUtten, lasst auch 
fiix 111ir.h hoffon nn<l erlaubt mir zugleich, mic.h zn unter
zeic-hnen als 

Ew. Exellenz 
unterthanigster Diener· 

Ernst von Qnistorp 
Lieut. 

Jascdow in Schwedisch Pommern 
den 24sten September 1809." 

Auf dieses Schreiben erfolgte nachstehende Cabinets
Ordre: 

,,lVIein lieber General von Blucher! Au£ Eure An
zeige vom 29. v. M. dass die Lieutenants v. Blodnitz 
und v. Quistorp sich am 21. aus Colberg entfernt haben, 
truge Ich Euch hierdurch auf: dem v. Blodnitz ohne 
weitere Umstande den Desertionsprocess machen zu lassen, 
dcm v. Quistorp aber, dessen Schreiben Ich anliegend 
zuriicksende, zu erkennen zu geben, class Ich von seiner 
Entfernung keine Kenntniss nehmen wolle, wenn er sofort 
nach Colberg zuriickkame, sich der ihm· richterlich zuer
kannten V estungsstraf e unterwiirf e und es so darauf an
kommen liesse, in wiefern Ich in der Folge Veranlassung 
finden diirfte, ihm Gnade widerfahren zu lassen. Er hat 
unch an Mich eine Vorstellung eingereicht, kann aber da
ruuf keine Antwort ·gewartigen und habt 1hr ihm solches 
zugleich mit bemerklich zu machen. U ebrigens kann Ich 
nicht ungeriigt lasscn, das~ Mein Beschluss auf das krieges-
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rechtliche Erkenntniss, in Betref der von Sehillschen Offi
ziere, zu Colberg schon 24 Stunden vor der Publika:tion 
bekannt geworden ist, trage Euch daher auf, diese Un
achtsamkeit dem Commandanten gehorig zu verweisen und 
bin Euer wohlgeneigter Konig. 

Friedrich Wilhelm 

Konigsberg den 9 .. Oktober 1809." 

Ernst hat sich darauf a1n 3. December 1809 beim 
General Bli.icher in Stargard gemeldet un<l ist einige Tage 
spater nach Colberg zun1 Beginn seiner Fe8tungs-Strafe 
ab o·efi.ihrt . .:--, 

· Was die Verurteilung Ernsts betrifft; RO hatte der 
Auditeur den1 Kriegsgericht dargelegt, class nach § 825 des 
Landrechts der Missbrauch des Rechts Gewalt anzuwenden, 
wenn der V_erletzte ,virklich gestorben ist, mit 6 his 
10jahriger Festungs-Strafe belegt sei, dass aber n1it Rftck
sicht auf die ·v erhaltnisse das geringste Mass von 6 J ahren 
ausreichend erscheine. Das General-AuJitoriat sprach sich 
bei der Begutachtung dahin aus, class vielmehr nach § 82-! 
und 8-!9 des Landrechts auf Todesstrafe erkannt werden 
miisse. Dennoch hatten die Richter unter Anerkennung der 
sclr~vierigen Lage von Ernst fi.ir eine noch mildere Strafe, 
als der Vorschlag des Auditeurs lautete, gestimmt und die 
Cabinets-Ordre clieses Erkenntnis - ungeachtet der abwei
chenden Begutachtung des General-Auclitoriats - bestatigt. 
Nicht blos hierin, sondern auch in der nachsichtigen. Art, 
wie <las konigliche Schreiben iiber die Entfernung aus 
Colberg hinweggeht und selbst ki.inftige Gnade durch
blicken lasst, spricht sich ein W ohlwollen aus, welches 
freilich elem Betroffenen noch nicht geni.igend erscheinen 
mochte, aber <loch bei der zwingenden politischen J.Jage 
die ausserste Grenze des Zulassigen streifte. -

August wagte im Hinblick auf seine Selbstthatigkeit 
bei dem Schillschen Unternehmen nicht, sich einem Kriegs
gericht zu unterwerfen, und zog es vor; die einmal einge
schlagene Bahn zur Beka1npfung des N ationalfeindes in 
folgeric.htigem Patriotismus weiter zu verfolgen. Sein Bruder 
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Bernhard (80), in der danialigen Stellung als I{ammer
gerichts-Assessor, versuchte ihm den regelmassigen Abschied 
zu verschaffen, indem er in einer Immediat-Eingabe vom 
23. Juni 1809 an den Konig aussprach, dass August sich 
dazu bekenne gegen den Willen des Konigs verfahren zu 
haben, aber hoffe bei einer Aenderu,ng der politischen Lage 
fii.r sein V.,. ergehen nachsichtiger bestraft zu werden, als es 
gegenwartig g-eschehen musse, und dass er inzwischen nur 
Llen Wunsch habe, <lurch seine Verabschiedung in die Lage 
zu kommen, in fremdem Dienst am ·Kriege gegen Frank
reieh ·weiter teilzunelnnen. - W enn auch dieses Gesuch 
eiu Ergebnis nicht hattc, so ,var <loch damit tlie Rucksicht 
anf den Kriegshe1Tn gewahrt, dass August nicht seinen 
Dienst ohne den V ersuch, die Genehmigung dafur zu er
halten, verliess. Eine Wahl blieb ihm nicht mehr; das 
Ueberschreiten seiner militarischen Befugnis <lurch Jen Aus
zug mit Sch i 11 konnte er nur suhnen durch fern ere sol
llatische Thaten zum mittelbaren N utzen des Vaterlandes. 

Es ,vurde, da er sich nicht stellte, gegen ihn das 
Desertions- Verfahren eingeleitet. Von J~njenigen 1 welche 
demselben Process unterlagen, erhielten nachmals der Lieute
nant von Blottnitz dreijahrige, der Lieutenant von Panne
witz Cassation und sechsjahrige Festungs-Strafe. August 
,viirde <.lanach mindestens das Gleiche getroffen haben, 
wenn er sich auf Gnade und Ungnade ergeben hatte. 

Mit welcher Achtung aber die Armee auf die Schill
schen blickte, das spricht sich darin aus, class auf Veran
las8ung des Generals Bl iicher die Bildnisse Augusts und 
d.er anderen fur Deserteurs erklarten Offi.ciere nicht - wie 
clas Erkenntnis vorschrieb - an den Galgen geheftet wor
den sind. Drastischer noch tritt · die Stimmung in dem 
Fall des Majors von Blucher vom Husaren-Regiment her
vor. Zufallig nicht in Berlin anwesend, als Schill von 
der Hauptstadt abmarschierte, wollte er dem Regiment 
f olgen, als ihn person Ii ch ein Bef ehl des Gouverneurs, in 
der Garnison zu bleiben, traf, · welchem er sich nicht ent
ziehen konnte ohne directen U ngehorsam zu . begehen. 
Trotz dieser personlichen Behinderung und der kriegs-

11 
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gerichtlichen Verurteilung der Teilnehmer am Zuge, hat 
die allgemeine Stimmung ihm_ das Zuri.ickbleiben dermassen 
verargt, llass seine Stellung in· der ... L\...rmee verbittert und 
er vorzeitig zum Ausscheiden veranlasst ,vurde.*) - Dns 
Gesetz forderte seine Siihne; aber unbei1Tt folgen Achtnng
und Verehrung allezeit dem wackeren Schill und seinen 
Gefahrten. 

Indem sich von hier ab die Wege der beiden Brii.tler 
scheiden, miissen auch ,vir uns einstweilen von elem einen 
trennen, um die Schicksa1e des alteren znnaclu~t zn begleit0n. 

"\Vahrend ... i\.ngust die kriegerische Bahn dnrch Deutsrh
lan<l und Spanien weiter verfolgte, verbi.i.sste der trenr 
Bruder und Waffengefahrte Ernst hinter Colbergs Ma.nern 
clie Folgen des Schillschen Zuges. Zwar kam <las allge
meine W ohlwollen fi.tr die, welche dem ki.ihnen Reiter zu
gehort batten, auch in der milden Handhabung _des Festung-s
Arrestes clurch den Commandanten von Colberg zum Aus
druck, aber zwei J ahre hoffnungsreicher J ugend gingen 
doch fiir Ernst in thatloser Unfreiheit verloren; erst im 
December 1811 erhielt er seine Begnacligung. Er hatte 
<lariiber auch seine Stellung eingebiisst, und bei dem der
zeitigen nach Napoleons Geheiss eingeschrankten Stande 
der Armee, welche eine Menge von Officieren zur Inactivitat 
verurteilte, war seine l..1age aussichtslos. Die l\ilissstimmung 
hieriiber veranlasste Ernst, sich nach seinem politischen 
Heimatlande Schwede~ zu ·wenden und die Entlassung ans 
Preus sen ·zu f ordern fast in (1em Augen blick 1 wo ihm eine 
neue Anstellung gewahrt wurde. Es ist zu vermuten, dass 
Jie in Schweden bereits angekn~lpften ··v erbindungen sich 
nicht mehr riickgangig machen liessen, und so erhielt er 
im October 1812 den Abschied unter Beforderung zum 
Rittmeister bewilligt. Gute Fi.i.rsprache un<1 seine sehr 
empfehlende Personlichkeit verschafften ihm in Stockholm 
sogleich eine Rittmeister-Stelle im Leibhusaren-Regiment, 

*) Mitteihu~~ seines Sohues, des Generals z. D. v on Bl ii ch er 
in Berlin 1880. 
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nw1 der Kronprinz Carl .T ohan von Schweden nahn1 ihn 
in seinen Stab a1s Ord.onnanz-Officier, als ,veleher er an 
dem wahrend des Winters von 1812 .zu 1813 am Hofe zu 
Stockholm herrschenden besonders glanzenden geselligen 
Leben teilnahm. 

Schweclen war seit 1812 mit Russland verbiindet und 
bot Ernst die Aussicht, wieder zu thatiger Mitwirkung 
gegen Fra.nkreich zn gelangen. Der Kronprinz Carl.Johan 
ftihrte nicht bloss da.s Con1mando der _i\.rmee. sondern war , 

neben dem alten und unbedentenden KUnig·e tha.tsiich-
~" 

li(',h nuch I.Jeiter der Politik. Seine Ta1ente nn<l noc.h 
111(\hr das ihm, elem fri.iheren franzusisehen Mar~whall, von 
l1Pn Verbiindeten g~wahrte Vertrauen versprechen eine 
glanzende Laufbahn in den bevorstehenden Kriegs- V ... er
wiekelungen; doch hat er <1ie Verbi.indeten in ihren Er
wartungen getauscht. Ein Neuling fi.ii: den seh,vedisehen 
Thron strebte der Kronprinz sich dadureh zn befestigen, 
Llass er als alleiniges Ziel die Erwerbnng von N or,vegen 
anf Dane1narks Kosten zum Ersatz fi.ii- das 1809 vedorene 
Finland im Auge hielt.. J edc andere Riicksicht lies8 er 
hinter <liesen Zweck zuri.icktreten. u1Hl er setzte ·wecler seiue 

' 
scll\vedi~chen Truppen fU.r den Grundged~nken der Coalition 
- die Niederwerfung Frankreichs - ein; noch 1nachte er 
Gebrauch von dem ihm ti.bertrageneu Commando iiber ver
bi.i.ndete Truppen, insoweit es nicht jeuen1 Sonder-Interesse 
dienen konnte. Leider sind diese Teudenzen viel zu spat 
erkannt, oder wenigstens von den 1nassgebenden Personen 
zu spat als solche anerkannt worden, und so hat auch 
Ernst den Bernadottisch-schwedi::;chen Interessen dienen 
mi.h,sen, ohne zu ahnen. ,vie weit sie sich von den deutschen 

' 
entfernten. -

Irµ Friihjahr 1813 schloss Schweden Vertrage mit 
England, Russland, Preussen; wonach es 30000 Mann in 
Deutschland landen, die· letzteren beiden Staaten Truppen 
mit jenen vereinigen und unter den Befehl des Kronprinzen 
stellen sollten. Im Marz begann die Ueberschiffung der 
Schweden, und am 18. Mai traf der Kronprinz selbst. in 

11* 
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Stralsund ein. .A .. us politischer Vorsicht zogerte er jedoch 
jede Beteiligung a.m I(riege durch Verhandlungen hin, bis 
er weitere Sicherheiten fiir seine Souder-Plane erreicht 
hatte. seine Truppen blieben im schwedischen Porn• 
mern und Mecklenburg unt.hatig stehen, bis der Fruhjahrs• 
Feldzug in Deutschland mit dem Waffen-Stillstand im 
Juni zum Abschluss kam. - Ernst wurde ofters zu 

Auftragen in die verbi.i.ndeten Hauptquartiere verwendet 
und muss bei einem solchen Anlass in der Schlacht bei 
Bautzen ( 20. und 21. Mai) zugegen ge,vesen sein, denn 
es wurde ihm nachmals der russische Wladimir-Orden 
dafiir verliehen. 

Mit elem U eberschiffen cler Truppen nach schweclisch 
Pommern war dort die Landwehr einberufen und der Plan 
gefasst, auch die Sohne der Adligen und Pachter fiir den 
Krieg nutzbar zu mac.hen. Ernst erhielt zu letzterem 
Zweck den Auftrag, in Greifswald eine reitende Legion 
Freiwilliger zu errichten, und brachte diese Truppe, <.leren 
Chef er neben seiner Ordonnanz-Officier-Stellung im Haupt• 
quartier blieb, au£ die Starke einer Schwadron von 58 Mann. 
Sie gehorte zur Cavalerie-Divison Skj olde brand. Da 
Ernst sie meist nicht personlich fuhrte, so kann uns ihre 
Verwendung nicht interessieren, um so weniger als die 
Elemente ihrer Zusammensetzung der Mannszucht nicht 
forderlich und die ganze Aufgabe mehr glanzend als 
lohnend war. -

Wahrend des \Vaffen-Stillstandes iibernahm der I{ron
prinz den Oberbefehl iiber die verbti.ndete N ord-Armee 
und besichtigte in lYfecklenburg, Pommern und ·Branden
burg die Truppen, aus denen sie zusammen gesetzt war. 
Beim Ablauf der W affenruhe zur Mitte des Monats August 
versammelte er die Hauptkrafte vor Berlin,*) aber ohne 
die aufrichtige Absicht, die Hauptstadt gegen die· von 
Baruth anriickende Armee Oudinots durch eine Schlacht 

. _ *) Die U ebersicht der strategisehen Lage ist auf Seite G4 in 
Bernhards (80) Lebensbesehreibung gegeben. - Fur die Bewe
gungen benutze · 1nan St i e I er s Karte vo11 Deuts~hla1ui in 25 Battern 
1: 750000. 
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zu schiitzen. Gegen seinen Willen musste ihm der preu
ssische General B_iilow am 23. August das Stehenbleiben 
vorwarts Berlin abtrotzen, aber zur Teilahme an der 
Schlacht vermochte derselbe ihn dadurch nicht zu bewegen. 
Er sah vielmehr bei Ruhlsdorf unthatig zu, als das preussische 
eorps den Feind bei Gross-Beeren angriff, und sandte nur 
noch ei~e schwedische Batterie mit zwei Jager-Bataillonen 
auf den rechten Fliigel Biilows bei Neu-Beeren in's Ge
fecht, als cler Rieg sich auf die pre.ussische Seite neigte, 
um den Schein fur sich zu wahren. Ernst muss bei 
den Meldungen oder Befehl-U ebermittelungen wahrend der 
Schlacht thatig gewesen sein; er wurde dafiir mit dem 
russischen Annen-Orden bedacht. 

Die planmassige Unthatigkeit des Kronprinzen nach 
der Schlacht gestattete Oudinot bald, sich wieder zu ordnen 
uncl vorwarts der Elbe um Wittenberg ungestort aufzu
stellen. bis endlich der feindliche . Oberbefehlshaber durch 

I 

:Marschall Ney abgelost wurde und damit eine neue U nter
nehmnng auf Berlin begann. Es wiederholten sich die 
Erscheinungen von vierzehn Tagen vorher: die preussischen 
Corps traten bei Juterbogk dem Marschall entgegen und 
vcreitelten in der blutigen Schlacht von Dennewitz am 
6. September die abermalige Bedrohung ihrer Hauptstadt. 
Der I(ronprinz nahm mit den Schweden und Russ~n eine 
Aufstellung bei Eckmannsdorf, eine Meile hinter· der Linie 
und blieb mit diesen K.raften miissiger Zuschauer, bis gegen 
5 Uhr die Schlacht sich der Entscheidung zu gunsten der 
Preussen nahte. In diesen letzten Momenten liess er bei 
Gohlsdorf au£ dem rechten Flugel cler Preussen einige 
sclnvedische und russische Batterieen nebst Cavalerie unter
stiitzend eingreifen. Die Niederlage Ney s war vollstandig 
uncl sein Heer loste sich in wilder Flucht auf; aber eine 
Verfolgung trat wiederum nicht ein. Die Geschlagenen 
fanden ihre Rettung hinter der Elbe; der Kronpiinz reckte 
seine Armee 14 Meilen lang von Zerbst an der Elbe bis 
Uebigau vor Torgau auseinancler und - befahl Bulow 
am 13. September die Belagerung der Festung Witten
berg, wodurch er diesen thateifrigen General festlegte 
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und von ferneren selbstandigen Unternehmungen abhielt. 
die gegen des Kronprinzen Wunsch bereits die beiden 
Schlachten von Gross-Beeren und Dennewitz herbeige
ftihrt batten. 

Aus diesem Bann von U nthatigkeit vermochte nm· 
Blucher die Nord-Armee zu losen.· -Er verliess. am 
26. Septernber Bautzen uncl damit seine bisherige Be
,vegungs-Linie, die von Schlesien auf Dresden fii.hrte, 
marschierte reehts ab und gewann am 3. October in bluti
gem Kampfe den Elbi.ibergang wenige Meilen oberha1b 
,Vittenberg bei "\Vartenburg. Nun, als Bliicher mit rler 
schlesischen ArmPe anf rlem linken Elbufer stanrl, ,var 

aueh dem Kronprinzen der V or,vand von Gefahr ent.zogen, 
der ihn hinter dem Strom zuriickhielt. Am folgenden Tage 
ging die Nord-Armee bei Dessau i.iber, und - trotz alles 

Strebens sich nochmals wieder abzuziehen - musste der 
Kronprinz fortan auf dem linken Ufer bleiben, da Blii
ch er sich weigerte eine zum Riickzug notigende Gefahr 
anzuerkennen. So gelang es, den im Waffen-Stillstand 
gefassten Feldzugs-Plan trotz der von Carl Johan be-· 
reiteten Hernmnisse durchzuftihren. Napoleons Macht 
wurde um Leipzig zusammen gedrangt, und alle verbii.n
deten Heere vereinigten sich im grossen Halbcirkel znm 
Entscheidungs-Schlag.*) Vom ersten Schla.chttage wusstc 
sich der Kronprinz zwar noch fern zu hal ten, ind em er 
am 16. October drei Meilen rii.ckwarts stehen blieb, wahrenrl 
die beiden anderen Armeen, Blii.clier und Schwar.zen
b erg, nordwarts und sii.dwarts von Leipzig kampften. Er 
schickte nur Ernst zu Blii.chers Armee uncl erhielt dureh 
ihn am Abend den Bericht, class York nach dreimaligem 
Angriff Mockern genommen habe, Blucher mit den rus
sischen Corps im V ordringen sei. 

Am 18. aber kam auch die N ord-Armee heran uncl 
half den Ring ostwarts Leipzig schliessen. Der Kronprinz 

. hatte sich ii.berzeugen mii.ssen, dass ihm kein Scheingrund 
mehr blieb, sich und seine Armee dem Eingreifen in die 

*) Generalsta.bs-Karte ( 1 : 100000) Section 390. Leipzig. 
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Schlacht zu entziehen, und entwickelte fortan eine Ge
schaftigkeit ~ die man in dieE>em Feldzuge nicht von ihm 
gesehen hatte. Um 3 Uhr nachmittags rii.ckte seine Armee 
in clie Lucke zwischen die seit ·aem frii.hen Morgen bei 
Schonefeld kampfende schlesische uncl die um Zweinaundorf 
ringende bohmische ein und fti.hrte ihren Angriff in der 
Richtung ii.her Paunsdorf und SellerhauBen. Das Haupt
ge·wicht des heftigen Kampfes hatten die russischen und 
preussischen Truppen zu tragen; <loch liess der Kronprinz 
:-:;ie gegen den Schluss durch die schwedische Reserve
Artillerie unterstittzen, nnd N eys Truppen mnssten die 
Yon ihnen besetzten Dorf er raumen. Au dies em Tage hat 
Carl Johan die Gelegenheit wahrgeuommen, sich person
lich und seine Umgebung im Angesicht der Truppen dem 
Feuer auszusetzen. N ach seinem bisherigen Gebahren er
reichte er clamit clen Zweck, das Zeugnis soldatischer Brav
l10it in deren Mu1ule aufgefrischt zu sehen. Die N acht 
brachte er auf freiem Felde bei Paunsdorf zu . 

... .\.m anderen J\'Iorgen, den 19. October, wurde Leipzig 
~elbst gestitrmt. _Die Nord-Armee wirkte dazu auf cler 
0stseite am Grimmaer Thore wesentlich mit. uncl auch 

I 

einige sclrwedische Truppen kamen zur V erwendung. Der 
Kronprinz, unter dessen Augen der Kampf verlief, ging 
sobalcl als moglich in die Stadt hinein, machte einen Besuch 
bci elem gefangenen Konige von Sachsen und verblieb die 
nachsten Tage in d.em eroberten Ort. 

A.us ... L\.nlas~ clieser Entscheidungs - Schlacht erhielt 
Ernst die sch"\\-~edische 1\-Iedaille fii.r Tapferkeit und wurde 
zum ~Iajor ernannt. Der Kronprinz behielt- ihn auch ferner 
um :-;eine Person. -

Napoleon zog sich ii.her Erfurt und Frankfurt nach 
elem Rhein zuri.i.ck, und die <.lrei verbi:i.ndeten Armeen folgten 
ihm anfangs in parallelen Richtungen ~ breiteten sich dann 
aber clivergierend ncrdlich und i:;itillich aus. Die Nord
Armee, welche den rechten Fliigel bilden sollte., brach am 
2·2. October von Leipzig auf uud ging i.iber Merseburg, 
l\tliihlhausen, Heiligenstaclt anfangs auf der Linie gegen 
Ca~sel. Da aber l\tlarschall Dav out, der um Hamburg 
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stand,*) sich trotz der Schlacht von Leipzig nicht nach 
Holland abzog, so bot er dem Kronprinzen von Schweden 
den Vorwand, sich von dem Zuge nach elem Rhein zu 
trennen und nunmehr seine Absichten auf Norwegen nn

mittelbar zu verfolgen. Er liess die cler N ord-Armee zu
gehorigen Corps Bulow und Wintzingerocle nach Holland 
weitergehen, wahrend er sich n1it seinen Schweden nebst 
den russischen Corps Woroncow und Stroganow am 
1. November von Heiligensta.dt nach Hannover wendete. 

Das franzosische Corps D a vo u t im Anschluss an das 
danische unter Prinz Friedrich von Hessen stand noeh . 
dem Corps Wallmoden, in welchem Ernsts jiingere 
Bruder, Erich und Theodor (89. 90), am Feldzuge teil
nahmen, gegenii"ber, ohne dass es bisher zu entscheidenden 
Schlagen gekommen ware. Davout hielt die Linie des 
Stecknitz-Fliisschens auf dem rechten Fliigel zwischen 
Lauenburg und Molln, die Danen den linken Flugel bis 
Liib~ck. Gegen Ende November brach der I{ronprinz von · 
Hannover auf und iiberschritt bei Boizenburg die Elbe. 
Mit Wallmodens Corps vereinigt hatte er eine solche 
Ueberlegenheit iiber den Gegner, dass dieser den Angriff 
auf die Stecknitz-Linie nicht abwartete uncl Davon t sich 
am 2. December auf Hamburg zurii.ck zog. 

Dadurch war das kleine danische Corps in der Starke 
von 9000 Mann vereinzelt und der Kronprinz dazu gelangt, 
mit voller U eberlegenheit sich ausschiesslich auf seinen 
eigentlichen Feind zu richten, bis seine Zweeke erfullt 
waren. Er liess das befestigte Hamburg uncl Harburg 
durch die russischen Corps beobachten, um Davout vom 
Storen der Operationen abzuhalten, warf die Kasaken 
Tettenborns auf die Verbinclungen der Danen und schob 
das Corps Wallmoden, dem die Hauptaufgabe zufiel, 
gegen den rechten Fliigel der Danen in der Richtung uber 
Oldesloe an der Trave auf Rends burg, wahrencl die Schweden 
deren linken Fliigel bei Lubeck besehaftigten. 

*) Die Aufgabe dieses abgezweigten Corps und sein Verhnlt.nis 
zur franzosische~ Haupt-Armee ist auf S. 64 in Bern hards t80) 
Lebensbesehreibung iibersichtlich gegeben. 
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Das danische Corps dnrfte vor der U ebermacht nicht 
Hinger an cler Travo stand halten u1H.l ½og am 6. Dece1nber 
ab, indein es von Segeberg die l{ichtung iiber Bornhoved 
auf Kiel hinter clie Eider-Linie wahlte. Der l(ronprinz 
nahm Li.ibeek in Besitz und liess nur den General Skj olde
bran d mit Cavalerie na,chsetzen, der den danischen Nach
trab am 7. December bei Bornhoved ereilte nnd ihm ein 
Gefeeht lieferte. Im i.ibrigen hie.It er seine Sclnveden 
znriick un<l forderte lediglich vom Corps Wallmoden die 
heftigsto V erfolgung. Dessen General machte die ausserste 
An~trengnng, um die Ei1ler bei I(luvensiek zn erroichcn, 
nrnl kam cladurch isoliert in ein ungi.instiges Gefocht. Dor 
Prinz von Hessen hatte namlich beschlossen. von Kiel ans 

I 

an dcr Eitler cntlang sich nach Rendsburg zn ,verfon, und 
traf auf seinem 1V1arsche am 10. Dece1nber morgens bei 
Sohestedt die ung-ecleckte Seite dos ,,r allmodenschen 
Corps. In einom heftigen Ka1npfe schlug er sich durch 
1111<1 erroichte sein Ziel. Dor Kronprinz, der in Kiel das 
Hanptqnarticr nahm, Prlangte i1Hlessen nach ,vonig 1\igen 
cinr-n \Vaffen-Stillstancl mit den nunmehr in die Festung 
eingesr·.hlo~scnen D~inen, welchem an1 1.4. Januar 181-t der 
Frierlcn f olgte. Es wurde Nor,vogen von Danemark an 
Sclnve<h:an abgetreten, uncl dafiir sclnvedisch Pommern n1it 
Riig-r-n. ei ngetauscht, so dass Ernst sehen n1usste, wie 
ii.her seine Heimat als I-Ianclels-Gogenstand verfii.gt wurcle. 
Die TJebergabe Pornmerns sollte indessen erst stattfinden~ 
nachc1em die norwegischen Festungen Fre<lrikshald, Fre-
11riksstad, Kongsvinger und Aggerhus schwedische Be
sa.tzung erhalten hatten, und diese Bedingung hat die Ein
verleibnng Pommerns in Danemark thatsachlich nicht zur 
Ausfuhrung kommen lassen. 

Neben dem Interesse zur Gewinnung Norwegens wurcle 
der Kronprinz von dem Widorwillen beherrscht, in Frank
reich feindlich einzurucken. Nachdem er vergebens sich 
bemi.tht hatte, die \F erbii.ndeten vom U eberschr•~iten des 
Rheins abzuhalten, blieb ihm nun - da der I{rieg auf der 
danischen Ralbinsel zu Ende war - nichts ii.brig, als not
getlrungen in jener Richtung zu folgen. Er reiste am 
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24. Januar von Kiel ab n11d traf an1 10. Febrnar in 
Kuln ein. 

Um cliese Zeit waren die "\l" erbitndeten ,vei t in Frank
reich vorgeriickt, und ihre Haupt-Armecn z,vischen der Seine 
uncl ~larne schlugen sich taglich mit X apoleons abnehmen
den Kraften, bevor es ihnen zu En<le Marz gelang, die 
fcindliche Hauptstadt in Besitz zu uehmeu. Hinter il111en 
in Be1gien blieben inl1essen eine Anzahl Festungcn von 
Antwerpen bis Lille noch in franzosischen Han den, welehe 
der Herzog von ,,r eimar mit unzureichenden Truppen beoh
achtote. Nichts desto weniger liess <ler I{roupriuz suiur 
Sclnvedeu unthatig hinter c1er ~iaa.s str·he11 und bcschaftigte 
sic nur vom l\{arz ab 1nit der Blokade von 1\t[a,astricht, 
wahrend er sein Hauptquartier nach Li.i.ttich verlegtc u11tl 
dort am 0 .... -\.pril die Nachricht von <ler Entsetzung Na
poleons und dem Abschluss des I(ricges erhielt. - Auch 
in diescr Zcit ist Ernst mit einem ... -\.uftrage im verbtindeten 
Hauptquartier in Frankreich gewesen. 

Wahrend dessen hatte es sich a,usge,vieHcn, dass X or
wegen keines,vegs gesonnen ,var~ sich dem Kieler Frie, len 
gemass von Sclnve<len annectiercn zu lassen. l+eleitet von 

elem Erbprinzen Christi an vou Diinen1ark ~ der bishor 
Statthalter N orwegens gewesen ,var~ erkl~irte si~h l1as 
Land ffi.r unabhangig und proclamierte den Erbprinzen zu 

seinem Konig. Der Kronprinz von Sclnvetlen 1nusste sich ent
schliessen ~ es 1nit Gewalt zu unterwerfcn ... A .. m 27. April 181-t. 
trat er seine Riickreise von Briiss<·l an und traf am 3. J m1i 
in Stockhohn ein; die Truppen wurden im J uni von Warnc
mi.i.nde nach Schweden iibergefiihrt, uud Eude Juli begann 
cler Felclzug gegen Norwegen. 

Erbprinz Christian cleckte mit 25000 1\1:ann haupt
sachlich die von Bergen und Seen_ durchklii.ftete Si.i.clost
Grenze Norwegens gegen Schweden, welche_r die Haupt
stadt Christiania nahe liegt. Der bedeutende Glom1ne11-
Fluss begleitet von Nord nach Siid in durchschnittlich vier 
lVIeilen Abstand parallel die Grenze und wird an seiner 
l\'Iiindung durch die Festung Fredriksstad~ 22 l\iieilen auf-



Ernst (82) 171 

warts durch Kongsvinger gestii.tzt. Auf dieser · Strecke 
waren die norwegischen Hauptkraftc in drei Brigarlen, mit 
einer Reserve-Brigade hinter sich, verteilt. Sehwetlischer
seits wurden 44000 Mann in zwei Corps heran gefiihrt, 
n1it ·welchen sich der Kronprinz zu Ende Juli bei Strfi1n

stad an der See und ostwarts auf der nachsten, von We
nerf:-borg ge.gen Fredriksha.ld ziehen<len Stras8e aufstcllte. 
Die 10. Brigade unter General Gahn von Colquhoun war 
2-l J.VIeilen weit zur Rechten bei Eda auf der von Carlstad 
an1 "\V encrn gcgen Kongsvinger fiihrenden Linic abgezwcigt. 
In (k'n erstcn Tagen des ... .\.ugust riickten allc Colonnen 
in ,las nor,vegit;eho Gcbiet ein, crobertcn mit Untersttitzung 
<ler Flotte Fredriksstad, wohin dor Kronprinz am 7. Au
gn~t da:-:; Ha,uptq ua1tier verlegte, und warfen bis zum 11. 
die N orwcger so ,veit iib~r den unteren Glommen, dass 
:::;ie den Fluss vom Ojeren-See bis zum Mcere beherrschten. 
Nur die rechte Colonne des Geuerals Gahn ,var ungliick
lirh ge,vesen, und wir miissen die Vorgange bei ihr ein
gehencler sehilclcrn. 

G-a,hn ha,tte die Anweisung, einc Droh-Bewcgung gegen 
Kong-:-;vingcr zu 1nachen, um die Aufmerksamkeit des 
Feinclos abzulenken; doch sollte er sich nicht in einen 
Ka1npf cinlassen 1 der sein fliegendes Corps in Gefahr 
bring-en konnte. Der W eg flihrte in dem eingeschnittenen 
Vrn11gs-Thal entlang, das ein scitwartiges Ausbiegen kaum 
zn1iess nnd die Beobachtung der begleitenden Rohen for
(lertc, nm sich vor Hinterhalten sicher zu stellen. Zu 
llieser Auf gabe war ihm nur ein Teil seiner Brigade be
lassen, der aus 5 Bataillonen 6 Geschi.itzen, in cler Starke 
von ot,vas i.iber 2000 Mann bestand. N ach den notigen 
Abzweigungen brach er am 31. Juli abends von Eda mit 
1600 Mann auf, i.iberschritt die Grenze 1 marschierte die 
Nacht hindurch am Vrangs-Fluss aufwarts und bezog am 
1. August ein Bi,vak bei Malmer, zwei lVleilen von Kongs
vinger. Die feincllichen Vorposteu zogen sich nach leichtem 
Gefecht zuriick. 

Am 2. August setzt Gahn um 7½ Uhr die Bewe
gung fort in zwei Colonnen geteilt, um mit cler einen deu 
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Pass des Vrangs-Flusses bei Aabogen_ rechts ii.her Prem
hus zu umgehen. Der Feind weicht wieder ohne ernsten 
Widerstancl aus und zieht sich in seine Verschanzungen 
bei Lier, dem Tarven-See. und Sjoli. Durch die leichten 
Erfolge kiihn gemacht will Gahn auch diese fortnehmen 
und entwickelt seine Truppen um 5 Uhr nae11mittags zu 
umfassendem Angriff, der sich allmahlich auf die ganze 
Linie ausbreitet. J etzt zeig-t sich die U eberlegenheit der 
Norweger; denn Oberstlieutenant von I(re bs verfiigt hicr 
i.iber 3 Bataillone, etwas Cavalerie nnd 9 Geschi.ttze, zu
sammen 2500 Mann. Gahn s Anstrengung-en in vierstti.n
cligom Kampfe er,veisen sich verge blich; er muss das Ge
fecht aufgeben und - wenn auch unverfolgt - mit lnuulert 
Mann Verlust sich nach Midskog-Kirche zuruckziehen. 
Dort stellt er sich am 3. August hinter der Vrangs-Briicke 
auf und clcckt sich - ausser der Feld \Vache an der Haupt
strasse bei Malmer - nach beiden Seiten gegen die Berge 
links bei Matrand, rechts bei Ostby. - Krebs hatte nur 

27 Mann verloren. 
In clieser Stellung clachte Gahn zu bleiben. Als er 

indessen am 4. August erfahrt, dass sein uberlegener Gegner 
einen Gegenstoss beabsichtige, £asst er den Plan 7 am 

fruhen l\iiorgen des 5. August abzuziehen. Aber dor thatige 
Krebs, der schon um 10 Uhr abends von Lier aufgebrochen 
war, kommt ihm zuvor und halt ihn fest. Er hat 7 Com
pagnieen links ( ostlich) der Hauptstrasse uber I>remhns 

auf clie Rohen abgezweigt, um Gahn durch den Wal<l zn 
umgehen, die Strasse bei Skotterud, eine Meile sil<llich 
lVIidskog, wiec1er zu erreichen und ihm in den · Ri.icken zu 

fallen. 
Mit den iibrigen Truppen greift Krebs um 3 Uhr 

morgens an und vertreibt die schwedischen Vorposten. 
Auf die Nachricht davon schickt Gahn zwei Compagnieen mit 
2 Canonen zur Bedeckung des Trosses voraus und lasst 
diesen zunachst den Ruckzug antreten. Mit den verbleiben
den 4 Bataillonen und 4 Canonen stellt er sich an der 
lVIiclskog-Briicke zur Gegenwehr, um dem Fuhrwerk Zeit zu 

verschaff en. Hier beginnt der Angriff um o Uhr. N ach 
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einstiindigem l{ampfe sieht Gahn sich mit. Ueberfliigelung 
bedroht, und beginnt den Abzug. Da trifft ihn die iiber
rasehende Meldung ~ <lass bei Skotterud der Tross iiber
legcn angegriffen ist und sich auflost. 

Bei Skotteruc1 durchschneidet namlich ein Bach die 
Strasse, und hinter ihm steigt die Rohe steil an. Diese 
hatto Krebs' Umgehungs-Colonne jetzt in Besitz uncl Gahn 
sah sich abgeschnitten. Mit verkehrter Front fiihrte er ein 
halbstiindiges heftiges Feuer-Gefecht uber .die Bach-Niede
rang. Als aber hinter ihm auch Krebs herankam und von 
cler anderen Seite aufdrangte, da griff Gahn entschlossen 
znm letzten Auskunfts-Mittel, sich in Colonnen durchzu
schlag-en. Oberst von I{norring mit einem Bataillon 
Vasterbotten macht diesen V ersuch und bricht in ki.ihnem 
Stoss durch Schiitzen und geschlossene Trupps hindurch. 
Aber .hinter ilnn schliesst sich die feindliche Linie wieder 
und setzt von neuem den zuruck gebliebenen zu. Von 
neuem miissen zwei Canonen des Hauptmanns von Kuylen
s tj e rn a, von einigen Con1pagnieen begleitet, ihr Heil ver
suchen und gelangen im Galop ebenfalls unter geringen 
Verlnsten hindurch. Inclessen die beiden letzten Canouen und 
ein Teil der Infanterie sind noch zuriick. Kuylenstjerna 
kehrt fiir seine Person nochmals um, damit er auch diese 
heranziehe. J etzt sin<l. die Verluste starker; eine Can one 
muss unter elem Feuer imstich gelassen werden, und eine 
Anzahl Gefangener fallen den N orwegern in die Han de. 
Damit enclet das bei fiirchterlichem Regenwetter gefuhrte 
Gefecht unter einem Verlust der Schweden von 335 ~Iann, 
einer Anzahl W agen uucl einem Geschiitz, der N orweger 
von 131 Mann. Gahn konnte unverfolgt abziehen un<l er
reichte am 6. August Eda nach einem Kampfe, der seiner 
Entschlossenheit und der seiner Truppen zu grosser Ehre 
gereicht. 

Schon am 10. August wurde er von neuem thatig, um 
in die Unternehmungen der Haupt-Armee einzugreifen. Er 
wandte sich westwarts von Eda mit Abteilungen gegen den 
0jeren-See, bis er ·verbindung mit dem 2. Armee-Corps 
erhielt, indessen uicht mehr gebraucht wurde. 
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Bei cliesen h~ftigen aber misslichen Ka1npfen ist Ernst 
zugegen ge,vesen. Er erhielt ·fii.r sein Verhalten den 
Schwert-Orden. -

Inzwischen hatte der U ebergang iiber den unteren 
Glommen den endlichen Verlauf des Felclzugs so deutlich 

'-. 

vorgezeichnet, dass er am 14. August clurch den Vertrag 
von Moss seinen Abschluss £and. Der Kronprinz nahm das 
Hauptquartier in Fredrikshald, bis im November <ler Reichs
tag in Christiania den. Vertra.g, ,velcher beide Reiche verei
nigte, bestatigt hatte. Dann kehrte er nach Stockholm zu

riick, und auch Ernst hat den Winter 1814 15 dort zugebracht. 

Uuter (lieser Zeit ,var der Congress in Wien znsa1nn1eu 
p;etreten. Die Fursten nnd -Diplomat.en begaben sich <lort
hin, um die <len Besiegten abge11om1nene Beute zu teilen. 
Dariiber entstand schwere Zwietracht, un<l es ·war nahe 
daran, class die vorbiindet ge,vesenen ihre W affen gegen 
einander kehrten, a,ls die iiberwunden geglaubte· Gefahr 
von aussen unerwartet noch einmal herein brach und zu 
rechter Zeit die unterg-rabene Einigkeit wieder hen;tellte. 
Napoleon hielt nicht den mit ihm geschlossenen Vert.rag: 
er verliess die Insel Elba und kehrte im Marz 1815 uach 
Frankreich zuriick, wo es ihm in ,venigen W ochen gelang: 
tlen bourbonischen Ki1nig vom Thron zn verjagen und clie 
kai~erliche Gewalt nochmals an sich zu reissen. Die U eber
zeugnng brach sofort bei Jen Congress-Machten clurch. 
dass bleiben<.ler Friede nur <lurch gewal tsn.mes Nieder,verfen 
Napoleons erreicht werden kunne, und fast tla.s g-anze 
Europa schloss einen Bund fur den bevorstehenden Krieg. 

SchwedP-n indessen wollte sich nicht daran beteilig-e1L 
und dieser U1nstand bewog Ernst, dort seinen Abschied 
zu fordern, um mit Preussen wieder den Degen gegen 
Frankreich zu fuhren. Im Mai 181~ ging er von Stock
holm nach Berlin und am 10. Juni erhielt er eine An
stell ung beim 8. Husaren -Regiment als aggregierter Ritt
meister, mit welchem Rang er 1812 aus der preussischen 
Armee geschieden war. Zur Zeit; als ihm die Benach
richtigung hiervon zuging, fiel bereits die Entscheidung 
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des Krieg-es . in Belgien ! un<l die Arn1een verfolgten den 
geschlagcuen ~-,eiud ii her seine Hainptstatlt hinau::;. Die 
1H0 n[eilen von Berlin bis Paris konnten zu Pfercle nicht 
nnter seehs 'vV ochen znriiek gelegt ,verden, und so er
rAichte Ernst seii;i Regin1ent, clas dem 4. Corps der B 1 ti
ch erse.hen Ar1nee a,ngehorte, erst zu Ende .Juli oder Anfang 
Augnst in Blois an der I.ioire. Feindseli o·keiten fanden t:, 

nicht ,veiter statt; doch hielt man noch V orposten am 
8tro1n entlang zur Be,va,ehung cler franzosischen Truppen, 
ilie sieh auf < lessen andere Seite zurfi.ck gezogen hatten. 

111 <1ieser Zeit nahm Ernst bei einem langeren Anfent-._ 

halt in Pari:-; t+elegenheit ~ sich an den I(onig l.unnittelbar 
zn -wencleu ~ und erreiehte <lat.lurch, da~s ihm bei eine1n 
Leben:--alter von erst ~O Ja,hren die Beforderung zum l\'Iajor ~ 
wPh•.hP 8tellnng er schon in der sch,vedischen Arn1ee oin
geuo1n1nen hatte, verliehen ,vur<1e. Dieser Schritt, den er 
olnie vorherige Erlaubnis that 7 zog ihm zwar eine Be8trafung 
l1nreh den Fii.rsten B 1 ii.ch er~ seinen Fi.i.rsprecher von 1809, 
zn 7 aber es ,var ihm da rum nicht weniger <las friihere 
"\Vohhvollen seines l\Ionarchen von neuem bewiesen ,vorden. 

Die Friedens- linterhandlnngen mit Fraukreich fiihrten 
i1n October zn vorlaufige1n 7 i1n NovembPr zu formliche1n 
Ab~(J1lu~s. Das Bi.i.lowsche - das 4. - Armee-Corp~ 
zog ~ich ,vahren<l dessen schon um Paris zusa1nmen untl 
mn B. X oven1ber brachen <.lie nicht zur Be8etzung des I"'an<les 
be:-:;tin11nten Truppen nach ller Heimat auf. Auf dem Wege 
iiLer Nancv 1u1t1 Z,veibriicken iiberschritt Llas 8. Husaren-.., 

Regi1ne11t bei Oppenheim <len Rhein nnll erreichte in <ler 
Linic Frankfurt; Halle 7 'vVittenberg am 5. Januar 1816 <las 
ilnn al:-- Sta.ndort bestim1nte Stadtchen Liibben. Ernst 
wnnlc in<lessen nach ,venigen W ochen zu1n 12. Hu:.-;aren
Regi1ncnt versetzt un<l erhielt cla1nit anfangs Ratibor in 
OLer:-\ehh~sien 7 dann Ei8leben in Thii.ringeu als ~einen Frie
dens-A.nfenthalt zug-e,viesen. 

In <liese1n ersten Frie<lensjahre schritt Ernst zur Ebe 
1nit einer Daine frii.herer Bekarintsehaft aus Berlin, der ge
schiedenen Frau seines ehemaligen Regiments-Cameraden 
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Lieutenants Car 1 v on Nost i tz, dessen geistreicher Feller 
wir oben (S. 85) die Schihlerung vom Leben im Regi1nent 
Gensclarmen-Cuirassiere bis 1806 entnornmen haben. Ca
roline Derling wa~ 1786 geboren als einzige Tochter des 
Justizrats Derling, der im Anfang des_ 19. Jahrhunclerts 
mit dem Rufe eines gescheiten und arbeitsamen Mannes 
starb und ein ansehnliches Vermogeu hinterliess. Die Wit
we lebte davon auf einem vornehmen Fuss uncl that es <len 

besten Hausern zweiter Ordnung gleich. Nost it z schiklert 
die eben erst siebzehnji:ihrige Caroline, als er sie kennen 
lernte, reizend und geistvoll, doch mehr itberlegend als 
empfiut1e1H1. Ein Jahr (larauf bezahlte sie fii.r ihn 12000 Tha
ler Schuhlen 111Hl spater hat sie nochmals gczahlt. Da~ 
veranlasste N osti tz wider Willen - da er seine Unab
hangigkeit zu ,vahren ,vunschte - sich i1n August 180G 
mit ihr heimlich zn verheiraten 1nit Jcm Nebengedauken, 
sich von ihr baklmUglichst ,vie<ler scheiden zu lassen. Er 
kam nur besuchsweise in clas H~us, marschiertc schon En<le 
<lesselben J\'Ionats zum Kriege ab und hat sie wahrscheinlich 
nie mehr gesehen. Die Jaraus sich ergebenden Streitig
keiten haben schliesslich 1nit einer. Scheidung geendig( 
welcher ein langedauernder Process iiber <lie <largeliehenen 
12000 "rhaler folgte. 

A1n 11. August 1816 hielt Ernst seine Hochzeit 1nit 
Caroline von N ostitz auf dem Gute I{erzendorf, drei 
Meilen sii<.llich Berlin gelegen, welches ihr damals gehorte. 
Die Heirat muss ziemlich plotzlich abgeschlossen sein; denn 
sein Bruder Theodor (90), der Mitte August bei der Riick
kehr von einer Urlaubs-Reise von .. Vorwerk Ernst in 
Kerzendorf aufsuchte, fanJ ihn zu seiner Ueberrasehung 
verheiratet vor. - Ernst stand im Alter von 31, Caroline 
von 30 Jahren. 

Diese Ehe, welche kinderlos blieb, hat - wie es 
scheint - von allem Anfang 1nit Mangel an materieller 
Grundlage zu kampfen uncl an <lessen Folgen zu leiden 
gehabt. Bei Gewohnheiten und N eigung zu ausserlicheu 
Anspriichen wirJ schon <lamals der Besitz der Frau er
schiittert gewe_sen sein; das schlecht bewirtschaftete Kerzen-
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dorf musste bald verkauft und dariiber nachmals mit dem 
Kaufer processiert werden. Der Rechtsstreit iiber die 
12000 Thaler mit dem inzwischen nach Russland ausge
wanderten und Oberst gewordenen Nostitz wurde 1819 in 
erster Instanz gewonnen, ging aber in die zweite .iiber und 
hat anscheinend erst zehn J ahre spater eine Auszahlung 
von 6000 Thalern ergeben. Da Ernst a1s aggregierter 
Major mehrere J ahre ein Gehalt von nur ~00 Thalern er
hielt und mit alteren Verpflichtungen stark belastet war, 
so hurten die V erlegenheiten nicht a.uf und erschwerten 
seine Stellung im Officier-Corps, ebenso wie er den eigenen 
Ven,vandten entfremdeter wurde. Der Frau konnte es trotz 
Ge,vancltheit un<l geistig·er Begabuug bei ihrem Charakter 
nicht gelingen, deren Zuneigung zu gewinnen. 

1819 war Ernst noch der vierzigste aggregierte Stabs
officier · der Cavalerie mit 900 Thalern Gehalt. Der Vater 
schrieb auf seine Veranlassung wiederholt an den Konig, 
um <l.ie Einreihung in ein Regiment zu erreichen, erhielt 
auch im Marz 1821 gnadige Antwort und Ernst pekam 
zu jener Zeit 400 Thaler Zulage; aber einen weiteren Er
folg hat das fruhere W ohlwollen fur ihn nicht mehr er
geben. Ernst begab sich ofters und auf langere Zeit nach 
Berlin, um eine anderweite Anstellung zu betreiben, und 
bemiihte sich namentlich, als Landrat Verwendung zu finden. 
Indem er zu diesem Zweck an den Hof ging, und der 
Konig auch gelegentlich einige W orte an ihn richtete, so 
erhielt er doch nicht die Gelegenheit, einer privaten Bitte 
Ausdruck zu geben, uncl alle Versuche blieben fruchtlos. 
Im Jahre 1825 traf ihn vielmehr das Schicksal, gleich
zeitig mit 28 anderen aggregierten Officieren der Cavalerie 
anf Ruhegehalt gesetzt zu wer<l.en und ausscheiden zu 
miissen. 

So schloss fruhzeitig bei 40 Lebensjahren seine Lauf
bahn ab, die glanzend und vielversprechend begonnen ihn 
zu schonen ritterlichen Zugen geleitet, aber seine ausseren 
Mittel von vornherein iiberspannt hatte und nach froh
licher, oft ausgelassener J ugend dem reiferen Mannes
alter die Bedingungen einer geordneten Existenz entzog. 

12 
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Seine spateren J ahre konnten wenig Befriedigung ge
wahren; doch hat ein friiher Tod ihn davon bald erlost. 
N ach seiner Verabschiedung wohnte er erst auf einem 
Landgut seiner Schwiegermutter nahe bei Berlin, dann in 
Berlin selbst und starb dort im Alter von fast 47 Jahren. 

Sein ~ruder und vielj ahriger W aff engefahrte Au
gust ( 83) schreibt iiber das Ende in seinen N otizen: ,,Am 
20. November 1831 erfuhr ich clen Tod meines Bruders 
Ernst, der ein halbes Jahr an einem Leberkrampf sehr 
schmerzhaft danieder gelegen und in der Nacht vom 13. 
zum 14. um 12 Uhr an hinzugetretener Wassersucht g-e
storben war. Seine Krankheit in diesem Sommer kam 
mir sehr unerwartet und hatte gleich so ii.bele Symptome, 
class ich fur den Kranken fiirchtete und sehr ergriffen war. 
Einer der Aerzte erklarte sie als Folge des friiheren engen 
Anzugs, was nicht ganz unrichtig scheint; nur ware dies 
eine schreckliche Strafe der Eitelkeit, die in solcher Strenge 
gewiss ungewohnlich ist und von elem Betreffenden wahr
scheinlich nicht geahnt wurde. Sie moge als warnendes 
Beispiel fiir junge Leute in ahnlicher Lage dienen. Fur 
mich war de_r langere sclnnerzhafte Zustand des Bruclers 
sehr angTeifend und ich fand die Folgen der Eitelkeit, die 
dem jungen von der Natur sehr begiinstigten Mann ver
zeihlich bleibt, sehr hart. W er kann sich f ehlerlos machen ! 
und hat man deren, so sind die, welche man sich selbst 
und nicht seinen Nebenmenschen nachtheilig macht, gewiss 
diejenigen, die am ersten Nachsicht verdienen. Wie ge
sagt, ich beklage den guten Brude~ sehr wegen der er
littenen Schmerzen uud bin durch seinen Tod erleichtert, 
da die Aerzte zuletzt an cler Moglichkeit seines Auf
kommens verzweifelt batten.- In den letzten drei Tagen war 
das Wasser ins Gehirn getreten und hatte seinen Zust.and 
bewusstlos gemacht. Die gnadige Vorsehung moge ihn 
jenseits giitig aufnehmen und so giinstig ausstatten, wie 
sie ihn fur das hiesige Leben ausgeriistet und versehen hatte. 

"Er war frfiher einer der schonsten Leute seiner Zeit, 
korperlich sehr reichlich und geistig weit iiber das Ge
wohnliche ausgestattet; aber sein Schicksal ffihrte ihn in 
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chts Regiment Gensdarmen in Berlin, uncl er wuchs in 
einem Corps Officiere und einer grossen Welt auf, die ihn 
verleiteten, auf seine natiirlich gliicklichen Eigenschaften 
einen hohen Wert zu legen und dadurch eine Eitelkeit 
begriindeten, die, fiir sein ganzes Leben dominirencl, ihn 
grossen Verirrungen ausgesetzt und das letzte Drittel 
seiner J ahre sehr verbittert hat. - In seiner J ugencl an 
einen gewissen Grad von Wohlleben gewohnt, wozn ihm 
spater die Mittel fehlten, uncl durch den Umga.ng mit 
vielen reichen jungen I..1euten verzogen, behielt er nicht 
Kraft genug, um seine Ausgaben 11ach seiner Einnahme zu 
rego1n nncl sich von Beqnemlichkeiten lo:-,zusagen, zn <leren 
Be:-;chaffung sein Etat uicht reichte. Er vorfiel hierdurch 
- ausser einem steten Geldmang-el - in eine bestanclige 
Unruhe der Herbeischaffung des Nothigsten, ,vas eine bose 
Lanne hervorbrachte; ward seiner Umgebnng und Gesell
schaft, deren Glanz und Vergni.i.gen er friiher maehte, da
tlurch storend und unangeneh1n, verfiel auf so 1nanche 
I(niffe un<l R~nke um sich heranszu,vickeln, nnd blieb en<1-
lich - ,vie ein jeder oft in Geldnoth befindliche - nicht 
immer anstandig un<l der Wahrheit getren. Dies .Alles 
war nur eine Folge cler vorerwahnten Genns:-;liebc, n1Hl es 
Lleibt in1mer zu bedanern, dass so glanzende Eigensclw.ften 
nicht eine bessere Richtung genommen hatten. 

,,Er hinterlasst eine Witwe ohne I{in<ler, deren Ver
mogen stark erschiittert ist, die jedoch bei ihrer Pension_ 
urn1 <le1n Rest ihres Vermogens ohne N ahrungssorgen sPin 
win1. Sie lebt in Berlin zusammen 1nit ihrer J\tlutter, Hans
eigenthii.merin in der franzosischen Strasse Nr. H7. ~, - Sie 
fi.berlebte ihn um 14 Jahre und starb 1845 in Dre~<len. 

Wir haben August verlassen, als nach der Schill
Rchen Katastrophe sich sein W eg von elem des Bruders 
trennte, um den letzteren zunachst auf seinem Pfacle zu 
begleiten. Ind.em wir. ihn jetzt wie<ler aufsuchen, haben 
wir auf das J a.hr 1809 und zwar den 31. Mai nach1nittags 

127'~ 



180 August (83) 

zuriickzugehen~ wo August aus dem bewaltigten Stralsund 
in ein€m Boote sich ii.her den Meeresarm gerettet hatte 
( S. 1.50 ). U eber die Inseln Rii.gen und U sedom ging er 
zu Hause nach Vorwerk. Indessen war auch hier seines 
Bleibens nicht, da die Hollander ganz Schwedisch- Pommern 
durchspiirten und bei Todes-Strafe verboten wurde, einen 
Schill schen bei sich zu verbergen. Er blieb nur eine 
N acht ( wahrscheinlich 1./2. J uni) in Vorwerk und ohne 
dass sein Vater darum wusste. Verkleidet als Kutscher 
des Herrn von Normann auf Wrangelsburg begab er sich, 
unerkannt durch die mit Lieutenant von Bri.tnnow in 
Demmin angelangten Schillschen Husaren, zn seinem Ver
wandten elem Grafen Carl Hahn auf Remplin in Mecklen
burg-, welcher ihm weiter forthalf, so Jass er - zu Pferde 
als Oekonom durch's Land reitend - endlich nach Sachsen 
zum Herzog von Braunschweig gelangte und · sofort eine 
neue kriegerische Lau±bahn begann. -

Der Herzog von Braunschweig,' der 1806 sein Land 
verloren hatte, gehorte zu den ri.ihrigen Gegnern der Na
pole o nischen Herrschaft, welche seit 1808 im stillen durch 
Eingehen von Verbindungen einen kraftigen Widerstancl 
vorbereiteten. Ein stolzer und soldatisch empfindender 
Furst, wollte er eher im thatigen Kampfe unterliegen, als 
geduldig sich dem fremden Drucke dauernd unterwerfen. 
Sobald die A.nzeichen des herannahenden Krieges zwischen 
Oesterreich und Frankreich aufstiegen, war er nach Wien 
gegangen und hatte im Februar 1809 mit Oesterreich einen 
Vertrag geschlossen, wonach er als deutscher Reichsfiirst 
und als ,~ erbiindeter des I{aiserstaats ein Corps auf eigene 
Kosten warb. Sein Gedanke war, nach N orddeutschlanll, 
besonders nach seinen Erblanden, vorzuclringen und -
ahnlich wie Schills Plan - den Aufstancl im Riicken des 
Feindes zu erregen. - Hart an der schlesischen Grenze, 
zu Nachod in Bohmen, errichtete er sein Werbe-Depot 
und brachte hauptsachlich aus friiheren preussischen Offi
cieren und So] daten eine Truppe auf, welche im J uni aus 
2 Bataillonen, · 4 Schwadronen uncl 4 reitenden Geschiitzen 
in Starke von 1400 Mann zusammen· gesetzt war. 
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Da Sachsen im Bunde mit Frankreich stand und seine 
'rruppen mit der grossen Armee vereint den I{rieg an der 
Donau· ausfochten, so war im Lande nur eine Abteilung 
zu 1900 Mann unter Oberst Thielmann zurii.ck geblieben. 
Oesterreich hatte zum Schutze seiner Grenzen in Bohmen 
zwei Divisionen unter den Generalen Am-Ende und Ra
clivoj evich stehen. Zu der ersteren, die die Starke von 
5000 Mttnn erreichte, stiess der Herzog von Braunschweig 
am 9. Juni bei Aussig mit der Absicht, zunachst nach 
Sachsen zu riicken , wahrend Rad iv o j e vi ch ( 4000 Mann) 
naeh Franken und Baireuth zu die Offensive ergreifen sollte. 

Bra,u11:sch weig und Am-Ende besetzten den 11. Juni 
unbehindert Dresden, wahrend Oberst Thielmann mit 
seinen Truppen sich auf Wilsdruf in der Richtung von 
Leipzig abzog. Doch des Herzogs Eifer wurde von elem 
osterreichischen General imstich gelassen; er konnte mit 
seinem schwachen Corps anderen tages den Feind nur noch 
ans Wilsdruf verdrangen. Dann musste er unthatig in 
Meissen abwarten. bis Am-Ende vom General-Gouverne-, 

ment Bohmens die Genehmigung zum weiteren Vorgehen 
eingeholt hatte. Am 20. Juni ging man in cler Richtung 
anf Leipzig und erreichte am 23. Liitzen, ·wahrend Thiel
m an n hinter die Saale bei W eissenfels auswich, um sich 
1nit den W estfalen zu vereinigen. 

In dieser Zeit traf August beim braunschweigischen 
Corps ein. Er wurde mit grosser Auszeichnung vom Herzog 
empfangen und in seinem Stabe als Adjutant angestellt. 

Der "\'.\'"estfalische General d'Albignac war, sobald er 
sich in Besitz von Domitz gesetzt hatte (S. 142), wieder 
nach Siiden abberufen; das gleiche geschah mit dem hol
landischen General Gratien nach der Besiegung Schills 
in Stralsund 1 und der Konig von W estfalen kam mit einigen 
westfalischen und bergischen Truppen herbei, um alle diese 
.A .. bteilungen unter seinem Befehl zu vereinigen und den in 
Sachsen eingefallenen Braunschweigern und Oesterreichern 
entgegen zu stellen. 

Am 23. Juni erreichte zunachst d'Al bignac mit 2700 
Westfalen Weissenfels und ging, mit Thielmann vereinigt, 
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anderen tages auf Liitzen vor. Das veranlasste Am-Ende, 
noch denselben Abend Leipzig zu raumen und clie N aeht 
hinclurch ii.her Grimma nach Hubertsburg abzumarschiercn. 
Dem Herzog blie b ni ch ts ii brig, als ihm zu f olgen. Man 
"\Var am 26. bereits nach Stauchitz zwischen Oschatz uncl 
Lommatsch gelangt, als endlich eine Wendung der schlaffen 
osterreichischen Fiihrung eintrat. Feldmarschall-Lieutenant 
Baron Kienmeyer hatte das Commando der bohmischen 
Streitkrafte erhalten und gTiff sofort zu einem anderen 
Plan. Die oben erwahnte Abteilung Radivojevich war 
bis Baireuth vorge<1rnngen, liess bis Bamberg und Ntirnberg 
streifen un<l bedrohte die Verbindungs-Linicn Napoleons 
mi t elem Rhein derartig, class er fiir notig fand, eine Di
vision dahin zu leiten. Gegen diesen iiberlegen drohenden 
Angriff wollte Kienmeyer in siid,vestlicher Richtung iiber 
Zwickau und Hof Unterstiitzung heran fU.hren, wahrend ein 
Teil mit cler Aufgabe. die Strassen clurch das Erzg;ebir0 ·e 

~J I '-·-• h 

au£ Theresienstaclt zu dee.ken, bei Dresden zuriickbliebe. 
Zu dem Zweck schickte er Am-Ende am 27. zunachst 

von Stauchitz siiclwarts nach Nossen. Dieser hatte da,s 
Stadtchen bereits durchschritten und westlich die Hohe des 
Klosters Zella erreicht, als seine Spitze vor Etzclorf an
gegriffen wnrde. d'Albignac und Thielmann hatten sich 
namlich aus W eissenfels am 24:. J uni ebenfalls in Be,vegung 
gesetzt und von Leipzig ab die siidlichere Linie i.iber Colditz 
und Waldheim auf Dresden eingeschlagen, wo sie nun un
erwartet den Oesterreichern begegneten.*) 

Am-Ende marschierte auf der Rohe des Klosters Zella 
,vestlich Nossen auf mit dem rechten Fliigel an der Multle, 
elem linken am Zellaer W alcle, das im Grun de gelcgene 
Nieder-Marbach vor der Front. Die Tiroler .Jager-Com
pagnie wurde an der W aldheimer Strasse in das Dorf hin
unter geschoben, die Artillerie auf der Hohe quer iiber die 
Strasse aufgefahren und d.as braunschweigische Husaren
Regiment auf deren linken Fliigel gestellt, die Infanterie 
weiter zuriickgehalten. 

*) Generalstabs-Karte ( 1: 100000) Section 416 Dobeln. 
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Der Feind stellte sich gegen 4 Uhr auf der Rohe jen
seits Marbach auf, da wo der Nebenweg auf Freiberg ab
geht, brachte in dieser grossen Entfernung seine Artillerie in's 
Feuer, begann mit dem westfalischen Carabinier-Jager
Bataillon ein Schiitzen-Gefecht gegen das Dorf und plan
kelte auch . mit Cavalerie gegen die Husaren. Obgleich 
sich das Gefecht von 2 bis gegen 8 Uhr nachmittags hin
zog, so behielt es doch den Charakter einer Aufklarung, 
und cler Feind ging - als er die ihm gewachsene Starke 
erkannt hatte - noch in der Nacht wieder bis Waldheim 
zurfi.ck. 

Der Verlust entsprach dem geringen Ernst, mit welchem 
das Gefecht gefiihrt wurde; es waren auf beiden Seiten 
nur einige Leute getotet oder verletzt worden. Doch er
hielt August bei diesem ersten Anlass, wo er seine un
verclrossene Thatigkeit im braunscbweigischen Corps zeigte, 
eine ernste Verwundung, als er sich clen westfalischen 
Jagern naherte und sie zum U ebertritt zu den Verbiindeten 
aufforderte. Ein Schuss traf ihn so schwer im Ober
schenkel 1 dass er am Feldzug nicht fern er teil zu nehmen 
vermochte. Wir geben deshalb nur eine kurze Uebersicht 
vom weiteren Verlauf desselben. 

In Fortsetzung seines Plans vereinigte sich Kienmeyer 
mit Raclivoj evich und zwang durch das Gefecht bei Ge
freeR am 8. Juli den Marschall Juno t, iiber Baireuth bis 
.Amberg auszuweichen. Sobald er sich dieses Gegners ent
ledigt hatte, wandte sich Kienmeyer wieder nordwarts 
gegen den Konig von W estfalen, der seine Zeit inzwischen 
ung-eniitzt verloren hatte, mit 14000 Mann in Plauen stand, 
auf diese N achricht aber ebenfalls sofort abzog und bis 
Erfu~t zuriickging. 

Als am 16. Juli die N achricht vom abgeschlossenen 
Waffen-Stillstand einlief, befand sich Kienmeyer mit den 
0esterreichern in Plauen, der Herzog in Schleiz. W enn 
dieser W aff en -Stillstand zum Frieden fuhrte, dann waren die 
Existenz-Bedingungen des braunschweigischen Corps in 
Oesterreich geschwunden; es hatte sich aufl.osen miissen 
und die Opfer d~s Herzogs waren verge blich gewesen. So 
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fasste er den kiihnen Entschluss, sich nach der ·Seekiiste 
durchzuschlagen und im Verein mit · den Englandern den 
Kampf fur Deutschland fortzusetzen. 

Durch sehr beschleunigte Marsche und energische 
Massregeln, wahrend die Gegner matt und planlos ver
fuhren, ist dieses Unternehmen gliicklich gelungen. Der 
Herzog brach am 24. Juli von Zwickau nach dem Norden 
au£ und traf zuerst bei Leipzig au£ ein sachsisches Cavalerie
Depot; dann aber trat die grossere ·Gefahr ein durch die 
westfalische Division Reubell, welche von Hannover nach 
der Kiiste bestimmt war. Ein westfalisches Infanterie-Re
giment der Magdeburger Besatzung sollte sich mit ihr 
vere1n1gen. Der Herzog kreuzte dessen Marsch in Halber
stadt, wo es sich zur \Vehr setzte; die Stadt musste er-
obert werden. Der Herzog behielt unter schweren Ver
lusten die Oberhand und konnte seinen Weg, bis· zur 
Heimatstadt nun nicht weiter behindert, fortsetzen. Dort 
legte sieh die Division Reubell vor, und die von Erfurt 
herbeieilende hollandische Division Gratien drohte von 
hinten, ihn zu erdriicken. Zurn letzten Mal noch inussten 
sich die Braunschweiger Bahn brechen, · warfen Reub ell 
<lurch das Gefecht bei Oelper, nordwes{,lich von Braun
schweig, zur Seite und erreichten nach ruhmvoll bestande
nen Gefahren die See. Am 7. August schifften sie sich 
bei Elsfleth und Brake auf der Weser ein und kamen an 
das englische Gestade. *) 

August wurde nach seiner Verwundung nach Bohmen 
geschafft und musste zwei Monate in Theresienstadt zu
bringen. Dann war er soweit hergestellt, <lass er das Bad 
Toplitz besuchen konnte. Indessen fehlte es seit dem Ab
marsch des Herzogs nach -England an j eder Fiirsorge fur 

*) Bewegungeu des Herzogs von Braunsch weig 1800: 
10. J uni von Aussig iiber Zinnwald nach Dippoldis-walde, 
11. ,, Dresden, 
12. ,, Wilsdruf ( Gefecht ), 
14. ,, Meissen, 
19. ,, und folgende- Tage Oschatz, Grinuna, 
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die Zuriickgebliebenen, und August sah sich genotigt, 
seines Unterhalts und seiner Sicherheit wegen in oster-

L-

-reichischen Dienst zu treten, wo· er nebst einigen Schick.:. 
sals-Genossen in der Legion cler frankischen Jager·, die im 
n61~cui~hen Bohmeil quartiert war, Anstellung e:rhielt~ 1810 
benutzte er no.phma1s die Toplitzer Bader; so bald er aber 
sic.h hinlanglich gekraftigt fiihlte, nahm er den Abschicd 
in Oesterreich um wieder thatig · zu werden. -

In diese osterreichische Zeit fallt sein Process in 
Preussen ,vegen der Teilnahme am Schilb:;chen Zuge. Er 
wnrde in <l.en Blattern · offentlich a·uf0 ·erufen sich znm 

t-:, ' 

22. J uni ( Gefecht bei Seifertshein1) iibcr Leipzig nach Lindenau, 
23. ,, Liitzen, 
24. ,, abencls auf Gri1nma, 
25. ,, H ubertsburg, 
26. ,, Stauchitz , 
27. ,, iiber Nossen bis Etzdorf ( Gefecht), 
28. ,, Hainichen~ Frankenberg bis Chernnitz, 

1. Juli Z,vickau, 
3. 1, Reichenbach, 
4. Plaucn, 

" R. 1, Hof, Mi.incheberg, Gefrees, Berneck, Baireuth, 
10. ,, zuri.ick von Bai_reuth bis Gefrecs, 
11. 1, iiber Hof nach Leubnitz, hallnveges Z'Wischen Plauen und 

Muhltruf, 
13. ,, . iiher Miihltruf bis Schleiz, 
21. ,, Greiz, 
22. ,, Zwickau, 
24. 11 Gossni~z bh; Altenburg, 
25. ,, Borna, 
26. n iiber Leipzig bis Skeuditz ( Gefecht), 
27. :, Halle, 
28. 11 Hettstedt, 
20. · ,, iiber Quedlinburg bis Halberstadt ( Gefecht), 
30. ,, Dorf Hessen auf braunsch,veigischem Gebiet, 
31. ,, W olfen biittel uud Braunsch w·eig, 

1. August Gefecht bei Oelper, 
2. " iiber Peine bis Burgdorf, 
3. ,, Hannover bis N eustadt a. R., 
4. :, · Nienburg bis Hoya, 
a. ,, Syke bis Delmenhorst, 
6. n Altenesch, Berne, Huntebrii.ck bis Elsflet:1 und Braake. 
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6. December 1809 vor dem Kriegsgericht zu stellen. Der 
durch den Edelsinn seiner Absichten berechtigte Freimut, 
-mit welchem er sich sogleich an den Prases des Gerichts, 
den General von Bl iicher in Stargarcl, wendete, lasst sich 
nicht besser wiedergeben, als wenn wir den Brief selbst 
hier f olgen lassen: 

,, Ew. Exellenz Aufforderung mehrerer Offi.ciere · des 
Y. Schill schen leichten Infanterie-Bataillons, worunter anch 
ich gehore, ist durch die vierte Hand endlich zu mir 
gekommen. -

,, W enn gleich die strengen Militair- Gesetze sich nicht 
ganz nach elem Geist der Zeit richten, der allein unser 

Vergehen hervorbrachte, so find' ich doch Ew. Exellenz 
Citation ausserordentlich gnadig, und tragt das Geprage 
des grossen Mannes, der mit seine.n reifen Erfahrungen 
das jugendliche Feuer nachsichtig behandelt, und fiir die 
allgemeine Stimmung der Nation empfanglich ist. - Moch ten 
Hochdieselben unsere Urtheile ebenso gnadig einrichten und 
die Ehre junger Leute erhalten, die selbst mit Gefahr 
ihres militairischen Renomes, dem theuersten was der Of
fi.cier hat, allein beabsichtigten, fur den Staat mit jecler 
moglichen Aufopferung wirken zu konnen. -

,,Ich bin bereit Ew. Exellenz Aufforderung zu folgen, 
und mich personlich iiber mein Vergehen zu rechtfertigen, 
um cladurch meine Strafe zu mildern und mit jeglicher Auf
opferung den Nahm.en meiner Familie nicht zu schwer zu 
beleidigen. - Doch bitt' ich um gnadigen Au:fschub des 
U rtheils, indem die gegenwartige Lage der Kaiser 1. Armee 
keinen Urlaub ins Ausland zugesteht, woriiber ich Hoch
denenselbe1:1 ein Attest des Legions Commandanten einlegen 
wiirde, wenn dieser nicht gerade jetzt in Dienst Angelegen
heiten zum Erzherzog Ferdinand berufen ware u. erst 
binnen einigen Tagen riickehrt, woselbst Ew. Exellenz 
dieses Zeugniss unfehlbar zu erwarten haben. 

,,Der Verbot samtlicher auslandischer Zeitungen hier
selbst, hat mich so spat meine Aufforderung_ erfahren 
}assen, deren letzter Term.in, wie mir gemeldet, am 6ten De
cember ist, 
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,,Durch eine Blessur beym herzogl. Braunschweigschen 
Corps hier zuri.i.ckgehalten, bin ieh nebst noch einigen meiner 
Ca.meraclen, bey der Kais. Frankischen Legion interimistisch 
angestellt. 

,,Meiner Schuld bewusst leg' ich mich noch mal Ew. 
Exellenz zu Fi.issen und bitte ,,nicht so streng als das 
Gesetz zu sprechen." Es verdammt mich nichts als die 
verletzten militairischen Verhaltnisse, und wahrlich sind 
cliese cloch nur verletzt, um fur den Staat vielleicht 
niitzlich seyn zu konnen. 

v. Quistorp 
K. 1(. 0berlieutonant 

bey den Frankischen Jagern. 

Stadtchen Flehau c18n 1 ten December 1809 
im nordlichen Bohmen." 

Das Gesetz uncl die politische Lage Preussens liessen 
einc Berii.cksicht.igung dieses Schreibens nicht zu. Es wurcle 
uncnvidert zu den Acten gelegt unc1 August als Deser
teur verurteilt. 

Nichtsdestoweniger wagte er nach seiner Genesung 
den Ritt von Bohmen nach Schwedisch-Pommern, ,velches, 
als er im September 1810 in Vorwerk ankam, schon in 
Friellcn mit Frankreich war uncl zu seiner Auslicforung 
veranlasi:;t werden konnte. Er blieb nnr die notigste Zeit 
zn Hause uncl schiffte sich in Wolgast ein, um nach 
England zu gehen, wozu ihm der Commerzienrat Homeyer, 
zn dem er von Mutter-Seite her in verwandtschaftlichen 
Beziehungen stand, die Mittel bot. Dieser angesehene 
Kaufherr aus Wolgast war fi.i.r die Zeit der Kriegs-Wirren 
und Continental-Sperre nach Schweden iibergesiedelt uiid 
betrieb von dort aus seinen Handel. Auf einem seiner 
Schiffe ging August znnachst nach Gotenburg und, mit 
den notigen Geldmitteln von ihm ausgesta,ttet~ weiter nach 
Eng-land.*) 

·:.') Commerzienrat Johann Friedrich Homeyer starb 1818 in 
vVolgast, 
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Auf clieser U eberfahrt wurde clas Schiff am 9. No
vember zwischen den Sandbanken an cler ·englischen Kli.ste 
bei Harwich vom Sturm erfasst. ,,Der alte Schiffs-Capi
tain" so erzahlt August ,,sagte uns jeden Augenblick clen 
Tod voraus und wieclerholte mir stets, ich kenne die Gefahr 
nicht, sonst wiirde ich schon besorgter scheinen. Das 
Schiff war namlich schon ganz dem Wintle iiberlassen, un
fahig regiert zu. werden und trieb auf eine Sandbank zn: 

die wir laut Ausrechnung des Steuermanns inncrhalb 
7 Stunclen erreichen wiirden. Die Well en gingen hoch 
iiber cla.s Schiff fort und setzten fast alle Seeleute ausser 
lvloglichkeit zu arbeiten, ausgenommen den al ten Schiffs
Capitain. _Er hielt sich noch auf Llem Verdeck, obglcic:h 
mehrere mal von den Wellen losgerissen und das ganze 
Schiff langs geworfen, bis ihm cler Zufall ein Stuck Holz 
in die Hande fiihrte, an elem er sich halten konnte. Kla
gencl und mehr todt als lebendig kam er dann in die 
Kajiite herab und prophezeite uns unser nahes Ende. Mir 
schien mein Ende noch gar nicht so nahe zu sein uncl 
wiederholte mir oft: Wer hangen soil, ersaufet nicht! 
·sprach selbst elem alten Schiffer Muth ein, wovon er je
doch nichts wissen wollte,. indem er stets wiederholtc, ich 
wisse nicht, wie nahe mir die Gefahr sei. Endlich legtc 
sich cler Sturm uncl alles setzte neue Gesichter auf. u -

Bei seiner Ankunft in London erwartete August selbst
verstandlich eine giinstige Aufnahnie beim Herzog von 
Braunschweig, fand aber ganzlich veranderte Verhaltnisse 
und kam in grosse Verlegenheit. Die Truppen des Herzogs 
waren in englischen Sold iibernommen und vertragsmassig 
auf ein Infanterie- und ein Cavalerie-Regiment festgestellt 
worden. Der Herzog hatte geraume Zeit hindurch eine 
Compagnie-Chef-Stelle fur August unbesetzt gelassen; 
bei Augusts Riickkehr zum Corps nach mehr als einjahriger 
Abwesenheit war aber d.as Regiment bereits nach Portugal 
eingeschifft und jene Stelle vergeben. U eberdies stand der 
Herzog mit dem englischen Ministerium. auf gespanntem 
Fuss. Er hatte gewollt, class seine Truppen wieder in 
Deutschland Verwendung fanden, sah sich aber durch Ent-
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blossung von Mitteh1 schliesslich genotigt, der Regierung 
gegen Gewahrung des Soldes die freie V erfiigung zu i.i.ber
lassen, und diese fi.i.hrte sie nach lebhaften Reibungen auf 
den portugisischen Kriegs-Schauplatz. Die herrschende 
Verstimmung hinderte den Herzog, fiir August etwas zu 
thun, und so fand er sich ohne Anstellung und ohne MitteL 
August gehorte indessen den Freimaurern an, einer Ver
bindung zu sittlichen Zwecken, welche zu jener Zeit sehr 
verbreitet und fiir ihre Mitglieder sehr thatig war. Bei 
f-einem wechselvo1len Leben, das reich an Anforderungen 
nrnl Schwierigkeiten, aber arm an Hiilfen wurde, hat er in 
llen verschieclensten I.1andern Europas mehrfach in dioser 
Verbri.i.clerung eine Sti.itze gefunden. 

Er beschloss nunmehr auch ohne Anstellung nach <ler 
iberiRchen Hal binsel, dem einzigen I.Jan de, clas derzei t im 
Kriege mit Frankreich stand, zu gehen und erhielt durch 
des Herzogs V ermittelung eine Empfehlung vom Kriegs
minister Lord Liverpool an Marschall Beresford, der 
clie portugisischen Truppen organisierte, neben freier U eber
fahrt auf einem englischen Transport-Schiffe. Bei <lern 
lebhafte~ Interesse, tlas man i.iberall an S chi_lls Anhang 
nahm, stanclen August noch eine Reihe weiterer Em
pfehlungen zu Gebote, welche er wohl meist nicht auszu
nntzen brauchte. Besonders zu vorkommend zeigte sich 
F. J. Robinson (nachmals Earl of Ripon), ein englischer 
Diplo1nat, bei welchem er <lurch Ernst Moritz Arndt 
eingefiihrt war. Ein anderes Empfehlungs-Schreiben mag 
wegen der drastischen Weise, in welcher es Augusts Lage 
charakterisiert, hier im Auszuge folgen: ,,Capitain Qu.istorp 
istr.L sagt es ,,einer cler fahrenden Ritter moderner Romantik, 
die der Corsischen Windmiihle in den W eg gekommen sind, 
welche ihren Angriff noch zuri.ickschl agt und sie nach wie 
vor munter umherschleuclert. Er hat unter den· Fahnen 
des ta.pferen Schill und des ungli.icklichen Herzogs von 
Braunschweig gefochten, wird aber nun - so hoffe ich -
die Gelegenheit finden, seinen Eifer und Unternehmungsgeist 
mit besserem Erfolg zu ·zeigen." · Diesen an den in spa
uis('hem Dienst stehentlen englischen Brigade-General Carrol 
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gericbteten Worten fugt Robinson seinerseits hinzu: "Ca. 
pitain Quistorp ist nach Herrn Ro-binsons Meinung so 
spanisch als irgend ein Deutscher, den er jemals sah. Das 
Feuer des Siidens ist in ihm nur gemassigt aber nicht unter• 
driickt durch das Pflegma des Nordens. Herr Ro bins on sagt 
gut fur den edlen Charakter des Capitains Quistorp und 
wiinscht, dass sich Gelegenheit zur Begegnung zweier Manner 
bieten moge, von den en er voraus setzt, dass sie in vielen 
Beziehungen lebhaft mit einander sympathisieren werden." 

Mit einer grossen Verschiffung von N achschub ging 
August im Januar 1811 von Portsmouth ab, ,vurde aber 
- in einer Zeit, welche keine Dampfer kannte - zunachst 

nach Plymouth und Falmouth verschlagen, so class er erst 
im Marz in Lissabon landete. 

In die Reihe von Nap o 1 eons hervortretenden Gewalt• 
thaten gehort die im Mai 1808 erfolgte Entthronnng der 
koniglichen Familie von Spanien und Vergebung von deren 
Krone an seinen Bruder Joseph. Dieser Act rief einen 
iiber die gauze pyrenaische Halbinse] sich erstreckendeu 
Aufstand hervor, mit welchem ein sechsj ahriger Krieg 
blutigster Art begann. Die spanische Nation und die ahu
lich behandelte portugisische zeigten einen so nachhaltigen 
Fanatismus, class sie trotz aller Missregierung und mangel
hafter Organisation schon im ersten J ahre iiber die Fran
zosen die wesentlichsten Erfolge errangen. Der Eindruck 
davon war ein ungeheuerer; zum erstcnmal zeigte sich die 
Besiegbarkeit franzosischer Heere und <lie Maeht einer 
energischen Volksstimm~ng gegeniiber der dei:::potischen 
Gewalt, mit welcher Napoleon auf Europa drtickte. 

Durch den stark erregten V olksgeist getrageu, wurde 
nicht nur eine Menge von Truppen aufgebracht und trotz 
wiederholter Riickschlage ersetzt uncl vermehrt, sondern 
auch die ganze Masse der Bevolkerung beteilig-te sich mit auf
opfern<lstem Mut und nie ermattender Ausdauer an den Feind
seligkeiten. Die lange Vernachlassigung der Annee ver
sagte freilich · diesen Massen den notwendigen Kern, und 
der Mangel an- systematische Leitung liess nicht zu, dass 
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sie den geschulten Franzosen in der Feldschlacht aus
reichend gewachsen waren; die mittelbaren Verluste aber, 
welche den letzteren bei dem allgemeinen Hass des V olkes 
zngefiigt wurden, waren ungeheuer. In dem meist armen 
Lande mit geringer W egbarkeit ist die Versorgung einer 
Armee an sich schwer. Durch die spanischen Partei
ganger kam es dahin, dass jeder Verkehr abgesehnitten 
wurde, der nicht von ansehnliQher Macht gedeckt war; 
nnd so siechten an den langen Verbindungs-Linien die fran
zosischen Heere durch Mangel und Krankheit in einer Weise 
hin, dass ihre Krafte zu den Haupthandlungen des Krieges 
nnr wesentlich herabgemindert aufzutreten vermochten. 

Bald sahen sich Portugisen und Spanier von der 
englischen . Politik und von englis~-hen Truppen gestiit.zt, 
uncl diese Streitkrafte unter der umsichtigen Fiihrung Lord 
Wellingtons gaben elem Gang des Krieges seine wesent
liche Richtung 1 an die sich der Krieg der Eingeborenen 
als N ebenhandlung anschloss. Die Franzosen, auf den 
Landweg angewiesen, zogen ihren N achschub meist durch 
den Pass von Irun an der W estspi tze der Pyrenaen nach 
Spa~ien. Die Englander stiitzten sich auf die See, haupt
sachlich den Hafen von Lissabon. Die Basierungen, einer
seits auf · die Pyrenaen, andererseits auf die Tajo-Miindung, 
bestimmten den Operationen die cliagonale Richtung iiber 
die iberische Halbinsel; doch trug dazu auch der Relief 
des Bodens bei, da die Gebirgsketten, welche das Land 
parallel durchziehen, uud die Hauptstrome meistens eben
uiese Lage haben. Insbesondere gilt das von derjenigen 
Kette, welche in der Mitte die kahle Hochebene Alt
Castiliens von cler Neu-Castiliens scheidet, und nordwarts 
vom Duero, siidwarts vom Tajo-Fluss begleitet wird. Die 
U nwegbarkeit dieser Gebirge notigt die Armeen, den 
Fluss-Gebieten zu folgen und seitliches Ueberschreiten der 
Rohen so viel als moglich zu vermeiden. 

Indem wir die Haupthandlungen des Krieges in der 
von diesen Umstanden bedingten Linie verlaufen sehen, 
notig-ten die Aufstande in den seitwarts gelegenen Provinzen, 
,velche an abgezweigte spanische Heere gelehnt <lie fran-
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zosischen Verbindungen · bedrohten, · zu Gegenmassregeln 
und zeigten eine Anzahl ortlicher Kriegs-Schauplatze mit 
Kampfen um Festungen und Stadte, in denen die spanische 
Zahigkeit glanzend }1ervortrat. - . 

Im Herbst 1810 zog sich Wellington mit seiner 
schwachen Armee au£ die Halbinsel zuriick, ~elche sich 
zwischen dem Meere und dem unteren Tajo . bildet und auf 

deren siidlicher Spitze Lissabon liegt. Er hatte sie durch 
Befestigungen in der Linie ·von Torres-Vedras durchschneiden 
lassen uud konnte so bei sicherer Anlehnung seiner Flu.gel 
darauf rechnen, auch mit der Minderzahl clie Stirnseite ge
nilgend zu verteitligen. Mar8chall Ma,sseua musste, ab 
er ihm n1it der . iiberlegenen franzosischen Armee in der 
Absicht folgte, ihn in das Meer zu werfen, vor dieser festen 
Stellung Halt machen. Bevor er einen Angriff wagte, 
hielt er es fur erforderlich, U nterstiitzung von der Armee 
des l\'Iarschalls Soult abzuwarten, der zu derselben ½eit, 
wo im Friihjahr Massena _gegen Wellington aufbrach, 
von Madrid aus sich zur Eroberung des Siidens gewandt 
hatte. Soult nahm das reiche Andalusien in Besit£, ver
trieb die provisorische spanische Regierung, die Centra.1-
J"unta, aus Sevilla und belagerte Cadiz und Badajoz, welche 
erstere Festung im Guadiana-Thal gelegen die V erbindungs
Strasse zwischen beiden franzosischen Armeen sperrte, bis 
sie im Marz 1811 in deren · Hande :fiel. - Dariiber war 
aber eine Zeit fiinfmonatlichen Stillstandes in Portugal ver
flossen, welche Wellington mit der_ Flotte im Riicken sehr 
wohl ertragen konnte, wahrend fiir Massena alle die 
Schaden zum vollen Ausdruck kamen, welche wir oben als 
charakteristisch fur den spanischen Krieg schilderten. Von 
allen Mitteln entblosst musste er sich nach grossen Ver
lusten an Menschenleben und Kraften entschliessen, den 
Riickmarsch au£ · der nordli~hen Strasse nach Salamanca 
anzutreten. Wellington brach am 10. Mar7;. aus seiner 
Stellung au£ und folgte ihm au£ elem Fusse nach. 

Das war · die Lage auf dem Kriegs- Schauplatze, als 
August am 4."'Marz 1811 mit einem Geschwader, welches 
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dem englischen Heere 7000 Mann Nachschub zufiihrte, in 
der Taj o :-Miindung einlief. 

Ueber seinen Aufenhalt in Spanien hat August ein 
Tagebuch gefuhrt, dessen erster Teil in einem Schiffbruch 
verloren gegangen ist. Das erhaltene Bruchstuck, vom 
December. 1812 beginnend, giebt nicht bloss ausfuhrlichen 
Bericht der Thatsachen, sondern bietet auch eine Charak
teristik des V erfassers, welche den Mann in seiner vollen 
Denkungsweise und geistigen Beanlagung vorfiihrt. Wir 
be,vundern vor _ allem den feurigen Patriotismus, der auch 
im fernen I.Jande und unter fremder Fahne nicht einen 
~Io1nent den Blick von den Interessen der eigenen Heimat 
a,bwendet; wir sehen den Soldaten mit selbstverleug1.iender 
Hingebung seinen Degen im erwahlten Dienste schneiclig 
fi.i.hren, und erkennen den denkenden Officier, der seinen 
Gesichtskreis uber. die nachstliegenden Anstrengungen 
kritisch auf die Heerfiihrung in Spanien und auf den 
Ga.ng des Krieges in Europa erweitert. Verstand und 
Bildung liehen August die Fahigkeit, Menschen und Zu
stande, unter denen er sieh bewegte·, aufmerksamen Auges 
zu beurteilen und das Aufgefasste in drastischer Schilderung 
niederzuzeichnen. Gelegenheiten, mit Personen von Be
deutung in Verkehr zu treten, liess er nicht ungenutzt 
voriiber gehen. 

Fur die Zeit, in welcher das Tage buch uns imstich 
lasst, liegen nur Notizen zur Erganzung der Lucke vor. 
Wir finden August als Officier im 1. leichten Bataillon 
der englisch-deutschen Legion mit einem Patent vom 
7. August 1811 angestellt, aber zur spanischen Armee be
urlaubt. Diese Legion war ein fiir den englischen Dienst 
in Deutschland geworbenes Corps, welches im wesentlichen 
aus den durch die franzosische_ Besetzung Hannovers 1803 
aufgelosten Truppen bestand. Sie hat in der durchschnitt
lichen Starke von 10000 Kopfen dem ganzen Kriege auf der 
Halbinsel beigewohnt und bei den tuchtigen Elementen, aus 
denen sie gebildet war, sich einen beriihmten N amen gemacht. 

Warum August nach seiner im Marz 1811 erfolgten 
Ankunft in Lissabon ein Patent bei der I-'egion erst im 

13 
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August erhielt, vermogeu · wir nicht -zu ermitteln. · "\Tiel
leicht hat er 8ich <lurch seine Empfehlurigen · nur die nach
tragliche Anstellung bei der l.iegiou, die ihm schon wegen 
der Verbindung n1it seine1i Landsleuten ·willkommen sein 
mnsste, als einen Rtickhalt verschafft. -Seine nachste Ab
sicht war ge,vesen, in die lnsitanische LP-gion einzutreten; 
doch kam clieser Plan nicht zur .l\.usfi.i.hrnng;. Marschall 

• '. J 

Beresford vermittelte ihm vielmehr durch den General 
Castaflos eine Anstelllnng bei tler spanischen J..-\.rmee. Er 
wurde im .. A .. pril <ler l...1egion von Estremadura ( Legion Estre
mefia) als Ca,pitaine Yorlanfig zugeteilt nntl tra:f in1 l\[ai 
in Estre1nadnra eiu. 

Jene 'I,rnppe ,var eine ,vahrend des I{rieges unter dem 
englischen Oberst Do,vn ie begonnene Neubilclung von In
fanterie und Cavalerie, <lie nnr · langsam und sch\verfallig 
mit ihrer Organisation vor-warts schritt.. TJ ngeeignete Offi
ciere und Mangel an Fursorge liessen e::; nicht dahin kommen: 
class <las Iufanterie-Regiment jemals mehr als ein BataiHon 
in's Feld stellte. Wir fin,1en es im J ahre 1811 zunachst 
bei der Pivision von Estremadura eingeteilt, die unter 
Befehl <les Obersten Do,vnie zu einem Corps gehort-e: 
welches Geri eral C as ta f1 6 s in der Provinz Estremadura 
bildete.*) 

Seine ersten Einllritcke spricht Angnst in einem Briefe 
vom 20. April 1811 an -Ernst ~Ioritz Arndt folgenller
massen aus: ~ Gli.ick ! Gluck! klingt es hier von allen Seiten. 
Das offene herrliche Gemii.th des geringeren Spaniers i.i.ber
trifft alle seine Nachbaru nnd, fast ·mochte man sagen, alle 
N ationen. Mit den geringsten Erquickungen duldet er die 
gross ten Beschwerden, ist ein unveranderlicher Anhanger 

*) A1n 1. Octoher 1811 hest.and die Division von Rstremadura 
unter Conunando des Oberste11 Do,vnie aus einen1 Bataillon Miliz 
von Trujillo, einen1 Batai1lon Frehvilliger vou Merida 1 einen1 Bataillon 
der Legion nnd einer Voltigeur-Compagnie; zm;ann~1en 3 Bataillone 
und 1 Compagnie oder 88 Officiere 8f>2 Mann. - Die beiden Sehwa
drouen der Legion hefanden sich hei der Cavale.rie-Division uuter 
General Graf Pe n·n e. Die Infanterie stand mt~ist. so oft die 1''ehl-, 

truppeu <le::-.; Corp8 vereiuigt waren~ unter Befehl de8 Generals l\forillo. 
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seines Vaterlandes uncl rastlos unermiidet fur den Fortgang 
der guten Sache. Ich will nicht so die Hoheren und die 
0fficiere riihmen, ·welche ich nicht genug kenne und sich 
bis jetzt schlecht gezeigt haben; doch der Geringe ist un
verbesserlich·. un<l fiir den heiligen Zweck einzig fahig. 
Jetzt sind die Aussichten bier sehr gut fiir das Weitere. 
Man erwartet mit Recht einen baldigen guten Ausgang 
samtlicher Angelegenheiten der hiesigen Lander." · 

Das .Jahr vo1n Frii.hjahr 1811 bis 1812 verwendete 
"\Ve 11 in gt on auf Anstrengungen, nm die seinen V ormarsch 
verhinller11de11 Festnngen zu erobern; von der anderen Seite 
be1niihten sich Marmont, der an Massenas Stelle getreten 
war, und. Soult, diese Platze zu decken. Auf der Strasse 
nordlich des Castilischen Schei<legebirges ,varen es Almeida 
un<l Ciudad-Rodrigo, auf der Strasse vom unteren Tajo 
nach ·Andalusien Bodaj6z. l\'lehrfach schob Wellington 
seiu Heer transversal von der einen Strasse auf die andere, 
um ortliche Ueberlegenheit zu gewinnen, und ebenso ver
einigte sich Marmont durch einen Parallelmarsch fiir kurze 
Zeit mit Soult an der Guadiana. Sein Weg fiihrte ihn 
von Ciudad-Rodrigo iiber das Scheidegebirge durch den 
Pas::; Banos de Bejar, i.iber den Tajo bei Almaraz und fiber 
Trujillo nach Meri<la. Bei der Riickkehr auf die nordliche 
Linie beliess er bis gegen Ende August die Division Foy 
znr Verbindung mit der Siid-Armee in Trujillo, welche 
ihrerseits mit der Division Girard zu Merida Fi.ihlung hielt; 
denn die iiber diese Stadte laufende Strasse musste zur 
Versorgung der Festung Badaj 6z von Madrid her dienen. 

Auf diesem Zwischen-Schauplatz von Estremadura in
mitten der beiden Haupt-Operations-Linien hat August sich 
befunclen und ist an einer Reihe von Kampfen beteiligt 
gewesen. Gegen Badaj 6z und zur Beobachtung Soul ts 
in Andalusien hatte Wellington ein engliches Corps ( an
fangs unter Beresford, spater unter Hill) entsendet, 
dem sich ·Castafi 6s mit dem grosseren Teil seiner Truppen 
anschloss, wahrend Downie und Morillo zunachst . auf 
dem rechten Guadiana- Ufer zuriick blieben. Als Soult 

13* 
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im Juni ·· von Andalusien gegen Badaj oz anriickte und 
Wellington zum Aufheben der Belagerung notigte, iiber
schritt Morillo die Guadiana uncl beunruhigte Soults 
Riicken, in::lessen Downie zur Beobachtung von Trujillo 
stehen blieb. Er hatte dort Gefechte am 28. ·Juli 1811 
bei Arroyo del Puerco und am 1. August bei Caceres, WO 

General Morillo seit dem 31. Juli wieder mit ihm ver
einigt war. Mit clieser Starke von nunmehr 2000 bis 3000 
Mann Infanterie und 900 Pferden bei Caceres bedrohte 
Morillo den Punct Trujillo dermassen, dass General Foy 
sich genotigt sah, mit Bein er Division entgegen zn gehen 
und ihn bei l\ilontanches zurii.ckzuschlagen. Morillo zog 
sich auf Montijo und von da, als ihn franzosische Cavalerie

1 

die vom link en Guadiana-U fer kam, nochma] s angTiff 7 in 
das Gebirge auf Albuquerque. Das Land bot hier Schutz: 
und von Valencia de Alcantara hatte ihm der Ruckzug 
nach Portalegre, wo um diese Zeit auf der Strasse von 
Portugal das Corps H.ill zur Beobachtuug von Badaj6z 
stand, nicht gefahrdet werden konnen. Ungeachtet cler 
Abweisungen verursachte er den franzos-ischen Generalen 
f ortgesetzte Besorgnis, so class General Foy - als zu Ende 
August die Truppen aus Trujillo iiber den Tajo. fortgezogen 
werden mussten - den General Girard in Merida be
sonders aufforderte, den sich immer gefahrlicher erweisenden 
Morillo in Schranken zu halten. 

Im October 1811 waren die spanischen Tn1ppen in 
dieser Rich tung so lastig geworden, dass die Division 
Girard Auftrag erhielt, das. Land zwischen beiden Stromen 
clurch einen Offensiv-Stoss zu saubern. Girard brach 
am 11. von Merida auf und erreichte am· 12. die Casas de 
Don Antonio jenseits des Montanches- Gebirges. Auf die 
Nachricht davon versammelte General Graf Penne seine 
spanische Cavalerie-Division nebst den Truppen Morillos 
und Downies bei Caceres und begann noch in der Nacht 
den Riickzug gegen den Sal6r-Fluss. Um inclessen elem 
Feinde Haltung zu zeigen, ·blieb Penne einstweilen mit 
der Cavaleri'e bei Caceres stehen und liess die Infanterie 
unter Morillo Stellung ·auf einer Hohe hinter Casar de 
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Caceres nehmen; die beiden Voltigeur-Compagnieen der 
Regi1ne:µter · Union und Legion, letztere unter August, 
besetzten den Eingang des Dorfes. Am Morgen des 13. 
begann die feindliche Cavalerie unter. leichtem Geplankel 
die rechte Seite der Spanier zu umgehen. "'\'\i-riewohl Penne 
also bald den Marsch fortzusetz·en befahl, so wurden doch 
die beiden V oltigeur-Compagnieen, welche ihrer Aufstellung 
zufolge den N achtrupp bildeten, isoliert und kamen hinter 
Casar in Gefahr. Die Arrieregarde musste zu ihrer Auf
nahme halten bleiben, und so gelang bei ihrem tiichtigen 
Benehmen der Abzug ·ohne besondere Verluste. - Vom 
Sal6r-Flusse wichen die Spanier in den folgenden Tagen 
bis zum Kamm des Mamed-Gebirges auf dem Wege nach 
Albuquerque gegen das Corps Hill aus. 

Diesem Ausfall Girards trat nun der General Hill 
entgegen. Am 24. October vereinigte er sich bei Aliseda 
am Sal6r mit den 5000 Spaniern unter Penne und Mo
rillo, und am 25. vertrieb spanische Cavalerie die fran
zosische Avant.garde aus Arroyo del Puerco. Am 26. ging 
Hill weiter bis Malpartida, worauf Girard. Caceres ver
liess. Bei dem stiirmisehen Wetter verlor man den Feind 
aus den Augen, und Hill sah sich veranlasst, in Malpar
tida die Aufklarung iiber ihn abzuwarten. 

Arn.-27. morgens besetzten indessen die Spanier Caceres 
uncl fanden bei Terram6cha am oberen Sal6r-Flusse die 
Spur der Franzosen wieder. Man erfuhr weiter, dass sie 
sliclwarts iiber Montanches die Richtung auf Merida ge
nommen, aber bei Arr6yo-Molinos halt gemacht hatten 
(s. Plan Arr6yo-Molinos ). Da faRst Hill den Entschluss, 
sie von Merida abzuschneiden, schlagt den Transversal-W eg 
fiber Aldea del Cano und Casas de Don Antonio ein uncl er
reicht durch einen Gewalt-Marsch von 7 Meilen auf schwie
rigen Gebirgs-Wegen in der Nacht Alcue_zcar. Girard 
stand nur noch eine Meile ostwarts von ihm am Siidfuss des 
Gebirges mit einer Arrieregarde bei Albala. Albala aber 
liegt auf der Strasse nach Caceres, und so er,vies die Auf
stellung, <lass der f eindliche General die V erfolgung. durch 
cla8 Gebirge auf einem anderen Wege nicht erwartete. 
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Hill bleibt den ersten Teil der N acht ausserhalb des 
gewohnlichen Patrouillen- Bereichs bei Alcuezcar stehen, 
indem er trotz Kalte und stti.rmischen Wetters kein Feuer
Anziinden gestattet. Um 2 Uhr morgens am 28. October 
bricht er auf und riickt hinter eine Boden-Erhebung nahe 
an Arr6yo-Molinos, um die Truppen bereit zu stellen und 
den Tages-Anbruch zu erwarten. 

Das Dorf, auf der Ebene · in einer Ein buch_tung des 
felsigen Gebirges gelegen, ist nur auf der offenen Seite 
zuganglich. Hill bildete deshalb zwei Infanterie-Colonnen, 
von denen die linke ( Oberstlieutenant Stewart) auf <len 
Ort selbst ging, die rechte (General Ho,vard) nebst der 
Cavalerie die Aufgabe erhielt, vorausgreifend die "\Vege 
nach Merida, JVIedellin und Trujillo abzuschneiden. Die 
unverbriichliche Verschwiegenheit der Einwohner hatte das 
Geheimnis gewahrt; das W e.tter, welches in tobendeu 
Sturm und heftigen Regen i.iberging, begiinstigte die. 
Ueberraschung und Girard wurde auf 's vollstandigste i.iber
fallen. Eine seiner Brigaden war bereits nach 1.Vledellin 
abmarschiert; _die and ere und die Cavalerie ( 34. und 40. 
Infanterie und 27. reitende Jager-Regiment) dagegen be
fanden sich ohne Sicherung im sorglosesten Aufbrechen aus 
dem Ort, als Hills Colonnen um 7 Uhr morgens mit lautem 
Hurraruf i.iber sie herfielen. Es entsteht ein kurzes Ge
fecht, in dem die Franzosen entschlossenen Widerstand 
leisten; aber der Kan1pf ist aussichtslos. Ein Hauf en von 
ihnen ersteigt den Hohenriicken an der Strasse- nach Tru
jillo und versucht sich in's Gebirge zu retten, wird aber 
auch dahin - besonders von clen Spaniern ·- heftig ver
folgt. Wahrend die zunachst angreifenden Truppen aus
gereicht haben, den franzosischen Widerstand zu brechen, 
findet jetzt die am Ende der linken Colonne marschierende 
Division Morillo Zeit, links ausbiegend das Dorf zu um
gehen und sich au£ dem nachsten Wege gegen das Gebirge 
zu wenden. Sie kommt dadurch an die Spitze der Ver
folgung. Zunachst werden die Bataillone Vitoria und 
Legion auf ·· dep. Pass von Macheal,. den schroffsten Teil 
,les Gebirges, geleitet; dann geht cler Rest tler Division 
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r1nrch den Pass von Quebradas, wo er mit einem englischen 
ull(l ein.em portugisischen Bataillon in Beruhrung tritt. 
Die Infanterie Morillos, unter der Augusts Voltigeur
Compagnie ihre anerkannte Schuldigkeit thut,. lasst nicht 
eher ab, als bis sie unter fortwahrendem Gefecht clie Rohe 
der JHontanches-I{ette erreicht, ,velche nach Santa Ana 
sieht; dann gestattet auch ihr die Entkraftung nach solchen 
Strapazen nicht langer, <len Fliichtigen nachzusetzen, die 
durch A .. bwerfen des Gepacks ihr Entkommen erleichtern. 
l\Iorillo- .erreichte am .A .. bencl Zarza di Montanches . 

... lnf dieser ·v erfolgung durch die Spanier a1lein verlor 
<ler Feind HOO Tote unl1 C+efaugene, uucl 1nit nnr etwa 
350 Begleitern ka.m Girard ver,vunclet davon. Die gauze 
feiuclliche Brigade war aufgelost, so dass nach weitem 
Um·weg von 3000 l\ilann nur · gegen 600 am 9. No
ven1ber i.i.ber die Guadiana zuri.ick gelangten. Man hatte 
an 1300 Gefangene und nahm das Geschtitz und das Ge
pack mit einer Casse, welche die eben in Estremaclura zu
san1men gebrachte Eintreibung enthielt; a.uch zwei Adler 
fielen in die Hande <ler Sieger. Bei solchem Erfolg er
litteu die Verbiindeten nur wenig tiber 100 Mann Verlust, 
unter denen einige 30 Spanier. 

Xach diesem Ausfall kehrte Hill ·wieder auf die 
Strasse zo11 Badaj6z nach Portugal zuriick, und die Spanier 
setzten sich hinter den Sal6r-Fluss. Auf franzosischer 
Seite rief die Niederlage Bestiirzung hervor und man be
eilto sich, von beiden ... .\.rmeen Truppen nach ~Ierida uncl 
Tn~illo zu schicken, um sich der Verbindungs-Strasse von 
neuen1 zu versichern. --

Das z·wiefache Dienstverhaltuis zur englischen nncl 
spani~chen ~.\.rmee veranlasste in dieser Zeit, dass August 
von seinem e11glischen Trnppeuteil in ... .\.nspruch genommcn 
wurde. Um <lie Lage zu regeln~ sah er sich genotigt, per
~unlich in Wellingtons Hauptquartier nach Freineda 
( z,-vei l\'Ieilen si.i.dlich Almei<la) zn geheu ~ ,vo er an dem 
Prinzen von Oranien eiue_n Fi.irsprecher hatte.*) Mit den 

*1 Der Erhprinz You Ora11ien: 17H2 gt~boren urnl in Berlin er
zogen, war zu der Zeit - HJ Jahre alt - Ac\jutant i1n Stabt.• 
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anerk.ennendsten W orten iiber sein bisheriges Benehmen 
entliess ihn Oberst_ Downie zu Ende November dorthin, 
indem er den dringenden Wunsch aussprach, dass es Au
gust gelingen moge, seine Riickkehr zu erwirken. ,,Ich 
wi.i.rde" schrieb Downie ,,auf's tiefste bedauern, wenn Um
stande Sie verhindern sollten, wieder zu meiner Legion zu 
kommen. Was aber aueh Ihre Bestimmung sein mag, meine 
besten Wi.insche werden Sie stets begleiten. Der kuhle 
ruhige Mut, die Einsicht und die gute Haltung, welche 
ich an Ihnen wahrgenommen habe, werden Sie eines tages, 
dessen bin ich ii.berzeugt, zu hohen Ehren in der mili
tarischen Laufbahn fiihren und wertvoll sein fii.r jede Truppe, 
in der Sie dienen mogen." Downie,s Wunsch ging bald 
in Erfiillung, indem August keine Schwierigkeit fand, den 
Urlaub zur spanischen Armee verlangert zu erhalten. 

Da Wellington im Friihjahr 1812 die Belagerung 
· von Badaj6z aufzunehmen gedachte, kam es darauf an, 
die Aufmerksamkeit des Feindes von dort abzulenken. So 
wurcle Ende Marz der General Penne mit 4000 Mann nach 
der Grafschaft Niebla zwischen der unteren Guadia.na und 
dem Guadalquivir entsendet, von wo er die Seite der Ar
mee in Andalusien bedrohte. Als Soult zum Entsatz von 

Badaj6z aufbrach: naherte Penne sich von Valverde her dem 
entblossten Sevilla, das fiir die Franzosen den Hauptii.ber
gang i.iber den Fluss bildete. Am 5. April noch in der 
Dunkelheit unternahm er mit zwei Compagnieen von San 
Lu.car la major her eine Aufklarung und fand das Dorf 
Espartinas von 1400 Mann mit zwei Geschiitzen besetzt. 
Nun zog er seine Truppen heran, um das Dorf wegzu
nehmen, woriiber es Mittag wurde. Nach langerem Kampfe 
war£ ei:µ lebhafter Bajonett-Angriff den Feind endlich in 
voller Flucht aus dem Ort und den umgebenden Eng
wegen, und die Spanier blieben fiir die Nacht dort stehen. 
Das Gefecht war fast ausschliesslich von der Legion ge-

Wellingtons. 18.40 bestieg er als Konig Wilhelm II. den nieder
landischen Thron. 
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fiihrt und August wurde die Anerkennung zu teil, dass 
sein B~ispiel hauptsachlich zum gliicklichen Ausg&.ng bei
getragen hatte. Der spanische Verlust bestand in 12 oiler 
18 Verwundeten der J-'egion estremefia, unter denen schwer 
getroffen sich Oberst Downie befand, und 2 toten Reitern. 
Der Feind hatte 40 Mann tot -auf dem Platze und 3 Offi
ciere gefangen zuriick gelassen. - Am 6. riickte das Corps 
atif den Thal rand von Castilleja vor, wo es im _ Angesich t 
tler Stadt lagerte und die Vorposten in die Ebene der 
Triana-Vorstadt schob. Der Feind fand sich diesseits des 
Flusses auf das befestigte Karthauser-Kloster beschrankt. 
Zur selben Zeit naherte sich auf dem linken Ufer des 
Guadalquivir der spanische General Ballesteros und drohtc 
die ,vichtige 'rriana-Briicke im Riicken zu nehmen; am 
10. April notigte indessen die Wiederkehr Soul ts, von 
der Einnahme Sevillas abzustehen. Da inzwischen Badaj6z 
g-efallen und damit die Aufgabe Pennes am Guadalquivir . 
gelost war, so kehrte er nach Estremadura zuriick. -

Wahrend des ,~ erlaufs dieser N ebenhancllungen waren 
die beiden franzosischen Haupt-Armeen mehrfach in der 
Notwendigkeit gewesen, dnrch Abzweigungen nach den 
seitwarts gelegenen Kriegs-Schauplatzen sich zu schwachen 
und ans Verp:flegungs-Ri.icksichten weit auszubreiten. In
elem Wellington von diesen Umstanden Vorteil zog, ge
lang es ihm, durch "kii.hne Wagnisse anf beiden Linien die 
Festungen iiberrasc.hend in seine Gewalt zu bringen. Am 
19. Januar 1812 fiel Ciudad-Roclrigo und am 6. April Ba
daj6z. So waren die Stiitzpuncte gewonnen, von denen aus 
er nach einjahrigem Stillstand seine Offensive fortsetzen durfte. 

Wellington beschloss, den Angriff auf der nordlichen 
Strasse geg-en Marmon t zu fiihren. Wahrend die beider
sei~igen Heere an zwei Zu:flussen des . Duero, der Agueda 
bei Ciudad-Rodrigo uncl dem T6rmes bei Salamanca, noch 
unthatig einander gegeni.iber standen, bereitete er sein U nter
nehmen dadurch vor, dass er die seitliche Verbindung durch 
Estremadura zwischen den franzosischen Haupt-... .!\.rmeen 
· durchschneiden liess. In einem verwegenen Ausfall des 
Generals Hill aus der Gegend von Badaj6z wurde im 
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l\!Iai 1812 die Briicke ii.her den Tajo bei Almaraz mit den 
sie deckenden franzosischen W erken zerstort. 

Im Juni setzte sich Wellington in Be,vegung. und 
schlug am 22. Juli den Marschall Marmont entscheiclend 
bei Salamanca. Der Marschall selbst wurde verwundet und 
durch General Clausel,. spater durch Souham, ersetzt; das 
franzosische Heer wich bis an den Ebro, und Wellington 
begann die Belagerung des festen Schlosses B11rgo8 ~ 
eines Hauptstiitzpunctes fur den Feind auf der nae h Frank
reich fiihrenclen Strasse. Konig Joseph von Spanien 
n1usste unter ~liesen Umstanden seine Hauptstadt ranmen 
und zog sich von · Madrid siidwarts · i.i.ber den Tajo. .A.her 
auch die Armee in Anda,lusien unter Soult wurde durch 
das weite Vordringen Wellingtons genotigt, ihre jahre
lang festgehaltene Eroberung zu verlassen, hob am 25. An
gust die Belagerung von Cadiz auf und schloss sich in Valen
cia elem Konig Joseph an. Hill, der seit Juni mit den Trnp
pen von Penne und Morillo vereint beobachtend gegeni.i.ber 
gestanden hatte, begleitete Soul ts Marsch und nahm Ende 
September eine · Aufstellung zur Deckung Madrids hinter 
elem oberen Tajo von Toledo bis Fuentiduerlas, Morillos 
uncl Penn es Spanier auf elem linken Fliigel um Sta Cruz 
de la Zarza uber den Fluss vorgescho hen. 

In dieser Lage - Wellington bei Burgos, Hill bei 
.A.ranjuez - blieben die Verbiindetei1 einen l\ifonat lang. 
Aber die Einnahme von B{1rgos gelang nicht, und die 
I{rafte von Wellingtons Truppen nahmen durch Ent
behrungen jeder Art so sichtlich ab, dass er den uberlegen 
gewordenen Franzosen gegenliber nicht mehr die vorge
schobenen Stellungen halten durfte. Als Soult sich gegen 
den Tajo in Bewegung setzte, gab Wellington die blutig.e 
Belagerung von B{1rgos auf, und Hill zog am 31 .. Oc
tober vom Tajo a.b. Mit den spanischen Truppen der 
Generale Penne, Morillo und Espana znsammen ginger 
iiber Madrid zum Anschluss an Lord Wellington und er
reichte ihn am .7. November am T6rmes-Fluss. 

J etzt waren _ die verbi.tndeten Corps, und ihneu gegen
iiber ebenfalls die beiden . franzosischen Armeen, die· ~o 
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lange in Nord und Sii.d getrennt ihre Unternehmungen 
verfolgt hatten, auf der nordlichen Strasse vereinigt. We 11-
i n gtoH verfugte fiber 58000, der I{onig Joseph ii.her 
70000 .MannA Bei solchem Missverhaltnis uncl der starken 
Abspannung seiner Truppen wich der englische Feldherr 
der Schlacht ans und zog sich in di~ Li.nie von Ciudad
Rorlrigo hinter die Agueda. E8 ,vurde darfiber Mitte No
vernber, nnd die Franzosen entschlossen sich Winterquartiere 
zn nehmen. Die Verbilndeten _folgten diesem Beispiel und 
<las Corps -von Estremadura ,vurde wieder fiber <le.n '1\ijo 
in seine Heimatprovinz verlegt. - Ro endete der ::B..,ehh:;ug 
von1 Jahre 1812, nn dessen Sc-hluss "\Vellington trotz 
grosser Erfolge ans l\'Iangel an J\tlitteln auf der Linie halt 
machen mnsste, auf ,velcher er ihn begonnen hatte. 

1J nter der kraft losen Regierung nnd bei cler dureh den 
Krieg stets znnelnnenden Verarmung des I.Jandes war rlie 
Vernachlassigung <h~r spanisch8n Armee schliesslich auf 
eiuon Pun ct a.ngekon1men, cla,ss sie fast nic.ht melir in's 
(~cnvicht £el un<l Wellington nicht auf sie rechncn konnte. 
Das Corps von Estren1adnra nalun z·wa,r an den geschil,1ertcn 
Unter11ehmungen des Jabre:f 1812 fortwahrend teil, doch 
macht sich sein Eingreifen in die I{ampfe nicht ben1erklich. 
Angus t war <lurch <liese· \t crhaltnisse des spanischen 
Dienstes so fiberdriissig g-eworden, <lass er daran dachte, 
seine Stellung zu verlassen. Auch drangte es ihn, N ach
richten a.us Deutschland, nach denen sein ganzes Sehnen 
stand, friiher zu erhalten, als es in den elenden Garnison
Stadten Estren1aduras moglich war. Zu dem Ende wiinschte 
er in das spanische Regiment der W alonen-Garde nach 
Cadiz versetzt zu ,verden, oder bei seinem Bataillon der 
engliseh-deutschen _Legion einzutreten. V or allen Dingen 
aber wollte er, da die Niederlagen Napoleons in Ru::;sland 
bekannt wurden und Aufstande in Deutschla.ncl zu erwarten 
waren, sich · einen Urlaub in das Vaterland verschaffen.*) 

,<·) Von hier ah his Februar 181:> sind die eingehenden Schilde
nmgeu Augusts (83) Ta.gPbnch eutnon1men, 
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Im J anuar 1813 reiste -er deshalb- zu Pferde von Albu
querque ab und ging iiber Lissabon in ·aas Hauptquartier 
Wellingtons nach Freineda. Ueberall fand er sich auf's 
freundlichste aufgenommen, besonders bei den Ca1nerade11 
seines deutschen Bataillons und bei den Braunschweigern, 
die lebhaft ihre Freude bezeugten, den alten Kampfgenossen 
wiederzusehen. V orzugsweise wohlthuend aber waren ihm 
die deutschen Gesinnungen, die der· General von Alten 
mit Warme und ·Lebhaftigkeit aussprach; denn manche 
a~dere der englisch-deutschen Legion hatten ihr Vaterland 
nahezu vergessen. - Der Prinz von Oranien im Stabe 
Wellingtons, so freundlich und herzlich er auch ,var, 
schlug eine Vertretung des Gesuchs um TJrlaub nach 
Deutschland ab; dagegen verwendete er sich mit Erfolg 
beim spanischen Inspecteur, General O'Donoj u, um eine 
wirkliche Anstellung fur August in der spanischen Armee. 
Mit den besten Aussichten in clieser Beziehung und mit 
einem Befehl an General Castafi.6s reiste er nach Badajoz 
zuriick und wurde dort sofort elem Regiment aggTegiert. 
Ein weiteres hat er aber im spanischen Dienst nicht er
reichen konnen. Bei einer spateren Unterredung erklarte 
ihm O'D on o ju vielmehr, class einem Ausland er in der 
Legion von Estremadura keine Compagnie verliehen werclen 
solle; uncl so ist ihm wahrend cl.er ganzen Zeit trotz wieder
holter schmeichelhafter Arterkennung seiner Verclienste 
j ede Beforderung versagt ge blie ben. 

Den Winter iiber von 1812 zu 1813 waren Anstren
gungen gemacht worden, um die spanischen Truppen auf 

einen ansehnlicheren Stand zu heben. Die 4. Armee unter 
General Castafi.6s erreichte die Starke von 30000 Streit
baren, welche unter Wellington unmittelbar dienen sollten. 
Sie bestand aus 5 Infanterie- und 1 Cavalerie-Division. 

I 

und spater wurden ihr noch 3 Guerrillas (Freischaren) als 
Division zugeteilt. August fand bei der Riickkehr von 
der Reise im Marz clas Regiment Legion sowohl in Uni
formierung _als Ausbildung wesentlich gebessert, so class 
es keinem anderen mehr nachstand; die Brigade 1 . zu der 
es gehorte, ,var in so guter Verfassung, dass sie jeder 
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Armee Ehre machen konnte. Die Aussichten hatten sich 
also gunstiger gestaltet.*) 

Wahrend so August sehnsuchtsvoll des Beginnes der 
Operationen harrte, erfuhr er am 26. April aus einer 
englischen Zeitung den Aufruf des Konigs von Preussen 

77
.A.n mein. Volk, i; den Anfang des Feldzuges, sowie die 

Landung von Schweden und Englandern in J?eutschland. 
"Was bedurfte es mehr" sagt sein Tagebuch ,, um mir den 
Kopf zu verdrehen? Ich hier, und ganz Deutschland schon 
in Bewegung gegen Frankreich! Ich machte tausend Plane, 
,vie kinzukommen sey; und fast alle reducierten sich auf 
,lie Insol venz uncl die Nichterhaltung des Urlaubs von der 
englischen Armee, wodurch son st alles gehoben ware. Wie 
gnt hatte ich meine Reise ins Werk setzen konnen,. un
abhangig von der ganzen Welt, wenn ma1~ mich hier in 
Spanien bezahlt hatte, wo man mir jet.zt einige tausend 
Piaster schuldig ist, seit sieben Monaten nicht einen Heller 
gegeben hat und fur die verlorene Zeit keinen Heller 
geben wird. Doch mochte das alles zum. Renker gehen, 
wenn man mich nur nach Deutschland schicken wollte. 
Ich bin seit Erfahrung dieser Fortschritte der guten Sache 
unglaublich ungeduldig, sey es auf welche Unternehmung es 
immer wolle. W enn wir j etzt nur vorriickten, so kamen 

*) 1. Division unter Brigadier D. Pablo Morillo am 21. Juni 1813: 

1. Brigade: Ce brian 
Regiment Leon .. 

,, Union 
,, Legion 

2. Brigade 

30 Officiere 724 Mann 
32 n 1063 n 

. . . 22 
" 

650 
" 

Regiment Doile . . 34 ,, 710 ,, 
,, Vitoria . . . . . 25 ,, 656 ,, 

2. Bataillon von J aen 27 ,, 490 ,, 
1 reitende Artillerie - Compagnie 2 ,, 86 ,, 

zusammen 6 Bataillone, 1 Compagnie 172 Officiere 4379 Mann. 

Morillo war durch eigenes Verdienst zu seiner Stellung aufge
stiegen. Seine ungewohnliche Thatigkeit verschaffte ihm ,yejter 
hohes Anse~en, und er hat sich naehmals durch die ihm in den 
amerikanischen Besitzungen Spaniens zufallenden Aufgaben einen 
Na.men gemacht. 
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,vir wa.hrscheinlich naher mit dem Hauptquartiere· de:s I.Jord 
We llingto11 zusammen; cloeh Wetter ul'lcl Win<l sind ·uns 
im Wege, denn nach einer so anhal tend trockenen Zeit 
reg-net es jetzt~ als wenn das ganze · Weltgebaude ·sich 
verschworen hatte. Nichts als Geduld bleibt mir ii brig·. ,. , 

un<l die Beschworung an die G<:>tter, meine Wiinsche zu 
unterstfitzen."' 

Im Fruhjahr 1813 war Wellingtons l"age wesentlich 
gebessert. Seine englisch-portugisische Armee zahlte 
71000 Mann, un<l <lazu stiessen noch <lie Spanier, welche 
inz,vischen nnter seinen B.efehl gestellt ,varen.*) Die fran
zi,~ische Hanpt-Armee nuter I{onig- Joseph stan<l ilnn mit 
geringerer Kopfza.hl gegeniiber nnd war no('.h durch die 
Guerrillas in ihrem Riicken zn starken Abzweigungen ge
notigt.. Im Mai - sobald _ hinreichen<les Futter ftir die 
Pferde zu finden war - begann Wellington die Bewegnng. 
Wahrend er a.nscheinen<l frontal gegen Jen Feind anriickte, 
liess er seinen linken Fliigel umgehend soweit vorgreifen, 
class er die Riickzugs-Linie auf Frankreich fortgesetzt be
drohte. J os ep h sah sich dadurch veranlasst, unter nur 
leichten Gef echten bis ti.her den Ebro zurii.ck zu WPichen. 

I 

selbst das feste B11rgos aufzugeben und erst bei Vitoria 
am 21. Juni stand zu halten, so dass im Lau£ von einem 
Mona,t der grosste Teil Spaniens von der portugisischen 
bis nahe au die franzosische Grenze geraumt war. 

Zn dieser Bewegnng hatte sich die Division Morillo 
a1n 24. Mai in der Umgebung von Bejar, dem hauptsarh
licbsten Pass durch das castilische Scheide-Gebirg·e an der .... 
Strasse vom Tajo nach Salamanca, versammelt und ,var 
zu1n Corps des Generals Hill gestossen. Die 6 ausge
wahlten Jager-Compagnieen trennten sich dort von ihren 
Regimentern, um unter Oberst Pru ts eine Abteilung zu 
bilden, welche stets an der Spitze der Division blieb. 

-~) Die _ englische Armee, mit Einschluss der in englischem 
Dienst. stehenden deutschen und portugisischen rrruppen, ,var einge
teilt in 9 Infanteri~-Divisionen, 10 Cavalerie-Brigaden und die Ar
tillerie - Reserve. 
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.. A .. ugu-st erhielt <las Commando ti.her diejenige seines Re
giments-, da der Capitaine fehlte. 

Ain 26. Mai riickte die Divi:sion mit dem 13. englischen 
Dra.goner-Regiment auf dem rechten Flugel der Arinee 
g,~gen Alba am Tormes oberhalb Salamanca, wo der Fein<l 
t1ie Briicke verteidigte. Er fii.hrte indessen keine Artillerie 
bci sich uncl zog sich nach einigen Schi.issen ab, wobei 6 
bis 8 Tote und Verwundete zurii.ckblieben. Die Spanier 
hatten nur 3 Verwundete und Augusts Compagnie erlitt 
keinen Verlust. General Morillo fand durch sein per
:--i>nlich braves Benehmen den vollen Beifall der Trnppen. 

A1n ':rormes trat ein mehrtagiger Stillstand ein, welrh('r 
Gelegenheit zu Zerstreuungen bot. ,,Der 30. Mai war der 
'rag St. Fernando (Name des spanischen · Konigs) nncl 

<1ie ganze Division zog deshalb in grosstem Pomp in Sala
manca ein. N achdem feierliche Messe auf dem schonen 
Marktplatz gelesen. war, riickte die Division nach der 
.A..llee und gab dort 3 Salven zur Feier des Tages. Ein 
glanzencler Ball, den das Offi.ciercorps dem General Casta
fios. den Honorationen von Salamanca und den anwesenclen 
englischen Offi.cieren gab, und wo ich mich sehr gut amii
sierte, endigte die Feierlichkeit. Die Damen von Sala
manca sind sammtlich sehr gute 'l\inzerinnen und ganz spa
nische W eiber. 

Am J. Juni wurde der Duero bei Toro iiberschritten, 
am 8. der Carrion bei Duenas. Es entstanden viele Auf
enthalte durch die zahlreiehen Zuflusse des Duero, welche 
hoch angeschwollen erst fiberbriickt werden mussten, und 
die Marsche und Biwaks bei unaufhorlichem Regenwetter 
waren beschwerlich und empfindlich geworden. Da die 
Spanier nicht wie die Englander Zelte mit sich fuhrten, 
so suchte man die Nachte in Ortschaften oder Waldern hin
zubringen, wenn solche sich im Umkreis einer Stunde er
reichen liessen; aber in dem holzarmen Castilien bot sich 
weuig Gelegenheit und die Biwaks blieben meist schutzlos 
elem Wind und Regen preis gegeben. - Von Burgos ab 
zog sich die Armee zur Linken der grossen Bayonner 
Stra.sse gegen das Quellland de:-; Ebro in das rauhe Gebirge 
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von Reynosa. ,,Am 17. ging der Marsch auf einem ro
mantischen Wege . eine Strecke im Thal des Ebro hinauf, 
zwischen himmelhohen senkrechten Felswanden, wie ich 
sie .. bis jetzt noch nicht gesehen habe. Es war ein schreck
haft imponierender Spaziergang 2 l\'Ieilen bis nach Medina 
de Pomar, einem hiibschen Ort mit guten Hausern, so wie 
man i.iberhaupt die Hauser. hier im Norden Spaniens weit 
besser findet als in Castilien oder Estrem ad ura."' 

Wellington hatte nunmehr die feindliche Armee so 
weit umgangen, dass er auf ihrer rechten Seite stand, und 
,vandte sich in den folgenden Tagen .vom Gebirge her am 
linken Ebro-Ufer gegen die Hauptstrasse bei Vitoria. 
Wahrend dieser Be,vegung verlangte General Hill am 
20. Juni ein Regiment von der spanischen Division zu einer 
Unternehmung nach Poncorbo, ein Castell in der Thal
schlucht auf der Hauptstrasse zwischen Burgos und Mi
randa, wo im Rficken der englischen Armee eine Besatzung 
von 600 Franzosen zuriickgelassen war. Den 6 Jager
und 2 Fiisilier-Compagnieen nebst einer Schwadron Portu
gisen wurde <liese Aufgabe zu teil und sehr zufrieden mit 
dem Loos, das sie zu bestimmen schien, mit dem Feinde 
·encllich in Beriihrung zu kommen, gingen sie am 21. J uni 
morgens . zeitig bei Puentelara fiber den Ebro zurfick vor 
das Castell. Es handelte sich aber nur um Schutz einer 
Erkundung, welche ein englischer Ingenieur-Officier aus
ffihrte. Die Bedeckungstruppe blieb dabei unthatig und 
horte nun den ganzen Tag fiber eine fortwahrende Canonade 
von weitem. ,, Wir fi.irchteten sogleich, dass sich eine Ac
tion in unserer A bwesenhei t engagiert hatte, wovon uns 
das bose Schicksal entfernte. Ich war ausserordentlich g·e-

L-

spannt und unzufrieden mit mir selbst, dass ich verlangt 
hatte, die Jager.-Compagnie des Regiments zu comman
dieren, die sonst gewohnlich bey alien Scharmfitzeln und 
Gefechten die erste ist und jetzt gerade durch einen un
glficklichen Zufall ausgeschlosssn war. G·enug, wir brachen 
gegen Abend a-µf und marschierten nach Miranda am Ebro, 
in welchem Ort~ wir die Bestatigung und den glficklichen 
Ausgang einer engagierten Aff aire erfuhren und nun alle 
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unserer Verzweiflung nahe waren. Besonders sollte unsere 
Division gelitten haben. Am 22. Juni setzten wir sogleich 
unseren M~rsch nach Vitoria fort, um uns je · eher je Iieber 
mit der Division zu vereinigen, und passierten das Schlacht
feld des vorigen Tages noch- voller Todten, Verwundeten 
und zuruckgelassener K anon en, deren ich hinter ·vitoria 
mit meinen Augen 40 und mehr als 80 Munitionswagen 
zahlte. Am 24. Juni, auf der Strasse nach Pampl6na zu, 
vereinigten wir uns zu unser aller gTossenZufriedenheit wieder 
mit der Division. Wir fanclen den Brigadier am Knochel 
des Fusses durch einen starken Prellschuss verwundet und 
er liess sich ungeachtet eines empfincliichen Schmerzes 
nicht abhalten, an der Spitze der Division zu seyn. Bayer*) 
erzahlte mir manches von der Affaire und riihmte besonders 
die ausgezeichnete Bravour des Brigadiers, der sich mehr 
exponiert hatte, als der grosste Theil seiner Truppen. Dies 
machte uns i_hn nur noch mehr lieb gewinnen, obwohl er 
schon friiher unseren ganzen Beyfall und unsere Zuneigung 
hatte. Er ist wirklich ein sehr verdienstvoller Divisions
General und hat wenige seines gleichen in Spanien. Die 
Division hatte in der Schlacht g-egen 600 Todte und Ver
wundete und unser Regiment 5 Officiere. Die Truppen 
haben sich ziemlich gut geschlagen wegen der ausgezeich
neten Bravour Morillos, doch die Officiere sollen sich zum 
theil, selbst mehrere Chefs, schlecht betragen haben." 

Wellington war vom Gebirge von Reynosa senkrecht 
gegen die Bayonner Strasse hinabgestiegen und hatte den 
Konig Joseph genotigt, im Thalkessel von Vitoria die 
Strasse entlang Stellu_ng zu nehmen, so dass die Ruckzugs
Linie nach Bayonne au£ seiner rechten Seite blieb. Der 
Zadorra-Fluss war vor der Front, der rechte Fliigel ober
halb Vitoria, der linke an dem Engpass, in welchem die 
Strasse nach Miranda von den Dorfern Subijana bis la 
Puebla neben dem Zadorra-Fluss herlau±t. Zur Besetzung 
der fast unzuganglichen Ho hen des Passes war die Brigade 

_ *) ;Ein deutscher Officier, der ebenfalls bei den Spaniern in der 
Division Mori 11 o dieute. 

14 
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l\'Iaransin seitwarh; hinausgeschoben. Den Angriff am 
21. Juni morgens begann <ler rechte FH~gel Wellingtons 
unter Hill, und zwar erstieg an dessen Spitze die Division 
Morillo je.ne Hoben von la Puebla~ Sie hatte einon 
schweren Kampf zu bestehen, der nicht eher zur Losung 
kam, ·· als bis der rechte Flu.gel Josephs geworfen war. 
Die Niederlage wurde vollstanclig und die· ·Franzosen ver
loren darii.ber die Strasse auf Bavonne. Es blieb ihnen nur .,-

ubrig, den Riickzug auf dem schlechteI?- Wege nach Pamp-
16na zu nehmen ~ wobei ·die· Armee in vollste· Verwirrung 
geriet und ihr sa.mtliches Geschi.i.tz ( 143 Stiiek) nebst elem 
Gepack imstich lassen musste. Im ii.brigen waren die \' er
luste in <ler Schlaeht beiderseits annahernd gleich; · sie be
lief en sich auf je flOOO l\Iann. 

. . 

Diese Niederlage notigte clen Konig Joseph, seine 
Armee hinter die Pvrenaen zi1 retten. Er behielt in cliesem v . 

Teil Spaniens nur noch die beiden Festungen St. Sebastian 
und Pampl6na in Besitz, und Wellingtons-nachste Anf
gabe bestand darin 7 die Belagerung dieser Platze zu decken. 
Damit begann einPyrenaen-Feldzug, der bis in den Winter hin
ein dauernd den Truppen die schwersten Strapazen auferlegte. 

Das spanisch-franzosische Grenz-Gebirge ist von solcher 
Rohe, <lass die beiden gebauten Strassen mit 55 JVIeilen 
Abstancl unter einander auf dessen Auslaufer an die See 
gewiesen sind, am westlichen Ende Uber den Pass von 
Irun am Bidas6a-Fliisschen, am ostlichen Ende bei Figueras. 
Auf der Mitte des Ruckens, welcher in die Schnee-Region 
reicht, fi.i.hren gar keine Wege fiber den Ka.mm; dagegen 
giebt es von Pampl6na ans drei Saumwege durch das 
iiochgebirge, welche allenfalls befahren werden konnnen; 
der westlichste leitet zunachst in das Thal der Bidas6a, 
da.nn bei Urrugne auf die Bayonner Hauptstrasse; der 
nachste geht durch den lVlaya-Pass iiber Urdax nach Ba
yonne; der ostlichste durch das Thal von Roncesvalles nach 
St. Jean Pied de Port in Frankreich.*) 

*) Franzosisehe Generalstabskarte (1 : 320000) Blatt 29, Bayonne. 
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Wahrend der Marschall Suchet - als Folge von 
Wellingtons ~ortschritten - mit seiner Armee aus der 
Provinz ·v alencia auf der Hauptstrasse am mittellandischen 
Meere zuriick gega.ngen war und sich noch um Barcelona 
den dortigen verbiindeten Heeren gegeniiber hielt, haben 
wir uns nur mit· ~er unter Wellingtons unmittelbarem 
Befehl verei~igten Armee zu beschaftigen, die auf der 
westlichen Seite am Biscayischen Meere thatig war. In
dem sie die R-ander des Bidas6a-Thals an der Hauptstrasse 
besetzt .. hatte, musste sie auch die gedachten Passe vor
warts Pampl6na festhalten, auf denen jene Stellung um
gangen ,verden konnte, und diese Umstancle dehnten die 
Armee - bei fehlenden Seiten-V erbindungen - 8 Meilen 
·weit aus. Das Corps Hill folgte dort den abziehenden 
Franzosen bis zur Kammhohe, stellte sich mit zwei Divi
sionen im Pass von Maya auf und entsendete eine Brigade 
in clen 4 Meilen rechts gelegenen Pass von Roncesvalles. 
Zwei andere Divisionen standen. zur Unterstiitzung riick
warts auf beiden W egen ( s. den Plan Pyrenaen-Kamm ). 

Die Division Morillo w~r in ihrem Marsche mehrere 
Tage zuriick gehalten _worden ans Rucksicht auf das ab
geschni ttene Corps des franzosischen Generals C 1 au s e 1, 
welches einen W eg. durch die Pyrenaen suchte. Als si~ 
am 29. J uni in der Nahe von Pampl6na ankam, erhielt sie 
Anweisung vom General Hill, mit der englischen Brigade 
Byng zusammen den rechten Fliigel zu bilclen. Die Strasse 
erreicht dort unweit Roncesvalles mittelst der Einsattelung 
von Jbafieta bei 940 Meter iiber der Meeres-Hohe den 
Hauptkamm und lauft durch die Felsen von Altobiscar 
mehr als eine l\1eile weit auf dem Kamm entlang, der 
beim Col de Bentarte selbst 1222 Meter erreicht; dann 
erst steigt sie auf <lem nordlich vorspringenden Gebirgs
Ast des Grisson gegen St. Jean Pied de Port nieder. Zur 
Linken dieses felsigen Riiekens . senkt sich nach Frankreich 
das Thal Valcarlos, in ·welches von dem Sattel um Ibafieta 
ein Fussweg hinab fiihrt; zur Rech ten, ostlich desselben, 
steigt noch auf spanischer Seite das Th8'.l von · Orbaiceta 
auf. welches in . etwas . weiterem Abstand durch einen 

I - • 
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Saumweg ·-U.ber den Gebirgs-Kamm ebenfalls mit St. Jean 
Verbin·dung hat. 

,,Am 30. Juni~ erzahlt das Tagebuch ,,passierten ,vir 
auf Kanonenschuss-W eite ~n Pamp16na ohne beschossen 
zu werden und campierten die N acht auf der Strasse nach 
Ronce~valles. Wir waren hochst gespannt, die Pyrenaen 
und Frankreichs Ebenen zu sehen. D1e ersteren fangen 
zwar scbon bey Pampl6na an, fiihren jedoch nicht den 
N ahmen; wir erreichten sie a.m 1. Juli, wo wir stets auf
warts _ und aufwarts stiegen und bei Burguete in ihrer Mitte 
lagerten. Wir kamen bei gutem Wetter an, hatteu jedoeh 
die ganze N acht Regen, <ler mehrere Tage hindurch fort
dau~rte, wahrend ,vir in bergig-lehmigen W egen mar
schierend und campierend kein Obdach hatten. Es ist cler 
harteste Zustand, den cler Soldat haben kann, wenn er 
ohne Schutz und Feuer eine ganze N acht im Regen zu
bringe:n muss; und wieviele habeu ,vir deren in den Pyre
naren verlebt ! Verwiinscht und verflucht habe . ich sie 
dieserhalb tausend mal, vorzi.igl~ch des N ebels wegen, der 
auf den wolkenbedeckten Rohen beynahe nie aufhorte uncl 
uns selbst die kleine Entschadigung des imponierenden 
Prospects nicht zugestand. 

,,Am 2. passierten wir durch Roncesvalles und dessen 
Einsiedeley, den hochsten Punkt dieser Strasse, obgleieh 
es zur Seite hohere giebt. Von dieser Einsiedeley Ibaiieta 
geht ein Nebenweg stets bergab, z,vey, drey Meilen fort, 
nach Frankreich hinein~ Die Abdachung gegen Norden ist 
bey ,veitem ~tarker als nach Spanien zu und enthalt end
lose sc-nroffe AbgTiinde neben der Strasf;e; der Prospect 
ist bey we item schoner. Soviel von der Be_schaffenheit 
des Gebirges, was bereits fiinf Tage unser Kriegstheater 
ausmacht und un~ stets wii.nschen la:;st, in die. Ebene 
Frankreichs hinab zu steigen, die man von den hochsten 
Bergriicken bis Bayonne i.i.bersieht. 

,, Unser heutiger J\tiarsch war eine Recognoscierungs
Partie gegen den Feind zu, der. seine_ Grenzen beobachtete 
und vertheidige·n zu wollen schien. · In Roncesvalles war 
<.lie englische B_rigade, die 3 Com pagnieen in ihrer Front 
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postiert hatt.e. Mit cliesen und unsern 6 Compagnieen 
Jager ritckten wir in das erste franzosische Dorf, N ahmens 
Arneguy, ein, wo der gro·ssere Theil cler Leute hereits 
gefluchtet war. Es wurden 4 Gefangene gemacht und der 
franzcsische Observationsposten zog sich lanfend zuriick. 
Ein unerhort regnigtes Wetter begleitete uns den ganzen 
Tag und holte nach, was die Nacht iibrig gelassen hatte, 
zu befeuchten. Vielleicht begiinstigte dies unser U nter
nehmen. - Die Englander zogen sich gleich nach der Affaire 
zuriick und wir besetzten Arneguy, standen also wirklich 
auf franzosischen Territorium; doch war es nicht von langer 
Dauer. N ach etwa einer Stunde ka1n der Feind verstarkt 
zuri1ck und wi-r zogen uns nach kurzem Scharmutzieren 
auf spanisches Gebiet nach einigen Hausern am Wege. 

,,Gegen Abend etwa 5½ Uhr brachte man die N achricht, 
man rticke weiter auf uns vor, und der Brigadier, unge
duldig hierfiber, fasste den Entschluss, den Feind zu de
logieren, ging mit 4 Compagnieen vor und liess die mei
nige auf 1000 Schritt zuriick. Das Feuer :fing an und ich 
ward . beorclert, so schnell als moglich zu f olgen. Der 
Brigadier bestimmte mich, die Brucke zu passieren uncl das 
Dorf zu nehmen. Gesagt, gethan ! Bajonetter gepflanzt und 
laufend ging es itber die Briicke in den Ort. Doch der 
Feind wartete dies nicht ab; nachdem · er vergebens ver
sucht hatte, uns am Passieren der Brucke zu hindern, nahm 
er die Flucht bis St. Jean, welches eine Citadelle besitzt. 

,, Wir blieben die N acht und den grossten · Theil des 
folgenden Tages auf dem Platze und unsere Leute be
nutzten die Zeit, nm Sclnveine zu schlachten und Wein 
zu suchen. Der Feind liess sich wiecler sehen, zog sich 
jedoch · nach einigem Scharmutzieren zurfick; clie Lage 
Arneguys, in einem Grunde von beiden Seiten durch him
melhohe Bergriicken eingesr.hlossen, veranlasste indessen 
auch uns, nach Valcarlos, dem ersten spanischen Dorfe, 
zuriiekzugeheu, mit einer Feldwache nach dem Feinde zu, 
der uns gegeniiber Posto gefasst hatte. 

,,Das Wetter blieb schlecht bis zum 4. Juli 1 wo e8 sich 
etwas setzte nnd dann fiir drey Tage heller Sonnenschein 
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continuierte. Wahrend dieser ersten dtey Tage konnte ich 
es nicht dahin bringen, meine Fiisse zu trocknen; denn 
sich zu entkleiden fiel uns nicht ein, und habe ich e·s 
wahrend des ganzen V orpostendienstes in den Pyrenaen 
nicht gethan. Mit der Sonne trockneten meine Kleider 
und der Karper, und ich befand mich besser. 

,, Wir erfuhren heute, <lass der Feind uns umgehen 
wolle und sahen wirklich 300 Mann auf uns herabkommen, 
die den W eg nahmen uns abzuschneiden. Der Obrist fasste 
deshalb den Entschluss, sich um einige tausend Schritte 
zuriick zuziehen; gegen Abend riickten wir jedoch wieder 
vor und nahmen dieselbe Position ein. - Von uusere1n 
guten Commandanten muss ich hier einige "\Vorte sagen, 
da ihn das hose Schicksal fiir · uns bestimmt hatte. Ein 
durchaus unfahiger Mann fur diesen Posten, der mir und 
einem anderen Capitain stets die Anordnungen gegen den 
Feind iiberliess, gut von Herzen, ohne die Courage ein _ 
hoses Wort zu sagen und personlich brav, aber im U ebrigen 
nachlassig, unvorsichtig, stets zerstreut, ohne Disposition· 
und Entschluss; kurz der schlechteste Commandant, den 
man haben kann. 

,,In einer fortdauernden W achsamkeit, den Feind un
mittelbar vor uns und zu beyden Seiten, blieben wir bis 
zum 9. Juli ohne b.e5on4ere Wichtigkeit. Wir gingen auf 
die andere Seite des kleinen Fliisschens, welches die Grenze 
der beiden kriegfiihrenden Reiche macht, um in Frankreich 
die herrlichsten rheinischen Kirschen zu essen, die die 
N atur hier wild hervorbringt~ Es war einige Tage sehr 
schones klares Wetter; dann ist clas Klima ausserordent
lich angenehm und lieblich, erquickend warm, ohne heiss 
zu seyn. 

,,Es war am 8. eine Compagnie zum Recognoscieren 
ausgesandt~ Am 9. machte der Feind bei Tagesanbruch 
uns eine Gegenvisite mit etwa 200 Mann. Wir wurden 
sogleich benachrichtigt, obgleich etwas spat, und ich mit 
der Compagnie beordert, dem Feinde auf einer grossen An
hohe schon in · unserem Rucken entgegen zu gehen; eine 
andere Compagnie folgte mir. Der Feind empfing uns von 
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der ... .:\..nhohe mit seinen Kugeln; ich nahm sogleich Besitz 
von einer Mauer und d_ie zweyte Compagnie ging elem 
Feiude ·rechts. Das Feuer wurcle sehr lebhaft uncl der 
Gegner zog sich eiligst zuriick mit Hinterlassung ein~ger· 
Tod ten und schwer Verwundeten; wir folgten ihm bis zu 
~einen Positionen. U nsere beyden Compagnieen hatten 
einen Officier und 8 Mann Verwundeter und einen Todten. 
- Der Obrist war besonders zufrieden und empfahl mich 
a,ufs neue dem Brigadier, der mit sehr schmeichelhaften 
Ausdriicken mir in irgend einer Art zu dienen wiinschte. 
Ic-11 ,var nicht so ganz zufrieden · mit der Compagnie und 
merkte, dass es nothig sey, sie mehr zu encou~agieren; doch 
betrugen sich die Officiere sehr gut. 

n Wahrend unseres Engagements war ein Regiment 
Englander - etwa 250 Mann - angekommen, uns abzu
losen, und we gen seiner Sch,vache eine unserer Compagnieen 
bestimmt, mit ihnen bier zu bleiben, welches freilich nicht 
gern geschah. J eder hoffte, nach einer achttagigen so an
gespannten W achsam.keit sich ein wenig auszuruhen. Ohne 
Iileider zu schlafen wusste ich garnicht mehr die Zeit, -. 
s·tets mit Stiefel und Sporn -; des Morgens erhob ich 
mich gerade so, wie ich mich des Abends niedergelegt 
hatte ~ um mit der Compagnie nach elem Rendezvous zu 
marschieren. Das Loos zum Hierbleiben mit den Englandern 
traf mich. Man gab mir einen Platz fiir die Compagnie, 
die linke Flanke des Dorfes zu <l.ecken auf tlerselben An
hohe, wo wir am lVIorgen <l.en Feind vertrie ben hatten, und 
ich nahm meine eigenen Precautionen. Die Rohe, Berg 
Galepo genannt, erlaubt eine weite Uebersicht; unter Zu
ri.icklassung einer W ache oben darauf logierte ich clie Com
pagnie ~n einigen Hansern nahe hinter ihm. J eden. Morgen 
vor Tages Anbruch er::-;tieg ich ihn mit der Compagnie, so 
unangenehm und ermli.dend es auch war, und j ede N acht 
veranderte ich meinen Aufenthalt, um einen Ueberfall zu 
verhii.ten. - So trieb ich mich in den Pyrenaen umher, 
kletternd von eine.ni Berge zum anderen mit elem Fernrohre 
versehen u11<1 meine W ache besuchend. Der Brigadier ist 
besonders mit meinen Dienstanstrengungen zufrieden ge-
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wesen und hat mir mehrere sehr schmeichelhafte Briefe 
geschrieben. Ich we:iss, dass er mir sehr wohl will, und 
seiner Zeit werde ich davon Gebrauch machen. Ich wa.r 
ganz gut mit den Englandern daran und ass gewoh~lich in 
ihrer Messe wirklich sehr gut. . Es waren alle recht freund
schaftliche Leute, so weit ich sie kennen lernte, obgleich es 
immer Englander bleiben. Ich hatte ihnen bey Ablosung 
unserer Compagnieen die Idee jeder Schildwache und Ver
.theidigung expliciert, die sie ganz befolgten, und musste 
dann und wann meinen Rath iiber diese und jene Angelegen
heiten geben. Einer oder der andere besuchte mich ge
wohnlich am Tage in meiner eminenten Lage, um in die Ebene 
von Frankreich zu schauen, die sich reitzend presentierte. 

"Ich las wahrend des Zusammenseyns mit den Eng
landern eine Menge Zeitungen und informierte mich <lurch 
sie iiber die Angelegenheiten des lieben Vaterlandes, worin 
Preussen sich besonders drirch Eifer und Aufopfernng aus
zeichnete. Die Preussischen Truppen wurden von dem 
General Charles Stewart, dem Englischen Charge d'af
faires am Preussischen Hofe ganz besonders wegen ihrer 
Tapferkeit und Ausdauer gelobt. Ich las die beyden 
Schlachten von Liitzen und Bautzen und ich bedauerte 
ausserordentlich, nicht unter ihnen zu seyn. Ich werde 
daran denken, fiir mein Hinkommen zu thun. - Ich hatte 
lange nicht nach Hause geschrieben und seit unserem Aus
marsche aus Estremadura einen fertigen Brief mit mir ge
tragen aus Mangel an Gelegenheit ihn zu befordern; ich 
kann denken, dass die lie be Familie 'gewiss meinetwegen 
besorgt ist. Jetzt besorgte ich Briefe durch den Adjutanten 
des Englischen 31. Regiments iiber ~rigland. 

,,Am 19. loste man uns ab, und ·der General Morillo, 
<lessen Avancement fiir sein gutes Betragen in der Schlacht 
bei Vitoria bereits gekommen war, empfing uns in Ronces
valles mit ausgezeichneter Giite und Beweisen seiner Zu
friedenheit. Er gab uns soviel Ruhetage (18), als wir auf 
den Vorposten gewesen waren. Es ist wahr, dass Morillo 
verlangt 1 dass man unter ihm arbeitet; doch weiss er auch 
dafiir zu lohnen; Die Compagnie kam. am 19. in Burguete 
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an und ~ard in ~em Hause, wo der Ge~~ral zuvor logiert 
war, nach dem l,1,iesi_gen Massstab_e sehr gut einquartiert, 
d. h. sainmtliche Leufe ~uf cl~m Hausbo~en, die Officiere 
auf Matratzen· und ganz ohn~ Dienst. - Uebrigens hatte 
Morillo ausser seiner doppelten Empfehlung in den beyden 
letzten Actionen an den General-In_specteur O'D on o ju 
fur meine effective ... t\Jistellung- in s~hr ~raftigen Aus
driieken geschrieben. Ich wunderte mich iiber die besonders 
gute Aufnahme seitenf; sammtlipher Cameraden der Division, 
und alle betrachteten_ uns und die Compagnie, ~ls wenn wir 
Wunder gethan hat.ten, mit besonders schmeichelhaften 
Ansdriicken fiir mich, worauf ich durehaus nicht gerechnet 
hatte. Obrist Pru ts hatte sich besonders verpflichtend in 
seinem Bericht iiber die letzte Action fur mich geaussert, 
inden1 er gesagt, <lass er den gliicklichen Ausgang der 
Affaire meiner gu.'ten Disposition vor seinem Hinzukommen 
verdanke, beyseits meiner Kaltbliitigkeit, womit ich ge
wnsst hatte, die Co~p3'.gnie mehr als ihre Schuldigkeit 
thnn zu machen; <lass er ferner Gelegei1heit nahme, meine 
rastlose ~fhatigkeit u~cl grite Disposition in den Arrange
ments zur Bewachung des Postens zu empfehlen, die_ auf 
besonuere Belohnung Anspruch zu machen das Recht hatte. 
- Dies war ganz iibertrieben uncl keineswegs solches Lobes 
werth. In der Bewachnng des Postens und de:r Aussetzung 
der s~hildwachen-Chaine hatte ich mich in manches ge
mischt, was des Col(?nels Angelegenheiten waren; da ich 
sah, dass er es ganzlich jedem anderen. iiberliess, der es 
thun wollte, hielt ich es meiner eigenen Sicherheit schuldig. 
Uebrigens in der Action hatte ich nicht mehr und weniger 
gethan als immer ,. ·und mei~ Ersteigen des Berge~ vor dem 
Obristen machte es nothig, die Anordnung deR Gefechts zu 
treffen, worin durchaus nichts Besonderes deployiert ward. 
Schliesslich, die Sache ging da hinaus, dass man im Pro
tocoll fur Pru ts - als den Aeltesten in der Affaire - clen 
Anspruch auf das St:. Ferdinandskreutz aufnahm." 

Um Mitte Juli hatte Marschall Soult den Oberbefehl 
i.i.ber <las Heer an der spanischen Grenze in Stelle des 
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Konigs Joseph ii.bernollllUen und die Offensi~e bes~hlossen. 
Sein Plan ~ar, zunachst iiber die• Pyrenaen den rechten 
Fliigel Wellingtons zu durchbrechen, Pamp16na zu ent
setzen _und dann eine Schlacht zu liefern, die ihn wi~der 
an den Ebro fiihren sollte. 

Am 24. Juli ve:rsammelte er die beiden Corps Clausel 
und Reill e · in der Starke von 32000 Infanteristen bei 
St. Jean Pied de Port gegen den· Pass von Ronc~svalles, wo 
vor ihnen in_ erster Linie die Brigade Byng u~d die Di
vision Morillo mit 5000 Mann standen. Gleichzeitig w:;ir 
clas Corps E_rlon bei Urclax ~benfails n1it grosser Ueber
legenheit nach dem Pass von Maya bestimmt, den Hill 
mit zwei Divisionen zu 9000 . Kopfen festhielt. Als der 
Angriff am· 25. Juli mit tagesanbruch erfolgte, besetzten 
Byng und lviorillo. den Riicken des Grisson, jndem sie 

' sich zwischen dem Col de Bentarte und · Chateau Pignon 
quer iiber die• Strasse aufstellten· und zur Deckung ihrer 

. . 
rechten Seite die Rohe zwischen Bentarte und Urc11lo mit 
drei spapischen Bataillonen besetzten. . In · die Thaler zu 
beiden Seiten waren einzelne Bataillone abgezweigt, · links 
nach ··v alcarlos, rechts nach derBombeI1-Fabrik v:on Orbaiceta, 
zur Beobachtung der Saun1wege. Das Corps Clausel 

. . ' 

griff in zwei Colonnen an, von denen die stark ere ii.ber 
Chat."eau . Piguon, vor&ang, - die . andere sich- bei U rc{1lo 
spalte~e und einerseits gegen Bentarte - auf die drei Ba-· 
taillone, deren Fliigel. Augu.st einnahm - anclererseits. 
nach Orbaiceta wandte. Sie fand011 an der k]einen Schar 
kraftigsten· Widerstand; nnd da 1{.t -.11 Mittag die Division 
Cole a.us zweiter ~inie zu~-- "Qnterstiitzu~1g herankomme11d 
dem Corps Reille entgege1itrat, welches _Morillo_ und _ 
Byng auf dem Riicken, der d~s Valcarlos-Thal' westlich· 
begleitet, zu umfassen drohte,. so ge°Iang · es, den Kamm 
des Gebirges bis zur Dunk~lh~it zu halt~n. I1~de.ssen 
waren nur 11000· Maun gegen den dreifach starkeren . . . 

Feind zur stelle und die Seiten erschienen gefahrclet. 
Deshalb trat General Cole nach Einbruch der N.acht 
den Ruckzug · al! und setzte sich eine Meile riickwarts 
bei Linzoain. · 
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Wir lassen nun· August seine personlichen Erlebnisse 
erzahlen: 

,,Am Abend des 24. erhielt die ganze Division Ordre, 
auf dem Rendezvous 2 Meilen rechts vorwarts von Ronces
valles zu seyn, schlagfertig um 6 Uhr Morgens; eine1~ 
sicheren N achricht zufolge, dass Soult die ganze ·Lin'ie 
attaquieren wiirde·, was sich auch am 25. Juli ·bestati~te; 
denn bev meinem Eintreffen waren here.its die Fran-

ti . 

zosischen Colonnen in grossen Massen angekommen und 
hatten etwas scharmutziert, sich dann jedoch auf Kano·nen
sc.hussweite geruht, um wahrscheinlich die V organge der 
anderen Punkte abzuwarten. ·w ir hatten eine vorteilhafte 
Position, doch wenig Menschen fur ihre Vertheidigung, in 
Riicksicht auf die starken Franzosischen Colonnen, die wir 
bereits sichtlich auf 12000 Mann schatzten; and.ere schienen 
hinter Anhohen versteckt. U nsere Force bestancl in 
2800 Spaniern und 1500 Englandern, nach zwey Richtungen 
vertheilt. 

,,Die Compagnie war kaum _angekommen, -als man sie 
bestimmte, zwey andere Co1npag-nieen des Regiments ab
zulosen, die bereits · auf dem rechten Fltigel der Position 
engagiert waren. Das Schar1nutzieren ging an und ward 
bald sehr lebhaft, indem wir von drey Seiten her be
schossen ·wurden. Weiss Gott~ dass es nicht an Kugeln 
fehlte und dass es cin besonderes Glti.ck ist, wenn die 
Compagnie ohne Deckung nicht mehr als 13 Verwundete 
hatte! Genug wir blieben zwey Stunden auf demselben 
Flecke, bis der Feind miide wurde, nichts zu effectuieren, 
und zu feuern aufhorte, was denn auch von unserer Seite 
geschah. - Wahrend dem hatte sich das Gefecht mit 
grosser Hartnackigkeit zu unserer I_jinken engagiert, wo 
der Feind seine volle Force deployierte. Sein Angriff auf 
dem Wege selbst missgliickte ganz; doch sein zweyter Ver
such mehr in cler Mitte der Position mit etwa 3000 Mann 
reii.ssierte endlich nach einem wirklichen braven Wider
stande, und beyde Fliigel erhielten nun Ordre, sich zuriick
znziehen, welches in sehr gnter Ordnnng geschah. - Ich 
fii.r meinen rrheil war <lurchaus zufrieden mit der Compagnie 
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und. fand hier, woran ich sonst zweifelte, dass der Spanier 
so brav wie jeder andere Soldat ist. Meine sammtlichen 
Officiere thaten ihre Schuldigkeit als Leute von Ehre und 
die ganze Compagnie zog sich unter einem sehr heftigen 
Flankenfeuer, was ebenso gut beantw0rtet ward, mit grosser 
Kaltblutigkeit zuriick. Der Feind riickte mit viel Behut
samkeit vor, und unsere Linie zog sich - gedeckt von 
uns Tirailleurs - einige tausend Schritte auf die Hohe 
Altobiscar, wo man halt machte. Der Feind wagte jedoch 
nicht seinen Sieg zu verfolgen, woran wohl vorziiglich ein 
clicker Nebel Schuld war, der uns iiberfiel und ihn Ver
stecke fiirchten liess. Bey Anbruch der N acht zogen wir 
uns nach Espinal 1 ½ Meilen vom Schlachtfelde zuriick und 
am Anbruch des Morgens noch eine Meile au£ die Hohe 
von Linzoain, wo wir den Feind auf's neue erwarteten, cler 
gegen 2 Uhr Nachmittags ankam. Das Gefecht engagierte 
sich vorziiglich mit der 4. Englischen Division, souteniert 
von der 3. und halben 2., die bey uns schon in Ronces
valles focht. Wir hatten den rechten Fliigel und kamen 
an diesem Tage nicht zum Gefecht. Gegen Abend des 
26., wo des Feindes sammtliche Force bereits angekommen 
war, welches wohl Anlass zu einem .A.bzuge hatte geben 
konnen, machten be,rde Britischen und unsere Division 
zwischen Zubiri und Linzoain eine drohende Bewegung 
vorwarts nach elem Fein de zu, der etwa eine viertel lleile 
von uns blieb, als wenn wir die Absicht batten, anf ihn 
hinab zu steigen. Man gab mir einen Posten sehr avan
ciert · mit zwey Compagnieen, un1 <lurch viele Feuer eine 
Division zu representieren, etwa 500 Schritt vom Feinde. 
In der Nacht zogen sich die Englander zuriick, ohne unsere 
Division zu benachrichtigen. Am 27. Juli bey Tagesan
bruch sahen wir uns allein auf dem Champ de bataille und 
den Feind sich gegen uns in Bewegung setzen. Doch ein 
Marsch ausserhalb des W eges in dem sehr gebirgigen 
Terrain brachte uns aus seinen Augen, wahrend er der 
grossen Strasse folgte, auf der sich die Englander zuriick
gezogen hatten_. Unser Weg ging nach 21/ 2 Meilen 
Marsch nach Urr6z, wo wir am Abend Ord.re erhielten, 



August (88) 221 

uns mit der Armee ½ Meile vor Pampl6na zu vereinigen. 
Na('.h e~nem beschwerlichen Nachtmarsche unter· heftigem 
Gewitter und auf · bosem schliipfrigen Wege langten wir 
am 28. Morgens auf dem Rendezvous der Armee an, die 
ihre Position auf sehr bedeutenden Anhop.en, obgleich von 
hoheren des Feindes dominiert, genomm-en. Lord We 1-
li n gto n hatte bereits mit uns 35000 Mann versamm:elt 
und der Fein_d etwa ahnliche Force. - Die Zuriicklassung 
unserer Division war durch Versaumniss des- Adjutanten 
des Generals Co I e geschehen, dem General Picton Auf
trag gegeben hatie."' 

Soult hatte an demselben Tage - den 25. Juli -, 
wo er den Pass von Roncesvalles gewann, auch den von 
Hill besetzten Pass von Maya nach einem heftigen Kampfe 
in seine Gewalt gebracht. Die weiteren Bewegungen seiner 
Armee im Gebirge griffen aber nicht geniigend in einander; 
Wellington gewann darilber Zeit, den wahren Angriffs
Punct auf seinem · rechten Fliigel zu erkennen und die 
weit verteilten Truppen dahin· zusammen zu schieben. 
Als Soult gegen Abend des 27. angriff, hatte Wellington 
bereits 3 englische und 2 spanische Divisionen zur Deckung 
cler Blokade von Pampl6na an der Gabelung der beiden 
Wege nach Maya und Roncesvalles unter sein•~m Com
mando vereinigt. Sie hielten eine Stellung auf den Felsen
Hohen zu beiden Seiten des Arga-Flusses vor den Dorfern 
Huarte 7 Villaba und Sorauren. Am 28. morgens kam eine 
weitere englische Division an den linken Fliigel bei Orica.in 
heran, und mit zwei anderen auf dem Wege nach Sante
stevan bei Lizaso unter Hill war die Verbindung gewonnen. 
Die Division Mori 11 o legte zwar nach ihrem Eintreffen 
die Gala-Uniform zur bevorstehenden Schlacht an, wurde 
aber wegen der grossen Strapazen des nachtlichen M-arsches 
in die zweit~ Linie gestellt und erhielt ihren Platz auf 
dem linken- Flu.gel im Ulzama-Thal. Zur Rechten dieses 
Thals auf der Capelien-Hohe stand die Division C o1 e, zur 
Linken traf die Division -Packenham ein. Die Franzosen 
hielten das - Dorf Sorauren• im · Thale seit dem· · vorigen 
Aben<l besetzt. Auf diesen Fliigel, wo das 'l"'hal sich er-
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weitert und rlie · Rohen weniger -unzuganglich sirid, be
schloss Soult am 28. Juli mittags mit-dem Corps Clausel 
den Nachruck seines Angriffs zu richten, wa.hrend der 
rechte Flugel Wellingtons durch das Corps Reille nur 
beschaftigt wurde.-

"Vor unserem Eintreffen im rhal"' so erzahlt August 
fiber den Teil der Schlacht, der sich im Bereich seines 
Auges zutrug ,,hatte. eine Division Cl~usel's. bereits ver
sucht, au£ dem Wege nach Pampl6na durc4zubrechen, -doch 
war sie mit grossem -v erlust an Todten zuriickgewiesen 
worden, die wir - sowie die Blessierten - noch alle frisch 
auf dem Schlachtfelde vorfanden. Der Feind hatte sich 
in das Dorf Sorauren zuriickgezogen, das er mit 3000 bis 
4000 Mann besetzt hielt, welche <lurch circ:a 8000 Mann 
auf den dominierenden Anhohen souteniert wurden. Bey 
unserer Ankunft auf dem linken Fliigel mnchte die zweyte 
feindliche Division den Versuch, die von der Brigade Ross 
zunachst am Dorfe besetzte Capellenhohe zu nehmen, wo
m_it sie auch sehr glanzend reiissierte, indem sie eine 
sc_hwache Besatzung dort £and. Doch kaum war. die Hohe 
in· ihren Handen, als 3 Compagnieen Portugiesen in Ver
einigung der zusammen geworfenen Englander die Anhohe 
stiirmend wieder in Besitz nahmen. Der Feind sammelte 
auf's neue ein Bataillon, etwa 600 Mann alter Grenadiere, 
und ging in schnellen Schritten wieder den Berg hinauf, 
die Besatzung zum zweyten Male zurfickwerf end. Fiinf 
lv.[inuten blieb er im Besitz der Hohe, · als das 48. Regime.nt 
E?glander in besonders schoner Ordnung au£ ihn anlief. und 
ihn dergestalt hinabstiirzte, dass er nicht mehr versuchte, 
den Angriff auf diesen Punkt zu wiederholen. 

,,Ich muss hierbey dem Feinde Gerechtigkeit wider
fahren lassen, dass er es bey weitem schwerer hatte als die 
Englander, da er den Berg ersteigen musste, der - ob
gleich niedrig gegen die iibrigen umgeben~en - stets ein 
Berg der Pyrenaen bleibt, von dessen steilem Abhange 
man im ebenen Lande kaum einen Begriff hat. Der Feind 
erstieg diesen Berg mit grosser Geschwindigkeit sehr ge
schlossen, ohne einen Schuss zu thun, bis auf die wirkliche 
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.A.nhohA. Die an~at~fenden Englande~.. waren auf einer do
minierenden sanften Kuppe nnd hatt_en nur l~erabzusteigen, 
welches sie · allerdings in sehr gut.er Ordnung thaten, doch 
ohne sich zu erschopfen. Genug, die Franzosen fochten 
brav und in elem Gefecht selbst kann man nicht sagen, 
dass sie durch die bereits · in Spanien erlittenen Echecs 
niedergesch~agen oder entmuthigt :waren. · Wenn sie eben
~o we~ig beh~1tsain in ihrem g3'.nz~n Vorriicken von Frank
reichs Grenze gewesen waren, so wiirden si~ wahrschein
lich Panipl6na erreicht und cliese Festung mit neuer Be
satznng, vielleicht auch mit Lebensmitteln versehen haben. 

7iAlso_ wir blieben auf's neue _im Besitz . der Anhohe, 
nnd ller Feind fasste Posto hinter der zunachst gegeniiber 
lieg-enden. _ bas kleine Gewehrfeuer da:uerte mehrere S~unden 
ohne Aufhoren fort, wahrend der Feind auf unserer rechten . . . 
Reite die Rohe stiirmte und mehrere :ZU ·weit vorgegangene 
Englander, die sein Heraufkomme_n auf die_ser Seite nicht 
vermutheten ~ iibe:rraschte. Er blieb jedoch nur wenige 
Augenblicke auf dem mit vielem Blute erstrit~enen Terrain 
und wich auf's neue einem · stiirmend anriickenden Portu-. . 

giesischen Regiment, welches ih? bi~ · auf den Fuss <1er 
Anhohe h1nunter warf. Das Gewehrfeuer dau~rte mit 
weniger I-'ebhaftigkeit fort bis zur einbrechenden Nacht, 
wo alles ruhte. Der Feind. behauptete sich in elem oben 
envahnte1~ Dorfe Sorauren, eine zahllose Menge Todter und 
Verwundeter auf den erstiegenen und wieder verlorenen 
.A.nhohen zuriicklassend. - Dies geschah a1=1f unserem 

. . 

linken Flu.gel. Auf dem rechten ward das Feuer auch zu 
Zeiten sehr heftig, und der Feind · stiirmte zu zwey Malen 
unsere Anhohen; doch ward er sogleich wieder_ genothigt, 
sie zu verlassen. · 

,,Diese Gefechte und Schlachten in den Pyrenaen haben 
e~n eigenes Gehalt, so wie in jedem gebirgigen Terrain, 
wo man wenig Gebrauch von der Artillerie und Cavallerie 
machen kann, und das Infanterie-Feuer und Bajonnett alles 
entscheidet. So viel wir wissen machte der Feind am 
26. und 28. nur auf seiriem linken Fliigel von _4 Piecen 
v:ierpfiindiger Artillerie Gebrauch. Die schone und brave 
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Englische Cavallerie konnte in der ganzen Periode nicht 
niitwir~en, und die Berge retteten auf · die Art die ganz
liche Zerstohr~ng der Sou 1 t sch en Armee. 

,, A~ 29. Juli vor Tagesanbruch standen be.yde Arnieen 
unter dem Gewehre, o_h:ne jedoch ein~n Schuss zu thun, 
und etwas weiter am Tage erlaubte 1n'an von Englischer 
S-eite dem Fein de, seine Blessierten einzuholen, die in so 
grosser Zahl auf dem Schlachtfelde geblieben waren. Ich 
benutzte diese Frist, um mich miindlich von demjenigen 
zu informieren, was ich nicht selbst gesehen hatte. - Der 
Tag ging taktisch ruhig hin, doch strategisch sehr t.hatig; 
d~nn wir sahen andere Englische Colonnen in unserer linken 
Flanke marschieren, die wir fur den folgenden Tag er
warteten, um thatig zu seyn. Am Abend schon, bey ein
gebrochener Dunkelheit, riickten wir von den Rohen naher 
hinunter in's Thal als zweyte Linie." 

. Soult gab den Plan auf, in der bislierigen Richtung 
weiter· vorzustossen, wollte dagegen sich· rechts ziehen, um 
den weniger steilen Pyrenaen-Weg· iiber Santestevan im 
Bi_das6a~Thal hinter sich zu bekommen, die grosse Ba
yonner Stra.sse zu gewirinen urid der Festung St. Sebastian 
U nterstiitzung zu bringen~ Als e1:· diese Bew'egungen am 
30. Juli be·gann, sah er sie <lurch Wellington durchkreuzt, 
der nun seinerseits die Offensive ergriff und zwei Divi
sionen Clausels im ffizama-Thal be·i Sorauren nahezu 
erdrii~kte. 

,,Am 30. Morgens bey den ersten Spuren der Morgen.: 
rothe war alles unter den Waffen und man theilte B:rannt
wein unter die rruppen aus: eine ge~isse Vorbedeutung_ 
des folgenden Tages~ Die Morgenrothe liess uns beyde 
Armeen unter dem Gewehre sehen und 8 Piecen Englischer 
N eunpfiinder in der zweyten Linie. Da·s. Gewehrfeue:r fing 
auf unsere:r Seite an begle~tet von der Artillerie, vorzi.ig
lich Haubitzen, die ohne W1derrede·. sehr zum gliicklichen 
Ausgange des· Gefechts beytrugen; iridem der. Fei!1d' sie 
uns nicht entgegen zu· setzen hatte. Obgleich Kugelschiisse 
von ·wenig Wi~kung, machten sie ein grosses Gerausch in 
den ·Hausern des Do1-fes, die· der Feind zu··seiner Verthei-
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digung benutzte. N achdem diese Art Feuer etwa 1 ½ Stun
den gedauert hatte, sahen wir plotzlich links au£ der Spitze 
der sich· a.n beyden Positionen hinziehenden Rohen Eng
lander (General Inglis mit 500 Mann) erscheinen und den 
Feind, der sie vor Tagesanbruch mit etwa 1200 zur Deckung 
seines Marsches besetzt hatte, vor sich hertreiben, -welches 
jn Zeit von einer Stunde entschieden war. Es war die 
7. Division, die, von Lord Wellington beordert., in die 
rechte Flanke zu operieren, es mit so gutem Erfolg that, 
dass der Feind sich bloss g:egeben sah und im Dorfe zu 
wanken anfing. Sogleich drangen etwa 500 Englander ( der 
6. Division Packenham) in die_ eine Seite des Dorfes, 
welches der Feind nun spornstreichs verliess. Doch sam
melte er sich auf der dominierenden Rohe und unterhielt 
dort von zwey Richtungen ein halbstiindiges Gliederfeuer 
auf das Dorf, unerachtet unse-rer Kanonenkugeln von der 
Capellenhohe, die ausserordentlich gut gerichtet wurden 
und stets zwischen ihn einschlugen. Ein neuer Beweis, 
von wje wenig Effect das Kugelfeuer der Artillerie gegen 
gute Truppen ist, die nicht durch den ausseren Eindruck 
geschreckt werden konnen. Wahrenddem waren die Eng
lander (Brigade Byng) von der am 28. streitig gemachten 
Capellenliohe gleichwohl gegen ~as Dorf zu hinabgestiegen 
und der Feind zog sich nach einem etwa stiindigen Ge
fecht iiber die Berge zuriick. Lord Wellington selbst 
stieg, nachdem er die Richtungen der vorgehenden Colonnen 
beordert hatte, unter dem lauten Hurrah seiner siegenden 
Truppen in das Dorf hinab, und alle Divisi6nen sah man 
schon zwischen den Bergschlucb.ten; dem· fliichtigen Feinde 
nach, verschwinden. - Ich war 10 Minuten zuvor in das 
Dorf geritten und nahm die verlassene Position und die 
Verwiistung durch unsere Kugeln in Augenschein. Beide 
waren gut, · doch vorziiglich die Deckung des Fein.des hinter 
den nachsten Bergriicken, wo er 1500 bis 2000 Mann ge
lagert hatte und man eine grosse Verwirrung von ausge
raumten Sachen des Dorf es, zerbrochenen und guten Ge
wehren, Montierungsstiicken, Leichnahmen und einzelnen 
Gliedern derselben untermischt sah. Das Gefecht hatte 

15 



226 

etwa 1.0 Stunden gedauert und es, war N achmittags 2 Uhr, 
als alle Divisionen sich entfernten. U ilsere gan~e ])ivision 
hatte in den bevden Actionen am 28. und 30. Juli in <ler ,; . . .. 

zweyten Linie gestanden, und war wegen _ des. nie __ ,vanken~ 
den Glucks im Gefecht nur Zusch3:uer .geblieben mit. we
nigen Blessierten von iiberschossenen Kugeln. _Wir .brae.hen 
gleich nach Ausgang des Gefechts auf, um uns mit Gene
~al Hill zu vereinigeu, der. auf dem Wege _ von Elizondo 
her nach einem sehr rlihmlichen Gegenstande durc4 grosse 
U eqermacht zuri.ick _ genothigt war." 

Die Kampfe am 30. Juli hatten Soults Armee ge
trennt un<l die Teile gezwnugen 7 auf verschiedenen Wegen 
ihren Rfickzug durch die Pyrenaen zu suchen. N ur mit 
genauer Not, unter wied_erholten Gefechten und grossen 
Verlusten, gelang ih~ dies in den Tag-en des 31. Juli und 
1. August, ind em es nahe dara~ war, dass die ganze Armee 
an das unwegsame Gebirge gedrangt zur Ergebung ge~ 
zwungen wurde. Mit dem Hauptteil ging Soult auf dem 
Wege von Santestevan im Bastan-Thale auf die N ordseite 
der Bidasoa zuriick, die Division Foy nebst- einer Anzahl 
Y ersprengter ostwarts llurch das Thal von Alduides nach 
St. Jean Pied de Port. Die blutigen Kampfe vom 25. Juli 
bis 2. August, welche unter dem Namen der Schlacht von 
Sorauren oder Pampl6na zusammen gefasst werden, batten 
den Verbtindeten ii.her 7000 Mann gekostet. Die Franzosen 
verloren an Mannschaft das Doppelte; ab~r noch empfind
licher war der Verlust an Selbstvertrauen und Zuversicht. 

•. , • I 

welche in gleich.em Mass~ auf die_ V erbi.indeten i.ibergingen. 
Vom 2. Augus~ ab nahm Soult wi_eder seine Auf

stell ung von der See bei St. Jean de Luz bis vor den 
Maya-Pass bei Ainhoue, die Division Foy ostwarts gegen 
den Pass v9n Roncesvalles nach St. Jean Pied de Port 
abgezweigt. Auch die verbi.indet_e Armee deckte wieder 
die Belagerungen von St. Sebastian und Pamplona vrie 
friiher. Die Division Morillo hatte einige Ruhetage in 
Elizondo an ?er oberen Bidas6a. ,,Am _ 7. August ward 
das ganze Hillsche Armeecorps, cle:rp, _sie zugetheilt war, 
wie gewohnlich auf die rechte Flankc peorJert und wir 



August (83) 227 

man,chierten demnach fur heute nach Alduides in einem 
hiibschen Thale, was nach Frankreich fiihrt und durch den 
Krieg noch nicht gelitten hatte. Am 8. erstiegen wir einen 
kaum absehbaren Berg auf der Strasse nach Roncesvalles 
und langten gegen Mittag bey der schon bekannten Ermita 
Ibafieta, von der der Nebenweg in das Valcarlos abzweigt, 
im Lager an. 

,,Wir hatt~n wahrend der ganzen Zeit der Soultschen 
Unternehmung schones Wetter gehabt; doch heute brach das 
schlechte wieder ein und ward beynahe unertraglich; ein 
ununterbrochener Regen oder Nebel mit heftigem Wintle, 
der auf diesen Rohen bestandig ist. Der Mensch ertragt 
<las schlechte Wetter ,vahrend eines Marsches oder der 
Zeit seiner Reise, weil er hofft, dass er am Ende derselben 
unter Obdach sich trocknen und schiitzen kann. Doch zu 
Hause seyn, wie wir in den schlechten Laubhiitten, '.wo 
der Regen im Innern lastiger wird, als im Freyen,. man 
alle hauslichen Arbeiten, als Kochen, Essen und Trinken" 
in fortwahrender Nasse thun muss, man nicht sit~en, liegen 
noch stehen kann ohne in einer W asserlache, das ist . zu 
arg und wie ich sage beynahe unertraglich. In diesem lieben 
Zustande waren wir zwey Tage und am zweyten noch 
Avant.garde, also im Dienst, bis am 10. Morgens uns eine 
Brigade Englander abloste., . General Hill, der unserer Di
vision . wirklich wohl wollte 7 bemitleidete. die Situation 
unserer Lente ohne Zelte und Holz bey einem so furcht
baren "\Vetter und beorderte eine Englische Ablosung, die 
durch ihre Zelte das Leben auf diesen unange:nehmen 
Rohen ertraglich er!J.alten kann, und uns mehr riickwarts 
in die rechte Flanke, wo . andere Punkte zu -decken waren, 
jedoch die Truppen unter Dach und Fach und nur die 
Wachen exponiert waren. Die ganze Division ging also 
in Cantonnierungs-Quart__iere~ ausser einem Bataillon, welches 
stets fiir drey Tage an der Bombenfabrik von Orbaice_ta, 
iiber die ein W eg nach St. Jean Pied de Port fiihrt, im 
Dienst war. Wir kamen nach Orbara, das Divisions
Quartier nach Villanueba, sammtlich kleine Gebirgsstadt
chen 1 do,eh fur uns schienen sie Para,diese, ~ndem wir untei; 
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Dach waren und die Officiere Betten hatten, von · denen 
wir wegen der in unserer Front avancierten W achen Ge
brauch machen konnten. 

,,Ich schrieb in diesen Tagen nach Hause die. Vor
gange des Krieges. Seit langer Zeit hatte ich schon nichts 
von dorther erfahren, als was mir zuweilen die Zeitungeu 
nothdiirftig mittheilten, und doch ward mir stets das Herz 
gross, wenn ich was vom N orclen horte. Die Schuld am 
Ausbleiben der Briefe, glaube ich, liegt in der wenigen 
Gewissenhaftigkeit der spanischen Posten. - Ich verkehrte 
sehr viel freundschaftlich mit dem Brigadier Ce b ri an 
unserer 1. Brigade, der friiher sie.ben J a,hre in Paris ge
wesen uncl spaterhin in Cadiz zut.raulich mit Moreau um
gegangen war, als dieser bey seiner Verbannung vom 
General Solano, der in Deutschland bey ihm Adjutant 
gewesen war, so besonders freundlich auf genommen ward. 
Moreaus Urtheil iiber manche wichtige Leute interessierte 
mich. So hatte er von Erzherzog Car 1 gesagt, dass er 
ihn fur einen der besten Generale der neueren Z~it halte, 
wenn er manche kleinliche Vorurtheile wolle fahren lassen. 

; 

zugestehend, dass er (More au) nie etwas Grosses gegen 
ihn habe ausfiihren konnen ttnd die Oesterreic.hische Armee 
stets ·z.u allem gewartig gefunclen habe, unerachtet er des 
Erzherzogs militairischen Secretair gewonnen gehabt und 
durchaus jede Kleinigkeit irgend eines Vorhabens des Erz
herzogs . erfahren, ohne welches er seine Retraite dure.h 
Bayern nicht wiirde haben bewirken konnen. Doch un
geachtet dieser genauen Informationen der -Plane des Erz
herzogs ware ihm (Moreau) nie ein Coup gegen selbigen 
gelungen und er glaube ihn reichlich fahig, Napoleon zu 
widerstehen, den er fur den moglichst best organisierten 
Kopf und unmoralischsten Mensch en seiner Zeit hal te. 

,,Bis zum 24. August gab es hier nichts N eues. W egen 
mancherley Riicksichten glaubte ich es nothig, mein Deut
sch.es Regiment in der Englischen 1. Division zu sehen, 
besonders weil _hier alles sehr ruhig schien uncl das Kriegs
theater dort lebhafter durch die Belagerung St. Sebastian's1 

welches man seinem ·Falle nahe hielt. General Morillo, 
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wie immer sehr gii.tig, gab mir auch ohne Widerrede Ur
laub, nicht allein nach meinem Regimente, ~ondern auch 
nach Bilbao, einer reichen Handelsstadt, um mich einiger
massen zu equipieren, woran wir alle sehr Mangel litten. 
Mit vielen Auftragen ging ich also . am 25. ab, passierte 
Pampl6na, welches noch von Don Carlos Espana blo
quiert ward, und kam binnen drey Tagen in Tolosa an. 
Am 28. Morgens horte man ein heftiges Kanonenfeuer von 
St. Sebastian her. lch setzte meine Reise auf der Bavonner . v 

Strasse fort und campierte jenseit Ogarzun unweit eines 
tii.rkischen W aizenfeldes. Am 29. traf ich Morgens fri.i.h 
bey rneinem Regimente ein, was links von der Strasse nach 
Inin unweit der Seekiiste stand. Am anderen Tage ging 
ich rnit Witz end orff nach St. Sebastian, wo man den· 
Sturm erwartete. Wir brachten mehrere Stunden als Zu
schauer zu, di~ . Wirkung des Englischen Geschiitzes zu 
sehen, was bereits eine Bresche von mehr denn 100 Schritt 
an zwey Orten geoffnet hatte. Der Feind feuerte durchaus 
nicht dergestalt, dass man vermuthete, er hatte sich auf 
clas Castell zuriick gezogen und die Stadt iibergeben. Die 
Festung ward aber nicht gestiirmt, ungeachtet bereits am 
Tage zuvor sammtliche Sturm-Commandos - von jeder 
Division in der Nahe 400 Mann, ausser der 5., welche die 
Belagerung hatte - abgegangen waren, und ich ritt zum 
Essen in's Lager zuriick. . 

7iAm 31. August mit Tagesanbruch horte man ein be
deutendes Kleingewehr-Feuer in unserer Front jenseit 
Iriu1 nach der Grenze zu, so dass es bald unsere Aufmerk
samkeit auf sich zog, und ich empfahl mich· vom Regimente, 
um zu sehen, was es dort gabe. Es war :unmittelbar an 
der Grenze, wo cler Feind einen U ebergang iiber die Bi
das6a versucht hatte und abgewiesen war. Wahrend meines 
Dortseyns versuchte er einen zweyten und lief ebenso 
schimpflich wieder davon, nachdem er jedesmal etwa 
1000 Schritt diesseits des Fliisschens gewonnen hatte. Die 
Briicke war vom Feinde bey seinem ersten Riickzuge nach 
Fraukreich abgebrochen, und unter dem Schutze von mehr 
denn 12 Piecen versuch te er nun eine and ere von Boten 
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zu etablieren. Doch nie konnte er dam.it zu stancle kommen. 
musste gegen 6 Uhr abends sein V orhaben ganzlich auf
geben und das bedrangte St. Sebastian seinem Schicksale 
iiberlassen, · welches um 2 Uhr N achmittags nach einem 
sehr hartnackigen Widerstancle genommen ward. Die 
Truppen, die so sehr gut an der Grenze fochten, waren 
die drey Gallicischen Divisionen der 4. Spanischen Armee 
und hatten sich die besondere Zufriedenheit des Lords 
Wellington erworben. Ihr Verlust wird auf 1500 Mann 
angegeben; den des Feindes weiss man bis jetzt noch nicht; 
doch babe ich verwundete Gefangene gesprochen, die sehr 
unzufrieden mit dem geg-enwartigen Franzosischen Dienst 
waren wegen schlechter Rationen bey strenger Zucht und 
ofteren Gefechten. 

,, Von diesem Gefechte· ging ich um 12 Uhr fort, da 
es mir beruhigt zu seyn schien - wenigstens hatte cler 
Feind seine Pontons bereits zuriick gezogen - und wandte 
mich nach St. Sebastian, wo ich ankam, als es schon in 
unseren Handen war. Ich staunte iiber die zahllose Menge 
der Leichnahme und schwer Verwundeten, die hingestreckt 
in der Bresche lagen~ Die Bataille bei Pampl6na war 
sehr blutig; doch auf einem so kleinen Platze beynahe die 
Erde mit Menschen bedeckt, zum Theil iiber einander 
liegen zu sehen, war mir noch nicht vorgekommen und 
ich blieb eine Zeit lang unbeweglich mit elem Fernrohr am 
Auge stehen, fiber die schnelle Abfertigung des Soldaten 
denkend, und entschuldigte dann im voraus jeden Exces: 
den die wenigen Uebriggebliebenen wahrscheinlich in der 
Garnison begehen wiirden. - .Ein kleiner Meerbusen 
nothigte mich zu einem bedeutenden Umwege, um nach 
der Festung zu kommen, und hierbey iiberfiel mich ein so 
heftiger Sturm, class ich veranlasst war, in einem Land
hause zu iibernachten. Am anderen Morgen ging ich 
nach St. Sebastian. Das Thor war noch verschlossen 
wegen des Castells, woraus der Feind den W eg beschoss .. 
und man war genothigt, durch die Bresche i.iber alle Leich
nahme der- b~iderseitigen Truppen zu klettern, ,vas die 
Sache unangenehm. machte. Es hat etwas Widerliches, 
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auf einen menschli?hen Korper zu treten, wegen seiner 
Beweg~ichkeit und dem etwaigen Moglichseyn; dass e_r es 
noch fi:i.hlte. Indess diese Moglichkeit musste man iiber
winden, da die neuen Besitzer des Orts etwas links von 
cler Bresche, wo man zur Bequemlichkeit auf der Brustwehr 
fortging und wo das Morden fortgedauert hatte, in jede 
kleine vom Regen verursachte Pfii.tze zum besseren Pas
sieren einen Leichnahm geworfen hatten. Endlich kam ich 
in clie Stadt und £and in jede1~ Strasse auf 50 Schritt, und 
besonders an jeder Ecke, ein starkes Parapet, wohinter 
sich der Feind 1nit grosser Hartnackigkeit vertheidigt hatte~ 
bis er endlich nach et"wa zweystiintligem blutigen Gefecht 
nach dem Castell hinauf retirierte. Die Stadt war noch 
voller Leichnahme, Englander nud Franzosen ge.mischt; 
vorziiglich jedoch der Ausgaug der Festung 11ach dem 
Castell zn, wo 12 bis 16 todte Englander iiber einander 
lagen. Der obere Theil der Stadt und der gauze Markt
platz waren ganz gut erhalten, nur di~ Hauser zunachst der 
Bresche sah man en squelette :· ·zwey Hauser waren im 
.A .. ugenblick meines Dortseyns die einzigen, welche brannten, 
uncl diese sind wahrscheinlich die Ursache vom ganzlichen 
.A .. bbrennen der Stadt wenige Tage nachher gewesen. Uebri
gens hatte man Englischer Seits nach dem Sturme die
selbe~ Ausschweifungen und Grausamkeiten jeglicher Art 
begangen, wie in Badaj6z, und man sagte noch arger. 
Jeder Soldat, seiner eigenen Willkiir nach einem hart
nackigen Gefecht iiberlassen und meistens vom Branntwein 
i.ibernommen, ist ein schreckliches Geschopf, doch wo
moglich der Englander roher und ziigelloser als irgend ein 
an<.lerer, weil der Trunk ihn alle Disciplin und V orgesetzte 
vergessen macht dermassen, dass er nur durch physisehe 
U ebermacht zuriick zu halten ist, jedoch durch keine Au
toritat. Ausserdem ist es sonderbar ~ dass des Englanders 
Zugellosigkeit bey Stiirmen sich ganz gegen den wehrlosen 
Einwohner de8 Orts richtet und alles was Feind ist, das 
nach langem Kriegsherkommen eigentlich iiber die Klinge 
springen miisste, verschont. Das gri.indet sich vorziiglich 
auf seine Raubsucht, die er natiirlich besser bey den Ein-
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wohnern als bey den arm.en Franzosischen Solrl.aten be
friedigen kann. Nicht zufrieden, alles- zu nehmen, was er 
:findet und seine Li.isternbeit bis zum Uebermass zu be
friedigen, todtet er j eden, der ihn hieran hindern will. 
Genug, es ist ein hartes Schicksal einer Festung, von 
den Eglandern erobert zu werden; denn obgleich gewohn
lich alles vor der Belagerung auswandert, was nur kann, 
stets giebt es noch eine Menge ungliicklicher Zuriick
bleibender, die auf freundschaftlich menschliche Behandlung 
von ihren Alliirten rechnen und dann so grausam getauscht 
werden. Der Verlust der Stiirmenden soll sich auf 500 
belaufen, worunter gewiss iiber hundert sind, die in cler 
Trunkenheit raubend einer den anderen selbst gemordet 
haben, oder von den ungliicklichen Einwohnern als Gegen
wehr getodtet sind. Durch die Behandlung der Spanischen 
Einwohner haben sich die Englander bey der ganzen Nation 
verabscheut gemacht, die ihn·en so schon wenig wohl ·will 
wegen ihrer Kalte gegen alle Auslander und grosser 
Verschiedenheit oder Ungeschliffenheit in ihren Sitten. 
Dieses Widerwillens der Spanier wegen gegen alles, wa.s 
Englander heisst, besonders von Seiten der Spanischen 
Darnen, wel9he die Englischen Sitten grob und hasslich 
fin den, bin ich vorziiglich bewogen, hier in Spanien nie in 
der Englischen Armee zu dienen. 

,,Genug, ich war zufrieden mit dem, was ich gesehen 
hatte und ging nach einigen Stunden Umherschauens 
wieder durch <lie Bresche hinaus, wo ich die Explosion 
einer Mine unter der Bresche in Augenschein nahm, die der 
Feind zu friih und deshalb sich selbst mit aufgesprengt 
hatte. N och am selben Tage ging j ch bis Tolosa und 
kam am 4. September in Bilbao an, wo ich den General 
Castaii6s auf der Reise nach Cadiz fand. Ich hatte Em
pfehlungsbriefe vom General Morillo fur mich und kannte 
seine sammtliche Begleitung. Er ist ein alter geriebener Hund1 

doch unterhaltender Mann, nahm mich sehr freundlich auf 
nnd hiess mich bey ihm essen, was man sehr ungeniert 
thut. -- Bil?ao ist ein ziemlich grosser, zwey Meilen Yon 
der See an einem Fliisschen gelegener Ort, der vom Handel 
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mit England und der ganzen Welt lebt und deshalb durch 
unser Vorriicken an die Pyrenaen sehr gewonnen hat. Die 
Strassen sind eng mit sehr hohen Hausern, doch bequem 
und reinlich. N eben elem Fliisschen, ilas fiber 100 Schiffe 
trug, fiihren sehr hiibsche Promenaden beynahe bis an's 
Meer. Es sind ziem1ich viele, doch nicht besonders hiibsche, 
junge Madchen in Bilbao, recht gesellschaftlich und ziem
lich intriga.nt, doch nicht so hingebend, wie man es in 
den anderen grossen Stadten Spaniens gewohnt ist. Bu a
rem o, Adjutant von Castafi6s, :f:iihrte mich in einige der 
besten Hauser ein, wo man sich wegen des ungenierten 
Tones, der dort herrscht, ziemlich gut ami.i.siert. 

,, Ohne dies besorgte ich eine Menge Commissionen 
und ging nach deren Abfertigung binnen etwa 12 Tagen 
wieder iiber Tolosa zur Division zuriick, die ich noch an 
denselben Punk ten vorfand, wo ich sie verliess. Am 
24. September kam ich an und ward ungeacp.tet meines 
etwas langen Ausbleibens sehr freundschaftlich vom Genera.I 
uncl allen Uebrigen empfangen. Es war durchaus nichts 
Neues auf diesem Punkte vorgefallen und ich hatte bei Ir{1n 
und St. Sebastian mehr Kugeln pfeifen horen, als wenn 
ich bey der Division gewesen "rare. 

,, U ebrigens haben v:ir hier jetzt bessere N achrichten 
a]s zuvor, indem der General regelmassig den Moniteur aus 
Frankreich erhielt. Das Wichtigste von allem ist die Er
klarung Oesterreichs; mit dieser und vorziiglich <lurch die 
bessere Lei tung der verbiindeten Heere muss man erwarten, 
class Napoleon unterliegt. Wie wichtig ist das Kriegs
theater gegenwartig in Deutschland; wie gern mochte ich 
clort seyn; wie sehr ware es meine Schuldigkeit, mich dort 
jetzt einzufinden ! - Doch bin ich ein ganz unabhangiger 
Mensch, der nur seinen besseren Einsichten zu fol gen hat? 
oder muss ich erst bey zehn Herren und Fortune um Er
laubniss bitten und Raths ~rholen, ob es sich wohl fiige 
oder thun liesse. wieder unter den Schutz meines recht-, 

massigen Vaterlandes zuriick zu kehren? Bey meinem Her
ausg-ehen, wo ich der Consequenz schuldig zu seyn glaubte, 
<las Fortune zu priifen, bin ich hart genug behandelt und 
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~tiefmi.i.tterlich vom Schicksal ~itgenomm~n, als dass ich anf s 
wilde Blaue wiecler das W eite suchen .sollte; cloch liogt mir 
clas Vaterland. so nahe am Herzen, dass ich alles um mich 
her vergessen und geradezu nach Deutschland gehen mochte, 
ohne einem Menschen ein Wort zu. sagen." 

Im Anfang des October schob Wellington den linken 
Flu.gel seiner Armee i.i.ber die Bidas6a hinuber nuf fran
zosischen Boden. Die weiteren Unternehmungen mussten 
vom Erfolg des Krieges in Deutschland und vom Fall 
Pampl6nas abhangig gemacht werden, und mit U ngednld 
erwartete der rechte Flu.gel unter Hill die Capitulatio11 
der Festung, ,velche ihn von dem ~bei Sturm und Schnee 
taglich unleidlicher werclenden Vorposten-Dienste auf dem 
Hochgebirge zu erlosen versprach. Am 31. October trat 
endlich der ersehnte Zeitpunct ein, und auch die Entschei
dung in D.eutschland, welche den Einbruch nach Frank-: 
reich in Aussicht stellte, war inzwischen gefallen. W el-
1 ingto n zog nun seine Truppen nach dem linken Flii.gel 
zusammen, indem Hill an den Maya-Pass heran genommen 
wurde. Der Angriff konnte aber wegen Wetter und W egen 
nicht vor dem 10. November beginn~n. An cliesen1 Tage 
ersti.i.r1nte Wellington die verschanzte Rtellung an der 
Nivelle. welche von der See bei St. Jean de Luz bis zum 

' 
Pie Monclarrain siicliich Itsatsou an der Nive in einer Aus
clehnung von drei Meilen reichte. Soul ts linken Fli.1gel 
bildeten zwei Divisionen unter Er 1 on. Sie hielten, von der 
Bri.i.cke bei Amots an der Nivelle beginnend, einen steilen 
Ri.i.cken hinter dem Dorfe Ainhoue besetzt, der mit drei grossen 
Reduten befestigt war. Zwei Brigaden standen einige tau
send Schritte vorgeschoben, die eine um Ainhoue, die andere 
ostlich davon au£ elem ebenfalls stark verschanzten Ri.i.cken 
von Atchulegny 1 der sich an den ,veit in's Auge fallenden 
unzuganglichen Felsen Mondarrain anschliesst, mit ,velchem 
die Stellung endigte. Soult gebot fiber 60000 lVIann; 
Wellington .verfiigte fiber 90000 Spanier nnd Englander: 
in drei Colonnen nnter Hill, Beresford und Hope geteilt. 
Der Mitte · unter Beresford war der Hanptangriff fiber-
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tragen; er wnrcle aber gleichzeitig durch Hills Vorstoss 
unterstii.tzt, wahrend der linke Flu.gel nur drohen sollte. 
Gegen ·7 Uhr fruh erschien Hi 11 nach einem beschwerlichen 
N achtmarsche vor dieser Stellung und schickte die Division 
lVIorillo gegen die Felsenhohen von Atchuleguy und l\Ion
clarrain, die 2. eng1ische gegen Ainhone. Die beiden anderen 
dnrchschritten die Nivelle und nahmen um Mittag die 
Hauptstellung Er 1 on s hinter Ainhoue, ,voclurch die vorge
sehobene Linie im Rucken bedroht war und ebenfalls 
nachgab. 

August erzahlt: . 71 ... -\.in 1. Nove~ber erhielten ,vir in 
Orbara die erwiinschte N achricht von der erfolgten Ueber
gabe Pampl6na's und zngleich die Ordre, marschfertig zu 
\:,eyn. Das Wetter war den ganzen Tag scheusslich, Thau
schnee und Regen, so dass alle Strassen von Feuchtigkeit 
fiberliefen und wahrlich den Marsch· nicht wtinschenswerth 
machten. Erst a.ls clas Wetter sich besserte, am 6., mar
~chierte die ganze Division, wie man sagte, zu einer Expe
<lition in's lnnere von Frankreich, welches die Folge 
lehren ,vird. Bey unglaublieh schlechten Wegen, stets 
auf den Pyre11aen fort, ging es nach Aldnicles. Man hatte 
l1en Marsch moglichst gr·heim gehalten und nns stets ge
sagt, dass wir nach Pampl6na in die Winterquartiere 
gingen, als die Direction unseres Marsches uns plotzlich 
eines anderen belehrtc. An1 7. erhielten wir Ordre von 
Lord Wellington, uns naeh Maya zu wenclen, und kamen 
dort gegen Abend auf ebenso schlechten VvT egen ,vie Tag:-:; 
zuvor an. Am anderen l\'Iorgen sollte die Division vor 
Tagesanbruch auf elem Rendezvous seyn zum Angriff der 
franzosischen Linie en face vom Maya-Pass. Vier englische 
und eine Portugiesische Division ,varen bereits versammelt 
und gelagert, als Lord Wellington plotzlich befahl, sic 
sammtlich bis auf weiteren Befehl ·wieder in den zunachst 
gelegenen Dorfer zu vertheilen. Am N achn1ittag des 0. 
erhielten ,vir Ordre, nach dem oben erwahnten Rendezvous 
vorzurucken, uncl die Jager-Colonne ward zu den ersten 
Unterneh1nungen wie g-ezie1nen<l nnter Prut s formiert. 
\Vir marschierten gegen Abend aus, die. ganze N acht durch 
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bey hellem Mondenschein, uberschritten die Gipfel <ler 
Pyrenaen auf dieser Seite und waren gegen Morgen des 
10. November vor den sehr becleutenden Franzosi8chen 
Verschanzungen, die auf dominierenden Rohen angelegt 
zum Theil mit gut.er Artillerie versehen waren. J ede Di
vision hatte bereitR ihren point d' attaque und unsere nebst 
der 2. Englischen traf eine gewaltige Anhohe, die hochste 
der ganzen feindlichen Linie. Wir hatten deshalb die ... i.\.n
weisung, den Angriff des Centrums abzuwarten und clen 
unsrigen nur zu fingieren. Morgans 6¼ Uhr fiel der erste 
Schuss im Centrum uncl eine viertel Stunde spater trieben 
wir leichte Infanterie die feincllichen Vorposten zuri.ick: 
die nach wenigem Widerstancle die ersten Anhohen ver
liessen, ehe die Regimenter noch mit ihnen aufkommen 
konnten. Wir mar,hten halt auf eine Stunde, wahrend zu 
unserer Linken die bis clahin verdeckten Divisionen des 
Gros hervorbrac11en und mit sturmender Hand, ohne einen. 
Augen blick zu zaudern, den Feincl von seinen wichtigen 
Hoben hinter Ainhoue warfen. Wir hielten jetzt keinen 
Augen blick in unserem V orgehen an und . die ganze Linie 
avancierte auf den von einer Rohe zur anderen sich zuri.ick 
ziehenden Feind, der zum Theil schandlich fl.oh uncl die 
besten V ertheidigungspuncte, ohne einen Schuss zu thun1 

aufgab. Wir liessen unsere grosse Anhohe, Pie Mon
darrain, recbts und die ersten Compagnieen gingen 
durch ein Defilee, wo uns der Feind rechts mit Kartat-
8chen und von _ vorn mit Passkugeln beschoss. Doch ging 
es so glucklich fur uns ab, clas:~ nur wenige Leute be
schadigt wurden. und wir uns laufend seinen Kanonen der
gestalt naherten, class er sie verliess, ohne uns auf elem 
Parapet abzuwarten. Wir vereinigten uns mit den vom 

Centrum kommenden Englandern, trieben nun allein - wir 
Ieichten Compagnieen - den Feind stets laufend vor uns 
her und fl.anquierten dergestalt die· grosse Anhohe, class 
cler Feind genothigt war, sich ohne einen Schuss zuri.ick 
zu ziel;ien, bi_s wir wieclerholt Ordre bekamen, halt zu 
machen. Auf diese Art endigte sich dieser Tag und das 
Gefecht, we le hes vermoge Jes stark verschanzten Terrains 
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bey guter Vertheidigung sehr blutig hatte werden konnen, 
was wir auch erwarteten, da es die Beschiitzung der 
Grenz·e 'Frankreichs galt, die wir nun so gliicklich durch
brnchen. · Wir zogen gegen Abend in ein vom Feinde 
verlassenes Lager ein, das aus sehr schonen grossen 
Hiitten fiir mehrere tausend Mann gemacht war." 

Soult ging nach einem Verlust von fiber 4000 Mann 
und 51 Canonen in der Nacht und den folgenden Tag nach 
Bayonne zuriick. Den Verbiindeten hatte die Eroberung 
<ler starken Gebirgs-Stellung nur 2700 Mann gekostet. 

7,Nach einem Ruhetage machte am 12. November Nach-
1nittags der ganze rechte Fliigel eine Recognoscierung bis 
au die Nive, hinter welche der Feind - mit Ausnahme 
des Dorf es Cambo, das er verschanzte - sich zuriick zog. 
vVir fassten Posto unmittelbar vor seinen aussersten Schild
wachen und waren sehr wachsam, bis er am 15. Morgens 
seine Verschanzungen verliess und die Briicke iiber <las 
Fliisschen sprengte, clas durch das seit dem 12. fortdauernde 
sch were Regen wetter angeschwollen kein Passieren erlau bte. 

,,Die ganze Division war Compagnieweise in die Land
hauser vertheilt 7 womit der ganze Strich Landes diesseit 
der Nive iibersaet ist; die leichten Compagnieen gin
gen in Cantonnierung weiter rechts, unmittelbar nebeu 
dem Dorfchen Itsatsou langs dem Fliisschen. Ich freute 
mich iiber den Geschmack bey Anlegung mehrerer dieser 
Landhauser, die wie in Deutschland mit der moglichsten 
Bequemliehkeit versehen sind uncl clas rohe, monchische un
cultivierte Spanien sehr weit hinter sich zuriick lassen. Sie 
sind den Pli.indrungen des marodierendeu Soldaten sehr 
ausgesetzt, der ungeachtet der harten Strafe sich in Feindes 
Land wenig gebunden glaubt und grosse Excesse begeht. 
Die Franzosischen Schildwachen stehen auf Pistolenschuss
W eite jenseit des Flusses und scheinen mit uns W affen
stillstand gemacht zu haben, so wie die unsrigen mit den 
Franzosischen Promeneurs jenseit des Fliisschens. 

,,Am 27. November ward die Compagnie nach Bidarray 
an der Nive aufwarts beordert zu einer Expedition, Ra
tion en im Feindeslande einzutreiben, womit wir nach einigen 
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Scharmiitzeln zu :-:;tande kamen. Die Lebensmittel fingen 
an~ uns ganzlich zu fehlen, nnd es ward schon unterhandelt, 
ob die Division nach Spanien zuriick gehen sollt'J, bis wir 
schliesslich Englische Rationen erhielten. Doch waren 
auch cliese nicht immer voll, so dasR der Soldat bedeutencl 
Mangel litt." W egen der von den spanischen Truppen 
ausgei.ibten Excesse schickte Wellington sie zu dieser 
Zeit auf spanisches Gebiet zuriick, bi~ auf die Division 
Morillo, welche allein bei der Armee blieb. -

Soult stand wahrend dessen im verschanzten Lager 
vor Bayonne zwischen der Nive uncl dem Meere und hatte 
seinen linken Fliigel, vier Divisionen 11nter Erlon 1 am 
rechten Nive- Ufer auf,varts bis Cambo; die Division Paris 
und eine starke Cavalerie waren iiber den linken Flug-el 
hinaus entsendet bei Louhossoa und St. Jean Pied de Port, 
der Division Morillo gegeniiber. In den ausgesogenen 
Raum zwischen Nive und Meer blieb Wellington so lange 
eingeengt, weil heftige Regen die Wege unbrauehbar 
machten. Doch beschloss er. das Land zwischen Nive uncl I . 

Adour zu gewinnen und den Feind auch dort auf Bayonne 
zu beschranken, so bald die Moglichkeit einer Bewegung 
eintrate. 

;; Wir stanclen in den Landhausern von Itsatsou hinter 
der Nive, mit elem Feinde auf 150 Schritt ain jenseitigen 
Ufer, bis am 8. December Abends, ohne irgend eine vorherige 
Vermuthung, wir Ordre erhielten, den Fluss zu durchwaten 
nnd den Feind vom jenseitigen Ufer zu vertreiben, welches 
auch mit Tagesan bruch gliicklich zu stande gebracht un<l 
General Paris mit seiner Brigade auf Hellette 2 Meilen 
weit zuriick getrieben wurde. Wir passierten den Fluss 
mit einer grossen Geschwindigkeit und iiberraschten den 
Feind dergestalt, class er fast nicht Zeit hatte, . sich zu ver
theidigen. Wahrenu ein Theil unserer Truppen den U eber
gang deckte, liess der iibergehende Theil den Feind vielleicht 
nur zwey grosstentheils verlohrene Salven thun und zwang 
ihn dann spornstreichs zuriick zu weichen.. Das Wasser 
ging uns bis a.n die Brust un<l ein Officier und e-inige Leute 
e~tranken, wahr..end etwa 5 oder. 6 im Wasser verwundet 
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wunlen. In dem Gefecht verloren wir mehr. doch waren 
I 

wir stets gliicklich und erhielten eine_ Meile jenseit deR 
Flnsses Befehl, halt zu machen. Wir waren nur mit einer 
Brigade i.\bergegangen, dagegen die zweyte zur Deckung 
unserer rechten Flanke gegen St. Jean Pied de Port zuri.ick 
geblieben. 

,,Die 2. Englische Division und die Portugiesische 
hatten bev Cambo den Fluss durchwatet und so wie wir 

• V ' 

den Feincl vor sich her getrieben, der sich von dort gegen 
Bayonne zog, wahrend . er auf unserer Seite die Rtrasse 
nach St. Jean Pied de Port wahlte. u1n dieses zu dee.ken. -

I 

nAm 10. horten wir ein heftiges anhaltendes Feuer 
11ml erfuhren bald. dass Marschall Soult mit seiner beY 

) V 

Bayonne vereinigten Force wahre_nd d~r N acht diese Stadt 
passiert nnd auf der linken Seite der N ive die Englischen 
Divisionen angegriffen, d_reymal seine Attaque wiederholt 
hatte und durchaus keinen fingerbreit Terrain ge,vinnen 
konnte, Soult mit 60000,gegen etwa 35000 Mann. Er zog 
sieh in den folgenden Tagen wieder auf clas rechte U fer 
der Nive und presentierte sich am 13. December vo:r den 
Divisionen des Generals Hill, der 2. Englischen uud 1. Por
tugiesischen. Ein sehr heftiges Feuer nahm seinen An
fang und es schien, als ob Sou 1 t sich capricionniert ha tte , 
Reine Scharte vom 10. wieder auszuwetzen. Mehrere Male 
wurclen· die hitzigsten Angriffe mit grosser Br·avour wieder
holt und der Feind gewann zuweilen einige hundert Schritte 
Terrain; doch gleich warfen andere Regimenter ihn wieder 
mit grossem Verlust zurtick uncl auf's neue erlitt Soult 
<lie Schmach, mit 30000 Mann gegen 14000 abgewiesen 
zn werden. -

,,Zur Deck-µng von General Hill's Ri.icken stand eine 
Englische Dragoner-Brigacle in Hasparren und unsere Bri
gade war seit dem 11. beauftragt, zum gleichen Zweck 
auf der Auhohe an der Hauptstrasse bey Urcuray Position 
zn nehmen in der Erwartung, dass General Paris unR 
angreifen wiirde. Meine Compagnie Jager ward mit dem 
Aus<lruck des Generals auf den linken Fliigel beordert. 

. • ~- I 

class er uns dort nothig ha.be, als er von dorther den 
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Hauptangriff erwarte. Doch cler Feind wollte uns diesmal 
den Gefallen nicht thun und mit Ausnahme einiger Schar
miitzel, die sammtlich giinstig fiir uns verliefen, blieben 
wir an diesem Tage ohne Kugeln. Der Verlust betrug 
26 Mann." 

Die fiinftagigen Kampfe bei Bayonne hatten den Fran
zosen 6000 1 den V erbiincleten 5000 Mann gekostet. Sou 1 t 
stand von weiteren -v ersuchen ab, bel~ess nur eine Be
satzung in dem verschanzten· Lager und nahm seine Armee 
hinter den Adour zurfick, welchem eine Anzahl mehr oder 
minder becleutender Gebirgs-Fliisse zustromen. Durch eine 
Aufstellung hinter diesen Wasserlaufen bedrohte Soult 
auch ferner die rechte Seite Wellingtons, nachdem dieser 
d1irch die geschilderten Kampfe sich iiber die N ive aus
gebreitet hatte. Von Peyrehorade aus, Yier Meilen ober
halb Bayonne an dem Gave, schickte er zwei Infanterie
und eine Cavalerie-Division unter Clausel an die Bidouze, 
wo sie sich mit dem weiter aufwarts am selbigen Flusse 
bei St. Palais stehenden General Paris in Verbindung 
hielten. Sie trieben ihre Vorposten bis an <las Joyeuse
Fliisschen und die Strasse von Bavonne nach St. Jean 

v 

Pied de Port vor. Wellington verstarkte dem gegen-
iiber seine Truppen an der Nive, deren rechten Fliigel nach 
wie vor die Division Morillo einnahm; doch sah er sich 
<lurch die Un bi .. auchbarkeit der Wege in Fesseln geschlagen, 
und die grossen Unternehmungen ruhten zwei Monate lang 
bis zum N achlassen des au:flosenden Regen wetters. N ur 
Vorkommnisse untergeordneter Art fallen in diese Zeit 
des Stillstandes. 

,,Am 13. December riickten wir in Hasparren, einem 
Stadtchen eine viertel Meile in unserer Front, ein, nach
dem ich mit ·der Compagnie das 13. Franzosische Chasseurs 
a cheval 'Regiment daraus vertrieben, das an demselben 
Morgen einige gliickliche Coups gegen die Englische Ca
vallerie gemacht hatte. Hasparren ist ein niedlicher Ort 
mit sehr hiibschen Madchen von. besonders reitzendem 
W uchs. Es gab viele Biirgertochter, sogenannte demies 
Dernoiselles, doch keine eigentliche· Darnen dort. Wir amii-
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sierten uns iibrigens leidlich mit ihnen, obgleich wir stets 
dergestalt mit Recognoscierungen und Dienst bei schlecht~m _ 
Wetter beschaftigt waren, dass uns wenig Zeit zu gesell
schaftlichem Umgange · iibrig blieb .. Die lehmigen Wege 
waren ganz iiber alle Begriffe schlecht, so dass ein Fuss
ganger stets neben dem Wege ·die Hecken und Zaune 
iiberklett~rn musste, um fo1~t zu kommen. Wir waren alle 
Morgen unterm Gewehr und zwey oder dreymal · riickten 
wir aus, -µm wieder hinter der St~dt Position zu nehmen, 
wobey ich mit der Compagnie nnd e_iner Schwadron 
Deutscher Husaren des Rittmeisters Aly 1. Regiments iiber 
24 Stun den allein im Orte vorgeschoben blieb, um vom 
Anrii.cken des Feindes baldige Nachricht zu geben. Doch 
General Paris war stets vorsichtig genug, nicht zu kommen, 
wahrend ich diese Zeit als Commandant des Ortes benutzte, 
um nach gehoriger Aussetzung der Vorposten Bekanrit- _ 
schaft in den Fa.milieu zu machen. - Am 18. December 
machten wir eine Recogn"'oscierung gegen den General 
Paris jenseit Mendionde ( an der Strasse von St. Jean), 
wobey einige Kugeln gewechselt wurden und der Feind 
uns mehrere Pferde und Menschen des Englischen 18. Ru
saren-Regiments verwundete, welches sich unvorsichtiger 
Weise in eine Schlucht gewagt hatte, wo feindliche In.::. 
fanterie versteckt lag. 

,, Am 19. Mor gens marschierte die 1. Brigade na9h U rt 
und die 2. nach Briscous, erstere~ Ort am U fer des Adour, . 
letzterer unweit davon. Ein furchtbares Wetter marquierte 
die Scheidung der ab- und zunehmenden Tage, und der 
Wind war so stark, dass Menschen und Pferde mehrere 
Schritte zur Seite geworfen wurden, ohne sich erhalten zu 
konnen. Die Wege waren noch schlechter als das Wetter, 
und <la die leichte Infanterie-Colonne zur Deckung der 
rechten Flanke eine halbe Meile weiter marschieren musste, 
so iibernahm uns die Nacht mit einem fiirchterlichen Regen 
und der Soldat, der nicht sehen konnte, watete bis an die 
Kniee im Dreck. Es war ein entsetzlicher Marsch, ~en 
nur die gute Laune und stetige Zufriedenheit des Spaniers 
ertragen kann. Durchaus kein Mann verlohr sich und jeder 

16 
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war zufrieden, · dass es ihm · erlaubt wur~e, in dem Haus
fl.ur Feuer zu machen und . seine Ration zu bereiten. Des 
Feindes Schildwachen standen am jenseitigen Ufer. 

,,Anderen Tages marschierte unsere leichte Infanterie 
In:it etwa 80 Pferden ·ae$ Englischen 13. Drag-oner-Regi
ments nach Labastide, eine Meile a.ufwarts an der J oyeuse, 
zur Besetzung dieses Fliisschens, welches die rechte Flanke 
der Armee deckte. Eine Meile weiter rechts in Hasparren 
war die 3. Englische Division eingeriickt. Wir wurden 
gut. in den Landhausern logiert und ich traf in clen1 mei
nigen die ersten Franzosischen Darnen, die man so nennen 
kann, und die gauze Familie des juge cle paix, eines alten 
reichen Kerls und eifrigen Anhangers Napoleon's." 

Aus Verpfl.egungs-Riicksichten wurde die Division vor
iibergehend hinter die Nive . zuriick genommen; seit dem 
3. J anuar 1814 erhielt aber clie 1. Brigade- wiecler ihre 
Aufstellung vorwarts des Flusses in Macaye zur Deckung 
der rechten Flanke gegen General Harispe, der jetzt den 
linken Flu.gel der Franzosen commandierte und sein Haupt
quartier in dem 3/ 4 Meile gegeniiber gelegenen Helette hatte. 
August sowohl als seine Compagnie schliefen stets ange
kleidet und waren vor Tagesanbruch unter . Waffen; die 
ofteren Zusammenstosse mit dem Feinde erwiesen die Not
wendigkeit solcher Vorsicht. 

Am 10. J anuar fouragierten englische Dragoner vor 
der Linie und wurcten dabei von Abteilungen der Division 
Morillo gedeckt. Der Fe.ind erschien mit 3 Bataillonen 
aus _der Rich tung von Helette, warf . sie zuriick und griff 
vom Nebel begiinstig-t Macaye an. Als aber die Horner 
rechtzeitig die 3 Jager-Compagnieen zusammen riefen, 
machte cler Feind nur einen lauen Versuch auf das Dorf 
unq zog nach. einstiind.igem Scharmiitzel ab. Augusts 
Compagnie hatte einige Verwundete und erntete wie stets 
zuv.or die besondere Zufriedenheit des Division airs;. die 
samtlichen Jager-Qapitaines wurden dem Gener.al en chef 
emp.fohlen. 

Es ::war bei., dem . nahen Gegeni.i.berstehen der V orposten 
und_ der langen · Da1:1er dieses VerhaJtnisse·s eine beiderseitige 
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Rticksicht eingetreten, so dass man eina~der i;iicht belasti~~
Am 26. ;Tanuar· kam es indessen zum G~fecht um .eit;t~-
spanische Schildwache, die der Feind nicht leiden woJlt~ 
und um deren Zuriickziehen er miindlich gebeten 1i.atte. 
August; welcher mit seine·r Compagnie dp,rt ,st;and, hatte; 
ihm eine verneinende Antwort zu uberbringen, woraw d~s. 
Feuer von feindlicher Seite_. begann: . und ~al~. erllstlich 
wurde, so da.ss Oberst_ Cano, Commandeur_ der-~ager, de.n .. 
angegriffenen Punct. verstarken musste. ,,Der Feind ~µch~e 
uns zu :flanquieren; doch · ich · attaqu.iert.e ihn dort mit _de~. 
Bajonnett und clelogierte ihn sogleich auf dieser Flanke, . 
wahreucl eine andere Compagnie mir zu Hiilfe kam. Es , 
regnete Kugeln von allen Ecken und. Enden, un~ _5 9der 
6 Verwundet"e der Compagnie waren bereits zuriick gel?racht~ 
Die mir zuni $outien gekomni.ene Compagnie ~ahm i;n~Jne~ 
Platz auf der Anhohe ein und ich zog mich auf die linke 
Flanke des Feindes. Das Feuer dauerte sehr lebhaft fort 

' . . . # . 
. . 

und es fielen zwey todtlich Ver'Y1-1;ndete . ~n meiner Se~te, 
ohne · dass jedoch der Feind etwas gewinnen kon~te., _Unser. 
Obrist, . der von weite:m:· das Gefecht. dirigierte,. gab, das_ 
Signal zum zweyten Bajonnett-AngTif;fe una·· die'. drey _Q9m
pagnieen' die ·wir berei'ts. enga.giert ~ar~n ' .. <?P.P..e ~~s~rv~, 
delogierten den Feind von seiner Po~ition_. Er nalµµ ;-sie 
jedoch mit einem en soutien habenden B~taillon bald wi~der 
ein und · zwang uns nach e~nem fiinfstii~d~gen Gef~cpt, 
welches uns bereits . etwas an A them und Pa~rone_~ erschopft 
hatte, uns bis in unsere · friiher~ A~fstellung z;u_riic~ _ zu 
ziehen, indem der 'General nichf wii~s-chte·, · die Acti9n,: di~ 
als Vorposten-Gefecht ~eniger Compagnieen schon ~u ernst 
geworden war, ·weitere Ausdehn~ng gewinn.en zu las~en. 
Seit langerer ~eit, muss ich sagen, h·ab~ ich_- ~~~~t _so vi~le, 
und so nahe I Kugeln um mi ch pfeif en gehort. . . wa~ ger 
Feind an Mehrzahl ·uh.er· uns. gewa~n; erset~ten ·wir fur_ ~en 
langsten Theil aer· Actio_n . an Hartpii.ckigkeit 'u~d -~r-rot~, 
nicht zurii.ck" Zll gehen; uiid dies-·m~cht~ ~~s _2 C~pit~i~s, 
4 Subalterne und 44 · Mann an Todten ~nd Verwundeten 

• 1 . i, .. • • ... • .. .. • • 

verHehren, \vahrend der V erlU:st <les F~{~des in 6 Officiere~ 
und 60 Mann bestehen soll. Ich verlor in der Compagnie 

1G* 
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allein 23 Mann, das ist von vieren einer und fi.ir Tirailleurs 
sehr viel. Der General. war sehr ungehalten i.iber das sujet 
des Gefechts, · doch besonders zufriedeJ? mit den drey Com
pagnieen und gab eine sehr vortheilhafte Meldung an den Ge
neral en chef ein, <lessen Antwort wir in diesen Tagen erwarten. 

,,Au.£ die Art existiert man ·fort au£ Kosten seines 
Blutes und, wenn . man sich gut· auffiihrt, bleibt man, was 
man ist; denn all die star ken · Empf ehlungen, die der 
General nie unterlasst in Riicksicht meiner ~inzusenden·, 
scheinen .verloren zu seyn, wenigstens langen die Dank
sagungen und Belohnungen hier nie an. Genug, es ist ein 
inconsequentes schwaches Gouvernement ohne Selbstandig
keit und Gehalt, von dem man nichts Besonderes er
warten darf und ·iiber das so,vohl die eigenen Spanier als 
die Auslander miide sind zu · urtheilen und zu tadeln. Wie 
froh · ware ich, meinem V aterlande so zu dienen, als 
diesem Spanien." -. 

Um· die Mitte des Februar wurde die Witterung giinstig, 
so dass Wellington an Wiederaufnahine der Unter
nehmungen denken konnte. Auch die Starke-Verhaltnisse 
hatten sich · zu seinem Vorteil verandert und er vermochte 
im Felde mit 72000 Mann gegen 35000 aufzutreten. Da
mit die Belagerung von Bayonne mog~ich werde, wollte er 
gegen den linken Fliigel des Feindes driicken, um Soult 
zu veranlassen, sich von Bayonne weg dorthin zusamme11 
zu ziehen. Zu dem Zweck sollten 20000 Mann des rechten 
Fliigels unter Hill vorgreifend die Zu:fiiisse des Adour in 
ihrem oberen Laufe iiberschteiten. 

Hill setzte sich am 14·. · Februar in drei Colonnen in 
Bewegung; ·die linke von Hasparren ,·fiber Bonloc gegen 
den .. Joyeuse-Fluss, die mittlere von Urcuray auf der 
Strasse g·egen Helette, die rechte; Division Morillo, von 
Louhossoa gegen denselben Punct. Er traf au£ den Ge
neral Harispe mit drei Brig·aden gTossenteils junger 
Truppen, dem nur i.ibrig blieb, sich · unter Arrieregarden
Kampfen in der Richtung auf St. Palais abzuziehen. 

,,Unsere Division hatte die Avantgarde, und die 2. 
Englische und 2. Portugiesische folgten ihr, kamen jedoch 
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wenig zum Gefecht. Fast alles wurde von unseren Jage-r
Compagnieen mit den Division.en en reserve entsnhieden, 
und sowohl an diesem als, am folgenden Tage hatten 
wir ein heisses Werk, ernteten jedoch auch ganz be
sondere Lorbern und . die besondere Zufriedenheit des Lord 
Wellington. 

,.,Der Feind hielt vor Helette eine bedeutende Hohe 
besetzt und bestrich die grosse Strasse, die wir passieren 
mussten. Die 6 leichten Compagnieen wurden beordert, 
ihn zu delogieren, und mein Loos _traf auf die Strasse, die 
tibrigen vori verschiedenen Seiten. Man riickte im Trabe 
vor und binnen weniger denn fiinf Minuten war die .A.n
hohe in unserem Besitz, der Feind fliehend ins Thal hinab
gestfirzt und durch Helette hindurch gedrangt, bis ·ihn 
sein Soutien hinter dem Dorf bey einigen Hausern auf
nahm. Dort leistete er ernstlichen Widerstand, wobey i<?h 

# . 

mit der Compagnie im .A.nfange die Reserve machte, · doch 
in dieser Reserve mehrere Verwundete · hatte. In· dieser 
Stellung vertheidigte der Feind sich · mit Bravour --bereits 
iiber eine halbe Stunde, als urisere leichten Truppen an zu 
wanken :fingen und meine Compagnie beordert ward, s:i:e 
zu verstarken. Auch andere Truppen wurden heran ge
zogen und liessen dies Dorfchen bald in unsere Hande 
fallen. Meine Compagnie, die noch nicht ermiidet war, 
drang mit sol chem U ngestiim vor, dass c~ie bereits etwas 
entkrafteten anderen Compagnieen wieder animiert in Ver
einigung aller mit stiirmender Hand das Dorfchen besetzten 
und den Feind unter Zuriicklassen seiner Todten und 
Verwundeten laufend vor sich her trieben. Wir blieben 
nnn mit wenig Kraften zwey Stunden lang im Dorfe und 
der Feind jenseit stehen, bevor er endlich abzog. Ich 
hielt bier viele Kugeln aus, wich jedoch keinen fingerbreit 
vom ausseren Rande_, um dem Feinde nicht Muth zum 
Wiedereiurii.cken zu machen; es war wirklich Herz - und 
Arbeit erleichert, als der einbrechende ... t\.bend dem Ge
fechte ein Ende machte. Wir bivouaquierten an der grossen 
Strasse nach St. Jean Pied de Port, die Division linkB 
hinter uns. 
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·,,Am 15. Februar Morgens hatte der Feind seine Po
sition verlassen und sich auf der Strasse von St. Palais ;· . . . .. 

geg~n aen: 'Bidouze ~Fluss zuriick gezogen, w~hin __ wir. ihm 
bey' Anbriich · des··'Tages folgten·.·· Uin 11 U:hr. trafen ·wir 
nach'. einer ~Meile 'Marsch sein"e au~sersten ·v orposten auf 
"den Rohen von A.rmendarits und un~ere· l~ichte~ Com
J>'agniee·n wurden sogleich engagiert; 'wir trieb~n. de~ Feind 
von einer Anhohe zur anderen stets V(?r uns ;Iier, _ o bgleich 
·nielit ohne· ·v Jriust .··von unserer Seite. Auf den sebr do
minierenderi Ho hen bey·; Gards noch dies.seit · der Bidouze 
niachte ·tfr halt _und nal?-m alle Massregeln sich zu vertheidigen." 

General Harisp-~ hatte 4000 Mann; die Brigacle. Paris 
stand· hinter der .Bidouze in cler Richtung auf St. Jean 

. ' . 

Pied de Port und· hatte mit ihm nicht unmittelbaren An-
schluss. · Der Tag _n.eigte - sich zum Abend; die feindliche 

' . 

Stellung war stark rin·d Wellington_ hatt~ nu:r; e_rst zwei 
Divisionen· zur stelle·., Doch wollte er keine Zeit verlieren, 
h1er wette·r vor zu· dringen.· Er eiitsa~dte M(?rillo rechts 
auf St. 'Palais, 'um Harispe( ·aessen Stellung -Weit_ vor 
war, von der Briicke ·ubei· die Bidouze ab~uschneiden; zu
gl~ich aber vediigte er·· - da die Sonn~. schon unterging 
_,. eineri. front~en Angri:ff durch · die 2. Jb°ngliscb.e Division. 

Morillo kam . nicht zu~ Wirkung, weil die Brigade 
Paris auf der . rechten Seite erschien und mit ihren Be
wegurigen· ihn 'beunruhigte~ So .. musste der.Front,al-A.ngriff 
det Brigade ·Pringle mit deni 28~ und 39. Regi~ent die. 
Entscheidung in .. der Hauptsache . allein geben. N ur zwei 

1 ~ • • . . 

Compagnieen Spari_ier, zu denen die Augusts gehorte, 
warden g·egen die linke · Seit~ Haris p es gerichtet und 
nahmen an dem Sturm-Angriff ·teil. Es kam zu einem sehr 
heftigeh Kampfe, indem die _Brigade Pringle z'Yar gleich 
anfangs sich · den Zugang · au£ die Rohe von Garris : er
kampftee, · d1e Franzosen aber durch wiederholte Riickstosse 
sich •iin Besitz ~u behaupten versuchten. Die letzten Acte 
dieser Anstrengungen traten erst nach Beginn der Dunkel
heit ein und fiihrten so heftige Con:f:licte herbei, dass eine 
namliafte· Anzahl von Officieren und Soldaten durch <las 
Bajonett fiel. _ N ac~ halbstiindigem Kampfe entzog sich 
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Harispe der ihn bedrohenden Ueberzahl, indem er hinter 
die Bidouze zuriick ging und die Brucke ·von ·st. Palais 
abbra.ch. Er hatte fast 500 Mann eingebiisst, dar~nter 
200 bis 300 Gefangene, und die ve·rbiindeten t60 Mann 
verloren. 

,,Da wir nun" sagt August ,,die einzigen. Compagni~en 
cler Division waren, die an diesem Herab~tiirzen des 
Feindes Theil genommen, erhielten wir noch ganz be:.. 
sonclers die Danksagung des Generals, der uns beycle auf's 
neue elem Gouvernement und dem Lord Wellington em
pfahl mit dem besonderen Bemerken, dass wir bereits sechs
mal dem General en chef empfohlen waren und dass er 
sehr beclauere, wie man nich t c1aran c1enke, c1iesen beyden 
verdienstvollen Capitains der Cazadores (Jager) zu b~
lohnen. Die friiheren Empfehlungen fur die verschiedenen 
Actionen in Macaye und vorzi.iglich a:in 26. J anuar standen 
sammtlich in den Zeitungen der Regentschaft, die mir der 
General sogleich bey ihrer All.kunft einhandigte, um mir 
als Zeugniss meiner Auffiihrung zu dienen. - Die ~acht 
bivouaquierten wir auf dem errungenen Felde_ und riickten 
am 16. Februar als Auszeichnung des Lord Wellington, 
der uns seinen besonderen Dank wissen liess, in St'. Palais 
ein , wahrend alle iibrigen Truppen bivouaquierten." -*) 

Der Uebergang iiber den breiteren Gave d'Oloron war 
schwieriger als iiber die bisher genommenen Flusse. Er 
gelang am 24. Februar, worauf Soult sich hinter dem 
Gave de Pan bei Orthez zusammen zog, um die Schlacht 
anzunehmen. Die Division .Morillo hatte als Unterstiitzung 
jenes Ueberganges auf dem rechten Fliigel der Armee 
gegen Navarrenx an dem Gave d'Oloron Drohbewegungen 
auszufiihren. Sie riickte zu dem Ende dieser kleinen Fe
stung gegeniiber an den Lausset-Bach, und ihre leichte 
Infanterie warf die feindlichen Vorposten zuriick. 

*) In dem Bericht an Earl Bathurst von1 20. Februar 1814 
sagt Wellington: ,,Mit grosser Befriedigung habe ich das gute Be
nehmen der rrruppen unter General Morillo bei dein Angriff auf 
Helette ain 14. und beim Vertreiben der feindlichen Vorposten vor 
der Stellung von Garris a1n 15. ,vahrgenom1nen." 
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Wahrend Wellington zwei Meilen nordwarts die 
Schlacht bei Orthez schlug, seinem Gegner in der Richtung 
ostwarts folgte, und der Feldzug mit der Schl~cht bei 
Toulouse am 10. April endete, verblieb die. Division l\ilo
rillo vor Navarrenx stehen, mit dessen Blokierung sie 
am 25. Februar beauftragt wurde. "Der Platz - auf der 
Strasse von St. Palais nach ·Pau gelegen - behielt etwa 
1200 Mann Besatzung mit 40 Kanonen, Er befand sich in 
schlechtem Zustande und war nur jetzt durch einige Ver
besserungen der Werke wieder aufgefrischt, doch nichts 
desto weniger ein Punkt, der erst der Erde gleich gemacht 
werden musste, ehe man ihn nehmen konnte, und wir 
brachten keine Artillerie mit uns, um thatig zu W erke 
gehen zu konnen. Meine .Compagnie war die erste, die 
sich der V orstadt naherte und auf 100 Schritte vor den 
Palissaderi. des Grabens logierte. Der Feind hatte versucht, 
die Vorstadt am Tage unserer Ankunft abzubrennen, war 
aber nur mit 12 bis 16 Hausern zu stande gekommen; alle 
iibrigen - mehr als hundert - wurden durch unser schnelles 
Hinzukommen gerettet, was uns sehr den Beyfall der Ein
wohner erwarb. Man wechselte einige Kugeln bis ich von 
den Compagnieen des Dienstes abgelost ward und meine 
Quartiere · auf Kanonenschussweite von der Festung zunachst 
der A vantgarde bezog, um als leichte Infanterie die erste 
zur Unterstiitzung der Vorposten zu seyn. 

"Der Feind befand sich im Be.sitz von einer Miihle 
zwischen ihm und uns, und der General trug mir auf, sie 
zu verbrennen. Sie war von grosser Wichtigkeit fur ~en 
Feind, indem es in dem Platze keine andere gab. Da sie 
im Bereich des Kanonen- und Gewehrfeuers lag, so be
stimmte ich das Unternehmen fur die Nacht vom 26. zum 
27. Februar. Gefiihrt von einem guten Boten ging ich an 
der Spitze der Compagnie und recognoscierte zuvor sammt
liches Terrain bis beynahe vor die Palissaden der Festung. 
Dann wandte ich mich nach der Muhle und fiihrte meine 
Ordre aus, so dass die Miihle bis auf den Grund zerstohrt 
ward, ohne dass ich einen Mann verlohr. Fiirwal)r! ein 
grausames Geschaft1 das unter anderen Umstanden am 
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Leben gestraft wi"rd; doch ich erntete ein be_sonderes Lob 
in einem sehr schmeichelhaften Briefe vom General fiir 
meine gute Ausfiihrung des Project~ ohne irgend welchen 
Verlust. Wie das Gliick stets gewagte Unternehmungen 
be.guns ti gt, so geschah es auch hier, dass zwey f eindliche 
Patrouillen zur Seit.e passierten, ohne uns zu bemerken, bis 
die Miihle Feuer gefasst hatte und wir uns dann schnell 
zuriick zogen. 

,,Am 27. Februar dauerte das Kleingewehr-Feuer fo~ 
und man verwundete unserem Regimente 2 Leute, welche 
nebst einem dritten bey der ersten Berennung des Platzes 
von meiner Compagnie bis jetzt die einzigen U ngliicksfalle 
auf unserer Seite waren. Am 28. kam ein Adjutant des 
Lord Wellington und forderte die Festung auf, sich zu 
ergeben, mit der Nachricht, dass Marschall Soult Tags 
zuvor bey Orthez ganzlich deroutiert sey und der Garnison 
keine Hoffnung bliebe zu entkommen; doch die Antwort · 
soll gewesen seyn, dass, solange man Munition habe, man 
an Uebergabe nicht denke. - Unsere 2. Brigade marschierte 
bev Anbruch der N acht zur Arm.ee ab und die zuriick 

v 

bleibende musste sich mehr ausbreiten, um die Bloquierung 
aufrecht zu erhalten. 

,,Man wusste hier, dass Pau von Englischen Truppen 
besetzt sey. Da ich es zu sehen wiinschte und mancher
ley zu kaufen hatte, erhielt ich Urlaub und ging am 
10. Marz in Begleitung eines jungen Officiers, der im dor
tigen Collegium erzogen war, ab. Doch wir waren ge
tauscht; auf dem Wege sagte man uns, dass die Englander 
sammtlich · ausmarschiert waren und dass Franzosische 
Chasseurs a cheval mehrere Portugiesen darin gefangen 
genommen batten, so dass wir es nicht wagen durften, bey 
Tage hinein zu gehen. Doch benutzten wir die Nacht hie
zu, liessen unsere Pferde auf eine viertel Meile vor der 
Stadt und gingen zu Fuss hinein, um mehreres zu kaufen, 
was es in dem naheren Oloron nicht gab. Wir sprachen 
Bekannte meines Begleiters dort und sahen die Stadt im 
Mondenschein, die, so viel ich bemerken konnte, sehr ge
fallig aussieht; machten uns jedoch vor Mitternacht wieder 
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auf- den Weg. Den Tag ii.ber hielten wir uris in der Ent
fernung in einem hoch gelegenen Landhause, von wo wir 
mit dem Fernglase mehrere franzosische Pferde als Pa
trouille, ohne uns zu incommodieren, hineinkommen sahen. 
Man hatte uns glauben lassen, dass Englische Truppen 
einriicken wiirden; doch warteten wir vergebens und, nach
dem wir Pau die folgende Nacht noch einmal bey Monden
schein gesehen hatten, ritten wir am 12. Marz friih Morgens 
nach Oloron, um dort zu kaufen, woran uns die Umstande 
in Pau verhindert hatten. Ich ward in einem sehr an
standigen Hause logiert und besonders freundschaftlich von 
der Familie aufgenommen. Unsere Geschafte nothigten uns, 
am folgenclen Tage dort zu bleiben, und cla es gerade 
Sonntag war, so £and sich eine grosse Gesellschaft in 
meinem Hause zur Nachmitta.gs-Visite zusammen. Es kam 
gegen Abend zum Pfanderspiel, wobey es zur Auslosung 
manches zu kiissen und zu umarmen gab. Fii.r uns Spanier 
war das ganz was Neues, da man dort nur nach einem 
besonderen Einverstandniss zu clieser Begiinstigung gelangt, 
nachclem bereits nichts mehr zu ,viinschen iibrig geblieben. 
Ich erinnerte mich bald an alte vaterlandische Sitten und 
fand mich in die Gebrauche des Landes. Am 14. Marz 
N achmittags, nachdem wir bereits mit nnseren Geschaften 
zu Ende waren, gab es ein Geriicht, <lass 200 Pferde Fran
zosischer Cavallerie kamen. Da gar keine Garnison unserer 
A_rmee da war, um an eine Vertheidigung zu denken, so 
machten wir uns auf den W eg und langten gegen Abend 
in unseren Qnartieren bey N aYarrenx an. Der. Feind ist 
iibrigens nach Oloron nicht gekommen und das Geriicht 
ohne Gehalt. · 

,,Aus Spanien erhielten wir N achricht von einer Ver
schworung, die, wie man sagt, darauf gegrilnclet wurde, die 
U nzufriedenheit der Armee durch Zuriickhalten von Sold 
und Lebensmitteln zu erregen uncl auf die Art eine Revo
lution zu wege zu bringen. Wahr ist, dass allein Spa
nische Geduld und Anhanglichkeit an das V aterland, sowie 
~angel an Entschluss und Einsicht das unerhorte Elend 
ertragen haben, ~was man die Truppen - unerachtet der 
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ganzlichen Befreyung Spaniens · vom Fein de und schwerer 
Auflagen des Einwohners - hat erdulden- lassen. 
. . ,,Da vor Navarrenx nichts Erhebliches vorkam und wir 
lang~ Zeit nichts von· der allierten Armee im Norden 
Frankreichs wussten, so wiinschte ic-h nach Pau zu gehen, 
das nunmehr von Englischen Truppen besetzt war und 
ein steter Transport zur Armee mit N achricht versorgen 
musste. ·. Am J ~. April als am zweyten Ostertage ging 
ich in Begleitung einiger anderer Officiere dahin ab und 
blieb bis zum. 16. ausserordentlich gut unterhalten. Man 
sah iiherall . schon die weissen Cocarden an den Hiiten und 
clas Volk p:flanzte die weisse Lilienfahne vor der Prefectur 
auf, welches von einer Kanonensalve und lauten Applau
dissements unter ofterer Wiederholung von Vive le Roi! 
vive Louis XVIII! begleitet ward. Ich machte am an
deren Tage Visite beim General Comte de -Viel Castel, 
cler vom Kronprinzen von Schweden und· mit Gutheissen 
des Due d' Angoulesmes nach Pau gesand war, um ein 
Regiment fU.r Louis XVIII. zu formieren. Er war ausser
ordentlich artig, nothigte mich zum Essen, sprach von 
Bruder Ernst (82), den er vor dritthalb Monaten gesund 
verlassen habe, sehr riihmlich und wohJ accreditiert beym 
I{ronprinzen. Fiirwahr, er machte mich ausserordentlich 
zufrieden mit dieser N achricht, und mein erster Gedanke 
war: Mochte ihn doch der Himmel bis jetzt erhalten haben, 
wo cler Friede ihn wahrscheinlich schiitzen wird. Die 
letzten Opfer, die man dem Kriege bringt, scheinen mir 
immer die emp:findlichsten zu seyn; doch ich hoffe das 
Beste. - Am 14. assen wir beym alten Melluquet, dem 
Commandanten der Gensdarmerie des Departements und 
ersten Abtriinnigen Napoleon's. Es war ein sehr ani
miertes Diner mit vier jung-en Darnen, die wir des Abencls 
sehr vertraulich au£ die Promenade begleiteten. · Gegen 
Abend erhielt der Comte Viel Castel die officielle Nach
richt vom Einrucken der Allierten in Paris, der Erklarung 
des Senats fur Louis XVIII. und der Entthronung Napo
leon's~ Es erfolgte sogleich eine Illumination und eine 
officielle Bekanutmachung • bey l\fusik und Trommelschlag 



252 August (83) 

durch ganz Pau. Am 15. April war alles froh iiber die 
erhaltenen N achrichten und am Abend hatten wir einen 
glanzenden Ball, den die Chevaliers d' Henry IV. gaben. 
Er war glanzend wegen der vielen hiibschen und schon 
geschmiickten Madchen, doch elend in Betreff des 
Essens und Trinkens, wovon man allein das letztere und 
karglich fur sein Geld erhielt. Der Haupttanz der fran
zosischen Balle ist der Contretanz und zuweilen· Walzer, 
sehr rasch und angreifend ohne sich abzuwechseln und deshalb 
fast nicht zu bestehen. Wegen der vielen Englischen und 
fremden Of:ficiere tanzte man auch Ecossaisen, doch be
diirfen diese ein w~nig mehr Praktik. Dahingegen werderi 
die Franzosischen Contretanze mit sehr viel Geschmack 
und Feinheit getanzt und fast alle Damen sind Meisterinnen 
hierin. Ich ward bey mehreren Familien eingefiihrt und 
bewundere die Reinlichkeit und Ordnung, die man in allen 
Hausern :findet, c' est a dire,· weil ich drey J ahre in Spanien 
gewesen und deshalb diese innere Ordnung und Hauslich
keit von den Darnen nicht mehr gewohnt bin. 

,,Am 16. April war mein Urlaub um und meine Kasse 
- mehr fiir Kleidungsstiicke als fur Vergniigungen, die 
mir nicht theuer gewesen waren - meistens erschopft. 
Ich kehrte noch an demselben Tage nach Navarrenx zuriick 
und langte gegen Abend nach siebenstiindiger Reise an. 
Es war noch alles in demselben Geleise, wie ich es ver
lass_en hatte, und das kleine Gewehrfeuer dauerte mit mehr 
oder weniger Ernst fort. Unser General hatte, glaube ich, 
noch keine Ordre iiber das Aufhoren der Feiridseligkeiten 
erhalten, und die Festung war nur auf 12 Tage noch ver
pflegt. Wie es scheint will er deshalb die Ehre haben, sich 
Meister davon zu machen, ehe der Frieden ihn iiberrascht. 

,,Am. 18. traf mich ein dreytagiger Dienst und ich 
wurde mit 160 Mann auf einen anderen Punkt vor der 
Festung detachiert. Es war seit langer Zeit das erste 
Mal, dass ich Postendienst that, weil die leichten Com
pagnieen wahrend der Campagne vom General nur bestimmt, 
wurden, sich zu.schlagen, doch nicht W achdienst zu thun. 
Um so trauriger schien der Aufenthalt zwischen 20 bis 
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30 Hausern, deren Eigenthiimer meistens davon gegangen 
waren und ihre Besitzungen den Soldaten iiberlassen batten. 
Ieh fu.4lte . eine grosse Langeweile nach den gespannten 
Zerstreuungen, in denen ich wahrend meines Aufenthalts 
in Pau gele bt hatte. Ich fand all es so leer und die Lecture 
wollte mir so wenig behagen, dass ich mit Sehnsucht die 
Entscheidung· von Krieg und Frieden wiinschte, um von 
~eser unangenehmen Station fortzukommen. 

,,Am 20. April kam endlich unser General von einem 
Ball aus Pau zuriick -und iibersandte durch einen Parla
mentair sammtliche oben erwahnte N euigkeiten an den 
Commandanten <ler Festung mit dem Auffordern, uns 
kii.nftighin als Freunde anzusehen und alle Feindseligkeiten 
ruhen zu lassen. Der Commandant antwortete mit vielem 
Danke fur die Nachrichten und <lass er sein Betragen gegen 
uns nach dem unsrigen gegen ihn bestimmen wiirde. Da 
wir bereits Befehl hatten, nicht mehr auf die feindlichen 
Schildwachen zu feuern, so wurde mit einem mal alle~ 
ruhig und kein Schuss mehr gehort. Alle benachbarten 
Dorfer liessen die weisse Fahne von den Thiirmen wehen 
und Frankreich schien ganz koniglich zu seyn mit Herz 
und Mund. 

,,Am 21. April ward ich von dem dreytagigen Detache
ment abgelost und kam wieder nach Meritein, welches ich 
ebenso langweilig fand als zuvor. Man las uns die Dank
sagung der Regentschaft fur das gute Betragen der Division 
vor St. Palais am 14. und 15. Februar vor, und wir hatten 
schon mehrere W ochen die Zeitung mit der Meldung des 
Generals in Handen, in der auch ich - wie in den meisten 
friiheren Meldungen - namentlich genannt war; es blieb 
aber alles ohne Erfolg ungeachtet der besten Empfehlung. 
Mein Abschied, um den ich jetzt schon vor fiber vier 
Wochen geschrieben hatte, ware mir das liebste von allem 
gewesen; doch auch danach sah ich vergebens aus und ich 
schrieb wiederholt an den Inspecteur-General. 

,,Am 9. Mai sandte man uns den zwischen den beider
seitigen com.m.andierenden Generalen abgeschlossenen W affen
stillstand und hiess uns den Dienst um Navarrenx erleich-
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tern.. Doch in Antwort dessen sandte -mich der General 
znm Lord Wellington nach Toulouse, ungefahr 30 Meilen 
von N avarre.nx, wo ich mit Postpferden innerhalb 30 Stunden 
ankam. Man durchreist eine recht hiibsche Gegend, gut 
cultiviert und in dieser Zeit des Friihlings besonders an
nehmlich, iiber Pau, Tarbes und Auch. Toulouse ist gross 
und vo1kreich, do.ch nicht schon; Pau hat mir von allen· 
am besten gefallen. Auch hat sehr hiibsche Promenaden, 
doch sein schones -Geschlecht ist 1noglichst hasslich, reitzend, 
dahingegen in Pan und Tarbes ~ und ganz vorziiglich in 
ersterer Stadt. W enn -ich einen Ort von den in Frankreich 
gesehenen zu langeren1 Auf en th alt wahlen miisste, so ist 
es Pau." 

Wahrend der Reise nach Toulouse erhielt August die 
nachgesuchte .Genehmigung des. spanischen Gouvernements, 
sich nach Deutschland zuriick zu ziehen. Sobald er seinen 
Auftrag ausgerichtet hatte und mit der Division noch bis 
an die spanische Grenze marschiert war, ging er nach 
Madrid ab behuf schnellerer Ausfertigung seines Passes 
und der Certificate, die man ihm versprochen hatte. · Am 
20. Mai verliess er -seine Truppe in St. Pee an der Nive 
und am 1. Juni erreichte er die Hauptstadt. 

Wir iibergehen eine Fiille von Schilderungen und Ur- · 
teilen, die August offenen Auges wahrend- der Reise und 
<les Aufenthalts zu Madrid in seinem -Tagebuch iiber Spa
niens Zust.ande, de~sen Politik und sociale Verhaltnisse 
niederlegt, um uns nur mit seinem personlicheu Interesse · 
zu beschaftigen , das ihn rastlos nach der, Heimat drangt, 
j ener Heimat, welche . er fiinf J ahre friiher notgedrungen, 
aber in voller Consequenz seines Strebens, verlassen musste. 
Er _sah. die N otwendigkeit, welche ihn -damals -vertrieb, 
nu:r;imehr als getilgt an,. und seine eigenen Worte werden' 
uns zeigen, wie j ede and ere N eigung in ihm hinter der 
Liebe zum .Vaterlande zuriick stand. 

,,Am 2. J uni ging ich· . umher, um Bekanntscha-ften 
zu .suchen und rp.ein Gesuch zu poussieren, votziiglich O zum 
General Ala va, der mir auch sehr freundlich versprach, 
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mich zu unterstii.tzen, .- soviel es nur immer seyn konnte. 
Er hat _damit auch, obgleich spat wegen seiner vielen Ge
schafte, Wort gehalten; ebenso Castan6s. Beide zui3ammen 
sprachen mit dem Kriegsminister ausserordentlich zu Gunsten 
meiner und presentierten mich ihm am 7. Dieser, Eguia, 
ist ein alter, m-eistens abgelebter Mann, der nur noch schwach 
fasst, was man ihm sagt, und so weiss ich bis j etzt noch 
nichts von. dem Resultate. Die Sache ist, dass man fort
clauernd anputschen muss, und -· wenn es nicht bey dem 
:Nfinister seyn kann - bey den Officieren des Secretariats. 
- Noch muss ich erwahnen, dass ich von Alava uncl 
Downie, dem Chef der Legion Estremefia, fast allen 
Grossen von Einfluss presentiert ward, als Duque del In
fantaclo, Polo.fox, Zayas u. s. f. mit sehr schmeichelhaften 
.A.usdriicken. 

,,Am 30. Juni. Der Konig hat endlich ii.her mein Ge
such entschieden uncl mir meinen A..bschied als Obrist.lieute
nant gegeben, womit ich laufend nach Hause gehe, sobald 
man mir nur mein Patent und meinen Pass ausfertigt.*) 

,,Ich liess mich in mehrere Gesellschaften der ersten 
Hauser einfiihren, ward sehr artig empfangen und wahrend 
cler Zeit meines Hierseyns sehr freundlich behandelt, z. B. 
beym Marques de Villamejar, Marquesa de Cavallero 
uncl anderen. Diese Abendgesellschaften oder Tertulia sind 
sammtlich sehr ungeniert, und einmal eingefiihrt kommt und 
geht man, wenn man will; man spielt, tanzt uud unterhalt 
sich, mit wem man es fur gut findet. 

,,Am 8. Juli. erhielt ich endlich meinen Pass und war 
also reisefertig, wenn mich nicht eine Unpasslichkeit ge
hindert hatte. Morillo, dessen Division nebst anderen 
zur Einschiffung nach Amerika bestimmt wurde, war 
wahrenddem hier angekommen und freute sich, dass seine 
Recommandation fiir mich nicht fruchtlos gewesen war. 

-;c") Unter dem 15. Juni und 5. August 1816 sind August nach
mals zwei spanische A uszeichnungs- Kreuze ( Cruz de distinction) 
verliehen ,vorden, deren eins fur die Reserve-Armee von Andalusien 
wegen des Feldzuges· 1813, das andere fiir die 4. Armee wegen der 
Schlacht von Vitoria gestiftet \var. 



256 August (83) 

Der Konig gab. mehrere Beweise ·seiner Gewogenheit- an die 
Division von Morillo und liess ihn wissen, mehrere Offi
ciere zur Belohnung vorzuschlagen. Mir sagte der General 
gleich: ,, Wenn Sie jetzt noch in der Division waren, wiirden 
Sie Obristlieutenant in derselben." Doch lieber ist es mir, hin
aus aus der Division, aus dem Dienst und aus Spanien zu seyn. 

,,Am 14. July trat ich end.lich meine Reise an, aus 
Madrid hinaus dem gelobten Vaterland zu. Der Himmel 
sey mir gnadig nnd fiihre mich mit Huld und Gnade dem 
Lande zu, das mich gebohren und erzogen sah, um mit 
gereifter Mannbarkeit des Jiinglings Berauschen zu ver
bessern. - Hohes, grosses Vat~rland, wir sind nicht immer 
Herrn unsereR Schicksals; sonst hattest Du mich friiher als 
irgend einen Deiner ausgesandten Sohne ·unter Deinen 
Fahnen wiedergesehen; so habe ich seit <;Irey J ahren nur 
mittelbar fur dich gefochten!" 

Von einem peinlichen Fieber heimgesucht setzte Au
gust seine Reise fort. Wiederholt musste er sich an 
arztliche Hiilfe wenden una. er dachte schon daran, in 
Burgos einige Tage seiner Heilung zu widmen. Aber es 
gelang seiner Energie, auch dieses Hindernis zu iiber
winden und ohne Aufenthalt den Hafen von Pasages bei 
St. Sebastian zu erreichen. Mit einer grossen Transport
Flotte segelte er am 30. Juli ab, lan<l.ete am 14. August in 
Southampton und ging nach London. Dort hatte er die 
Genugthuung, von alien alten Bekannten so freundschaftlich 
wie ehedem aufgenommen zu werden und von dem preu
ssischen Legations-Secretair Greuhm die frohe Nachricht 
zu erhalten, dass er nach dem Frieden den Bruder Ernst 
( 82) in Paris wohl und gesund hinterlassen babe. Da 
August seit der Schlacht bei Leipzig nicht mehr von ihm 
unmittelbar gehort hatte und sich das lange Schweigen 
nicht fiig~ich erklaren konnte, so waren mancherlei Be
furchtungen um den Bruder bereits in ihm wach geworden. 
- Mit wenigen Tagen Aufenthalt in London schiffte Au
gust sich in Harwich ein. 

,,N ach viei:tagiger U eberfahrt landete ich in Cuxhafen 
am 31. August Abends, zu meiner unaussprechlichsten innern 
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Freude, wieder Deutschen Grund un<l. Boden zu betreten; 
und hatte ich nicht eine falsche Auslegung als Affectation 
gefiirchtet, . gern ware ich dem Beyspiel jener Reisenden 
gefolg-t, mit Inbrunst den vaterlandischen Boden zu kiissen. 
Mochte doch ein Jeder, der Sitten und Gebrauche eines · 
anderen Landes den en des seinigen vorzieht, auf einige J ahre 
unter fremden N ationen und nach d.eren Gesetzen leben, um 
um so herzlicher und inniger zu den seinigen zuriick zu 
kommen ! Ich hatte grosse Eile, nach Berlin weiter zu 
reisen. Das kam claher, weil ich nicht erwartete, in1 Preu
ssi~chen angestellt zn werden, so sehr ich es anch wunschte, 
urnl t1aun keine Zeit zu verlieren war, um je eher je lieber 
nach Belgien zuriick zu kommen und dort meine militairische 
Carriere fortzusetzen, bis sich bessere Zeiten hiezu in 
Preussen fande11, was denn cloch immer mein gTosses 
Ziel blieb. 

,.,Auf einer sehr schlechten ]_i}oststrasse ii.her Lenzen, 
Perle berg u. s. f. in unendlichem Sande, kam ieh al!l 6. Sep
tember in Berlin an, meldete mich frey als Obrist.lieutenant 
v. Quistorp ausser Spanischen Diensten und presentierte 
mich beym Commandanten, ohne Arges zu denken. Ich 
sah Schack uud meine iibrigen Bekannten und Freunde, 
den Kriegsminister und Thile, welcher letztere mich wissen 
liess, dass mein Aufenthalt in Berlin nicht ganz sicher sey, 
und mich dahin bestimmte, wegen friiherer Schillseher 
Verhaltnisse, die man nicht vergessen zu haben schien, 
vorlau:fig von Hamburg aus beym Konige um Pardon zu 
bitten. Das Publicum war wie ehemals ganz fur mich und 
lachte, wenn man noch von Bestrafung der eben erwahnten 
U mstande wegen sprach; doch der Konig antwortete mir, 
dass ich mich den Gesetzen unterwerfen miisse und nur 
unter dieser Bedingung seine Staaten wieder betreten konne. 
Hiezu hatte ich nun wenig I..Just und war schon entschlossen, 
nach Brabant abzufahren und Preussen bis auf bessere 
Zeiten Preussen seyn zu lassen; cloch U mstande veranderten 
clie Sache. Grolm an rieth mir, ·mit dem Kriegsminister 
v. Boyen hierii.ber zu sprechen, und diese Unterhaltung 
stimmte mich augenblicklich um. Boyen ist ein ausser-

17 
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ordentlich lieber, geschickter und beym Konige viel gel ten
der Mann, und dieser - schon unterrichtet von der _ganzen 
Sache ·- rieth mir sogleich, ich mochte mich unbedingt 
ausliefern, ohne irgend etwas Bedeutendes zu ffirchten; der 
Konig wiirde mich wahrscheinlich mit einigen Monaten 
Festungsarrest bestraf en und mich wieder in . die Armee 
placieren. Ich fragte ih1i dann, ob er glaube, d_ass cler 
Konig mich gut anstellen werde, da durch einen langeren 
Arrest meine auslandischen militairischen Verhaltnisse durch
. aus abgebrochen wi.irden? welches er verschiedene Male 
mit einem ,,ich hoffe" beantwortete. Boye n ist kein ge
wohnlicher Hofmann, der viel verspricht und ,venig halt, 
sondern ein durch clen ganzen Staat anerkannt rechtlicher 
Mann, der sich fiir nichts Gewohnliches interessiert unll 

nie Hoffnungen macht, wenn er selbst keine hat. Er sagte 
mir sogar, was ich dem Konige schreiben und dass ich 
ihm den Brief zur Besorgung i.ibergeben sollte. Damit 
war ich denn sehr einverstanden, ging ganz an<l.eren 
Sinnes geworden nach Hause und fiihlte mich mit meinem 
Schicksale inRofern zufrieden, als es schien, mich noch ein
mal im Preussischen festhalten zu wollen. 

,,Der Konig reiste clann am 18. September nach Wien 
und ich hielt mich ohne weitere Bekiimmerung in Berlin. 
Ich besuchte Luclolfs, Cosmars und Hedemanns, die 
mit ausserordentlicher Gi.ite und Freundschaft, wie vor 
6 J ahren. sich fur mein Schicksal interessierten. und den en 

I : 

ich deshalb meine gauze clamalige gesellige Unterhaltnng 
verdanke.*) · Am 18. schrieb ich von Berlin aus clurch den 

-ic") Die in Berlin genannten Bekanntschaften stammen zum teil 
aus dem Winter 1804/5, wo August die Akademie fiir Officiere be
-suchte und mit seinen Briidern Bernhard und Ernst (80. 82) zu
sammen w·ar; mehr aber von 1808/!l, na.chdem er als einer der ge
f eierten Verteidiger Col bergs, den en das allgemeinste Interesse 
zuge,vendet wurde, in Berlin eingezogen war. 

Wilhelm v. Schack, 1784 geboren, 1804 Lieutenant im In
fanterie-Reghnent O\\?stien in Stettin, 1807 bei der Sch i 11 schen 
Infanterie, ,,yar 1814 Oberstlieuteuant im Generalstabe und Adjutant des 
Kronprinzen. Er ist 1829 als Generalmajor aus der Armee geschieden. 
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Kriegsminister an den Konig und lieferte mich aus, worauf 
die Antwort durch den General Tauentzien am 10. Oktober 
ankam und _mich als A.rrestant nach Ciistrin sandte ohne 
weitere Bestimmung der Zeit oder U rsache des Arrestes, 
was ich sehr vortheilhaft fur mich deutete und durch '.I.1hile 
erbeten hatte. Demnach ward ich c1urch einen Officier der 
Garde, Lieutenant v. Schmeling, nach Ciistrin begleitet, 
wo ich a.m 12. Oktober ankam und von elem Festungs
Commandanten, dem alten General Hinrichs, sehr gut
mJithig empfang-en wurde. Ich hatte nehmlich Stadtarrest 
unLl konnte dabey meilen,veit auf's Land fahren, wohin ich 
·wollte, hatte also eigentlich nur meinen Aufenthalt von 
Berlin nach Ciistrin verle.gt. 

- v. Thile I., 1804 Second-Lieutenant im Infanterie-Regi1nent 
Thile, 1808 Stabs - Capitaine und Adjoint des Generalstabes, ,var 
1814 Oberstlieutenant und Chef des 3. D~partements im Kriegsmiui
sterium ( personliche Abteilung), 1840 Generaladjutant und Chef der 
General - Ordens- Comn1ission. . 

Carl Wilh. Georg v. Grolman, 1777 geboren, 1804 Adjutant 
der Berliner Inspection, 1808 Major im Generalstab und Mitglied der 
Immediat- Untersuchungs-Commissiou, hatte - 1809 verabschiedet -
als Generalstabs - Officier beim osterreichischen General Kie nm ayer 
in Sachsen gedient ( vergl. Seite 182), dann in der spanischen Armee, 
und 1813/14 in der preussischen Armee als Generalstabs-Chef des 
Corps Kleist hohes Ansehen ge\\Tonnen. 1814 Director des 2. De
parte1nents des KriegRministeriums ( Generalstab), wurde er nachmals 
com1nandierender General des 5. Armeecorps in Posen und starb 1843. 

Justizrat Ludolf \Var schon nut Bernhard (80) beim Stadt
gericht zusammen ge,vesen und aus jener Zeit stammt ·wahrscheinlich 
das Freundschafts- Verhaltnis mit der Quistorpschen Familie, fur 
welche er auch 1nehrfach Geschafte - unter anderen die RegeJung 
von Bernhards Nachlass - iibernahm. 

Cosma r, vermutlich Fried r. Ernst, J ustiz-Comm.issar beim 
Kammer-Gericht, mit dem August ebenfalls <lurch seinen Bruder 
Bernhard (80) bekannt geworden sein wird. 

August v. Hedemann, 1784 geboren, stand 1805 bei Gockingk
Husaren in Berlin, ,var 1808 Adjutant des Prinzen Wilhelm, 1814 
Major im Generalstabe. Er hatte sich mit einer Fraulein v. Hum
b old t aus Tegel bei Berlin verheiratet, ist zuletzt commandierender 
General des 4. Arm.eecorps in Magdeburg ge,vesen und 1859 gestorben. 

17* 
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,,Am 23. December bin ich noch immer hier in Ciistrin's 
dunkeln _ Mauern und vor des Konigs Riickunft aus Wien 
ist auch an keine Erlosung zu denken. Ich ,var wahrend 
dieser Zeit so ziemlich mit Ciistrin's schoner Welt und fast 
aller anstandigen Gesellschaft bekannt geworden, sey es 
durch die Loge oder durch die Ressource, die fast alles 
von Rang und Ansehen zu ihren Mitgliedern zahlte. Wie 
immer suchte ich den Zirkel cler Damen und war oft der 
einzige unverheirathete junge Mensch unter einer zahl
reichen W eiblichkeit. A.Iles hat so sein Gutes und U ebles 
uncl so auch die kleinen Stadte und ihre Gesellschaften. 
Eines klugen lVIannes Streben soll es ja seyn, sich iiberall 
an seiner Stelle zu finden , und wenn ma.n fur einen hoheren 
Umgang sich ausgebildet hat, so wird es leicht, a~ch fur 
den stilleren kleineren Kreis sich genehm zu machen, wenn 
es einem nur Ernst ist. Mich haben voriibergehende un
gliickliche V erhaltnisse so oft in mich selbst zuriick ge
fii.hrt und gelehrt, mich in die Menschen zu fiigen. Un
angenehm sind dergleichen I.Jagen; doch richten sie uns ab 
zu einem zufriedenen Leben und fi.ihren zur inneren Ver
vollkommnung. Ich habe hier in den kleinen hauslichen 
Zusammenk~nften oft sehr frohe Augenblicke gehabt uud 
nur, wer sein Gluck auf Ehrenbahnen und in der Fiirsten 
Gunst suchen muss, mag die Residenz vorziehen. Auch 
dann muss man . an seiner Stelle stehen, doch das haus
liche Gliick und die innere Zufriedenheit finden sich ge
wiss mebr in kleineren Orten. Die Loge hierselbst hat 
mich immer angenehm unterhalten, und das Streben und 
Forschen in ihrer gottlichen Kunst hat fiir Zeit uncl inneren 
Werth seine kostbaren Procente mir gebracht. Die i.ibrigen 
Gesellschaften der Darnen am Sonntage auf cler Ressource 
sind weniger herzlich, doch zum Theil auch angenehm. 
Zwar kannte ich alle Familien, doch bin ich allein beym 
Kriegsrath Hartmann haufiger aus und eingegangen. Die 
iibrigen Familien machten entweder kein Haus und wiirde sie 
also der B~such junger Leute vielleicht gehindert, auch wohl 
U rsache zu ·Gesprachen wie gewohnlich in kleinen Stadten 
gegeben haben, oder ich wiinsc"4te das Innere derselben nicht 
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naher kennen zu lernen, weil man bey einigen Leu ten nur die 
Ober~ache sehen darf, um die gewohnliche Achtung zu 
erhalten. Doch eine oder die andere hatte ich wohl be
sucht und naher kennen gelernt, wenn nicht kleinstadtische 
Convenienz mich davon abgehalten. 

,,Es fehlte hier ziemlich an jungen Mannern-, wenn
gleich mehrere Bataillone Landwehr die Garnison aus
machten. Es gab nur wenige unter ihnen, die eines ge
bilcleten Umgangs fahig gewesen waren oder ihn gesucht 
hatten. Graf Hiilsen, Adjutant des Generals Hinrichs, 
machte eine ehrenvolle A.usnahme hiervon. Ich fand hier 
bestatigt, dass der Stand als Militair die jungen Leute die 
,vissenschaftliche Bil dung vergessen zu machen scheint; 
clenn bey der Landwehr waren die meisten Officiere friihere 
Officianten und Beamte, die durch eine wissenschaftliche 
Ausbildung ihr Brod gehabt und durch diese allein sich 
weiter hinauf arbeiten konnten. J)och jetzt dachte fast 
kein einziger an ein Buch oder sonstige wissenschaftliche 
Beschaftigung; ein nichtsnutziges Leben, blos die Zeit zu 
todten und sich noch iiber den schwachen Dienst zu streiten, 
war ihre erbarmliche unwiirdige Existenz. Auch die Lebens
art dieser jungen biirgerlichen Leute war bey weitem nicht 
so gesellschaftlich sittlich, als friiher unter den al ten Re
gimen tern, die aus jungem Adel zusammen gesetzt waren. 
l\ilan sah keinen einzigen hier in die Damengesellschaft 
kommen oder sich sonst bemiihen, zur schonen Welt ge
zahlt zu werden. Tagelang unter sich, eingerauchert und 
vollgeschlemmt von Bier und Tabaksrauch, machte ihre 
ganze Welt und erfiillte ihr Streben und Weben. Ma~ 
sieht also, wie ungereimt alles ist, was man friiher gegen 
den Adel und seinen Vorzug, allein unter's Militair auf
genommen werden zu konnen, ausbrachte, und mehr wird 
man mit der Zeit noch dahinter kommen, wenn dies nicht 
·wiecler eine andere W endung nimmt. 

,,Ausser den Damengesellschaften zweymal die W oche 
bestancl meine Unterhaltung gewohnlich mit mir selbst 
auf meiner Stu be, und nur dann und wann ward eine 
Stunde bey der Hartm_an n verplaudert, die ihre Gaste 
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stets mit guter Laune emp:6.ng. Bey mir auf der Stube 
ward manches gelesen, was ich als gut und · lehrreich hier 
aufbringen konnte, und besonders meine Corresponclenz 
innerhalb Deutschlands, sowie nach Schweden an Ernst 
( 82 ), in sehr gutem Stancle gehalten. Auch in Berlin 
blieb nichts vergessen, was mir einmal wieder niitzlich 
seyn konnte; und wenn ich gleich ein wenig unruhig 
iiber das lange Ausbleiben des Konigs werden musste, so 
hat mi?h vor einigen Tagen ein sehr lieber Brief des Ge
nerals Grolman doch ziemlich beruhigt und ich athme 
seit dieser ½eit wieder freier . 

. · 
7i~t\.m 30. J anuar 1815 bin ich noch immer in Ciistrin, 

so sehr ich mich auch nachgerade sehne und hoffe erlost 
zu werden. Ich babe durch Hedemann nnd Thile bev ., 

Anfang dieses J ahres an den Konig geschrieben und erwarte 
guten Erfolg, doch muss er nun bald kommen, wenn ieh 
nicht daran verzweifeln soll; de.nn seit dem 17. d. M. sind 
meine Briefe in Wien und Hingst hatte eine Antwort er
f olgen konnen. 

7iSchon haben wir den 2. Februar und ich noch keine 
Antwort. Was soil ich davon glauben? Ich mag nicht 
daran denken, um mir die Gegenwart nicht zu verbittern; 
doch beschaftigt es mich leider zu viel. Misstrauisch 
mochte ich gegen das Schicksal und kalt gegen die Welt 
werden. Undank ist leider zu oft der Welt Lohn! Der 
Staat und Konig, fur die ich mich in den reinsten Ab
sichten so mannigfachen Gefahren ausgesetzt, fur die ich 
Leben, Gesundheit, ja selbst guten Nahmen dem zwey
deutigen U rtheil der verschieden denkenden Classen Preiss 
gegeben, um - sey es auch noch so ~enig - ja wenn 
auch nur um den Nationalgeist zu verkunden und Preussen 
in den Augen seiner Deutschen N achbarn und aller wahre 
Freyheit liebenden Leute nicht ganz sinken zu lassen, dieser 
Staat oder doch sein Konig glauben mich bestrafen zu 
mussen und mich au£ eine Zeit - wer weiss wie lange 
sie noch dauern mag - meiner Laufbahn zu entziehen 
und ganzlich ungewiss fur die Zukunft zu lassen. Bey
nahe mochte ich die grossen Aufopferungen bereuen 7 die 
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ich gethan, um Preussen wiecler zu dienen, und selbst den 
ehrlichen Versprechungen einiger Grossen inisstrauen, die 
sich unzweydeutig fiir mich zu erklaren schienen. Genug 
hievon bis ich ein mehreres weiss. - Am Anf ang dieses 
Jahres schrieb ich an Obristlieutenant Hartwig*) uncl bat 
um meinen Abschied ans dem Hannoversch-Englischen 
Dienste, wo ich immer noch in den Listen geftilirt ward, 
doch nie Dienste gethan habe. Dies Verhaltniss vertrug 
sich nicht langer mehr mit ·meinem jetzigen. 

,.,Am 14. Februar, H·ansens (85) Geburtstag, erhielt 
ich vom Obristlieutenant Thil e eine Antwort auf mein Ge
:such um Befre,yung an den Konig, welche mir dieser zu
gesteht, doch durch die WieJeranstellung die Gnade ganz 
verbittert. Das merkwiirdige Schreiben lautet: 

,.,,.,Des Konigs Majestat haben sich zu meiner nicht 
geringen Freude jetzt entschlossen, Ew. Hochwohlgeboren 
die Freiheit wieder zu geben und Sie vollig zu begnadigen. 
Indem ich Ihnen hierzu aufrichtig Glii.ck wiinsche, habe 
ich noch das Vergni.i.gen, Sie zu benachrichtigen, dass 
auch Ihre Wiederanstellung von Seiner Majestat verfiigt 
uncl der Herr General Graf Tauentzien beauftragt ist, 
Sic zur Rheinarmee abgehen zu lassen, wo Sie in das 2. 
Bergsche Inf anterie -Regiment als Secondelieutenant mit 
Ihrer alten Anciennitat eintreten werden. Seine Majestat 
sind jedoch nur durch die besonderen Verhaltnisse ver
anlasst, Ihnen diesen Standpunkt anzuweisen, und Sie 
werden in Erwagung derselben keine Zuri.i.cksetzung darin 
vermuthen, sondern auf die Allerhochste Gnade mit Zu
versicht rechnen konnen, wenn ich hinzu fiige, class es 
der Wille Seiner l\tiajestat ist, Ihre kiinftige Beforderung 
lecliglich von Ihrer neuen Dienstfii.hrung abhangen zu 
lassen, wonach es Ihnen nicht schwer fallen wird, auch 
das Versaumte wieder einzuholen. 

Wien, den 6. Februar 1815. 

v. Thile."" 

*) Der Commau<leur des Bataillons der englisch-deutschen Le
gion, dem August angehorte. 
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"Was sollte ich hiezu sagen? Zerknirscht und ver
zweif elnd stand ich lange still, und las und las, und wollte 
meinen Augen nicht trauen. Fiirwahr, so hart hatte ich 
mein Schicksal nicht geglaubt! nicht fiir moglich gehalten, 
dass der Konig nach dem iiberstandenen Festungs-Arrest 
noch eine weit krankendere Strafe fur mich ersinnen wiirde. 
Dies granzt an Grausamkeit. U nd sollten sich der Kriegs
minister und Obristlieutenant v. Thile nicht vor sich selbst 
schamen; Leute, die wegen ihrer Ehrlichkeit und ihres 
mannlichen Charakters bekannt, mir· zugeredet haben, hier 
zu bleiben? und besonders ersterer, der mir sagte: ,,Ich 
wiirde Ihnen nicht rathen, sich dem Konige auszuliefern, 
wenn ich fur Sie fiirchtete", und mir zweymal auf meine 
Anfrage, ob er glaube, dass der Konig nach beendigter 
Strafe mich gut ans tell en wii.rde, ind em durch meinen Arrest 
alle auswartigen militairischen Verhaltnisse abgebrochen 
wiirden, antwortete: ,,Ich hoffe. -" Ich sage, miissen 
diese Manner nicht vor sich selbst zuriick treten, nachdem 
sie wissen, was ich auf geopf ert habe, um nur Preussen 
wieder zu dienen, und nun ein unglii.ckliches Opfer meines 
V ertrauens werde? Der V erl ust der Englischen Pension 
betragt allein 40 Thaler monatlich, woneben ich durch die 
Empfehlungen in meinen Handen an Lord Wellington 
ohne Widerrede Capitaine in der Hannoverschen Armee 
geworden ware. Pfuy; es ist niedrig, bey den reinsten 
Absichten so betrogen zu werden, und das Zutrauen zum 
Schicksal und zu der Menschheit mochte man auf immer 
verlieren ! Die Befreyung ist mir gleichgii.ltig geworden, 
seit ich diese Krankung gelesen." 

Der Ritter des Ordens pour le merite von Colberg, der 
braunschweigische Capitaine, cler englische Lieutenant, cler 
spanische Obristlieutenant! er wird als Second-Lieutenant 
angestellt, nachdem vier schwere Feldziige gegen Napoleon 
und freies U nterwerf en auf Gnade und U ngnade gesii.hnt 
haben, was er gegen das Militar-Gesetz verstossen. Ein 
gerecht\Jr Schmerz, wiirdig des Mannes, der das Edelste 
erstrebt, der· diesem Streben sein ganzes Ich zum Opfer 
gebracht, spri•cht sich in jenen Worten aus. Sie bilden 
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den Schluss des Tagebuchs; den gewaltigen Empfindungen 
fo]gt keine Zeile mehr! -

Derselbe Monat Februar 1815 brachte iiberraschendste 
politische Bewegung. Napoleon kehrte nach Frankreich 
zur~i.ck, und der Krieg stand wieder auf den Grenz_en. 
Doch ist August nicht gleich zu seiner neuen Bestimmung 
abgesandt worclen; er verblieb einstweilen in Berlin und hat 
vermutlich die nachsten W ochen auch ver,vendet, um das 
Interesse seiner vielen Freunde fiir sich nutzbar zu machen. 
Als er im April bei seinem Regiment im Luxemburgischen 
als Second-Lieute~ant v. Q. sich meldete, empfing ihn cler 
Commandeur mit der Aeusserung, dass er nur einen Capi
taine von Quistorp beim Regiment babe. Die am 31. Marz 
vollzogene Rangliste des aus dem 2. bergischen gebildeten 
29. preussischen Regiments hatte ihm inzwischen diesen 
Rang gegeben. Damit war sachlich zwar einigermassen 
ein Abgleich geschehen, aber die AJ)sicht schmerzhafter 
Zuriicksetzung, welche Oberstlieutenant von Thile in 
seinem obi gen Brief e in wohlwollender Weise zu verschleiern 
strebt.e, hat darum nicht weniger ihren erkennbaren Aus
c1ruck gef unden. 

Augusts Regiment, welches bis dahin um Barmen 
im Bergischen Unterkunft gehabt hatte, riickte im April 1815 
nach cler Gegencl von Jitlich ab, wo die Versammlung der 
Truppen fur den bevorstehenden Feldzug begann. Es war 
eine Neu-Formation, die erst ein Jahr bestand und als 
kaum beendet angesehen ,verden konnte. U nter der Mann
schaft befanden sich wenig alt gediente Leute und zwar 
nur solche, die unter Napoleon kriegsgewohnt geword,:_;n 
waren; die ganze iibrige Masse war jung im Dienst und 
unerfahren, das Officier-Corps bei dem damaligen starken 
Beelar£ von iiberall her zusa.mmen gesetzt. N och im Marz 
berichtet der Brigade-Chef, die beFgische Infanterie sei 
erst im W erden, fiir den Felddienst noch garnicht ver
wendbar; erst Ende April wurde ihr das Zeugnis ausge
stellt, dass sie in gutem Zustande bei der Armee· einge
troffen ware. Jedenfalls blieb die Aufgabe fur die Of:ficiere 
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im Feldzuge mit solcher jungen Trn.ppe sehr erschwert. 
Das Regiment behielt noch ein volles Jahr seine weisse 
bergische Uniform und dadurch ein fremdartiges Aussehen 
in der preussisehen Armee. 

August wurde als vorjiingster Hauptmann eingereiht 
und Chef cler 12. Compagnie. Daneben erhielt er die 
Stellung des Tirailleur-Capitaines beim Fusilier-Bataillon, 
das heisst das Commando der nach damaliger Gewohnheit 
fii.r das Gefecht meist zu einer Abteilung zusammen ge
zogenen Schiitzenziige der 4 Compagnieen, welche ihm 
eine besondere Selbsta,ndigkeit der Fuhrung beilegte. Wie 
er <liese Stellung in den bevorstehenden Ereignissen ver
wenclete, werden ,vir in der Folge sehen. 

Ende April bildete sich die Rhein-Armee unter Blucher 
in 4 Armee-Corps, jedes zu 4 Brigaclen nebst einer Re
serve-Cavalerie und Artillerie. Im 1. Corps, elem des 
Generals von Zieten, bestand die 3. Brigade unter Ge
neral von Jagow aus elem 

29. Infanterie-Regiment, 
2. westpreussischen Infanterie-Regiment, 
3. westfalischen Lanclwehr-Infanterie-Regiment, 
2 schlesischen Schutzen-Compagnieen, 

der sechspfiindigen Batterie N r. 8, 
zusammen 9½ Bataillonen und 8 Geschiitzen. 

Die verbiindeten Machte brachten fur den Felclzug 1815 
eine ~osse U eberzahl an Truppen auf. Sie versammel ten 
sie in fiinf Armeen vom mittellandischen Meere bis zur 
Nord$ee und dachten mit allen gleichzeitig di& franzo
sische Grenze zu iiberschreiten. Den rechten Fliigel in 
den Niederlanden nahm die Armee Wellingtons ein, bei 
welcher Erich und Theodor (89. 90) standen; daran zu
nachst schloss sich, mit dem Hauptquartier in Namur, die 
von Blucher, bei der wir August finden. Jede dieser 
Armeen hatte eine Starke iiber 100000 Mann. 

Gegen diese seine nachsten und thatkraftigsten Feinde 
fuhrte Napoleon den Hauptstoss, indem er mit seinem 
Angri:ff zuvor kani und 128000 Mann der tiichtigsten Truppen 
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dazu verfugbar_ machte. Am 14. Juni standen sie an der 
belgisc~en. Grenze zwischen Sol re sur Sambre und Philippe
ville auf einer St.recke von 4 Meilen Breite dem Puncte 
gegeniiber, wo bei Binche die Armeen Wellingtons und 
Bliichers sich beriihrten. Diese nahmen von Kortrvk bis 

o,J 

Liittich noch eine Breiten-Ausdehnung von 22 1\'Ieilen ein 
und sahen sich <lurch den Angriff i.i.berrascht.*) 

Napoleon begann den Vormarsch am 15. Juni morgens 
gegen Charleroi und traf zunachst das 1. preusBische Corps, 
welches die Sambre-Uebergange besetzt hielt. Untet 
,v1ederholten Gefechten musste es sich zurii.ck ziehen. Zur 
Aufnahme des rech ten Flii.gels der Vorposten wurde da.s 
20. Infanterie-Regiment von Fleurus bis Gosselies vorge
schoben, wo es am Nachmittag gegen den drangenden 
Feind teilweise zum Gefecht kam. Das Fusilier-Bataillon 
(Major von Pollnitz) .bildete die Seitendeckung im Walde 
z,vischen Gosselies und Ransart und wurde nicht in den 

'" I(ampf verwickelt. Abends versammelte sich das Armee-
corps nach einem Verlust von iibcr 1200 Mann hinter 
Fleurus. Fiir die N acht wurclen zwei Bataillone 29 ger zur 
Deckung der Reserve-.A.rtillerie zwischen Ligny und Brye 
auf gestellt; die Tirailleurs von den Fi.i.silieren hielten das 
letztere Dorf besetzt. -

N ach U eberschreiten c1er Sambre bei Marchienne und 
Charleroi spaltete Nap o 1 eon seine Arn1ee in zwei Colonnen; 
er selbst folgte mit elem starkeren rechten Fliig~l den auf 
der Strasse nach Gembloux norc1ostwarts abziehenden 
Preussen gegen Fleurus, Ney riickte mit dem linken 
Fl-ii.gel nordwarts iiber Gosselies auf der Strasse gegen 
Brussel vor, um die Trennung beider feindlichen Heere 
zu vollziehen. 

Um Mittag des 16. Juni hatte Blucher clrei seiner 
Corps in der Starke von 83000 Mann versammelt uncl ent
sehloss sich zur Schlacht, um das Herankommen der Armee 
Wellingtons abzuwarten. Napoleon wollte vor dieser 

*) Reymanns topographische Specialkarte von Deutschland 
1: 200000, Sectionen 138 Brussel und 157 Mons. 
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Vereinigung ihn schlagen, wozu ibm. 78000 Streiter zur 
Hand waren und er noch auf das Eintreffen seines linken 
Fliigels unter Ney rechnete. So kam es zum Zusammenstoss~ 

Die Stellung, in der Blucher den Angriff erwartete, 
lauft quer ii.her die Strasse von Charleroi nach Gembloux. 
Sie wird · bezeichnet durch den Lau£ des Ligne-Baches, 
welcher in Wiesengrilnden sich fortscblangelnd eine tief 
eingeschnittene Furche bildet und meist nur auf Brucken 
iiberschritten werden kann. N ach beiden Seiten hebt sich 
das Gelande zu fast gleichen Rohen, welche die natiir
lichen Geschiitz-~ufstellungen ergeben. Die Dorf er St. 
Arnaud und Ligny sincl tief gelegen und werden eingesehen. 
Ihre Hauser sin cl Steinbauten, die Garten mit Zaunen unc1 
lebenden Hecken eingefasst. Ligny ist der Lange nach 
durch den Bach ziemlich gleich geteilt und hat zwei damit 
parallel ziehende Hauptstrassen mit mehreren seitlichen Aus
gangen, die derzeit meist aus versumpften Hohlwegen be
standen. Au£ der gegen den Feind gelegenen Halfte 
zeichnete sich in der Mitte der hohere Kirchhof aus und 
auf cler rechten Seite dicht am Bach das alte Schloss. 
Sein Hof war von einer mannshohen Mauer umgeben, an 
den Ecken mit Tiirmen verstarkt, nach Ost und West 
fii.hrten zwei Thore. Auf diesem Hofe stand eine grosse 
massive Scheune mit Schindeldach, in der U mge bung viele 
Baume und Hecken; doch war cler ganze Schlosshof der 
V erteidigung giinstig. Im iibrigen streckten sich Wiesen 
500 Schritte weit bis zum Dorf. Der zum breiten Miihl
teich aufgestaute Bach konntc hier nur auf den beiden 
Briicken, am Schloss und am Miihlengehoft, iiberschritten 
werden. 

Der rechte Fliigel cler Gesamt-Stellung springt, von 
der Biegung des Ligne-Baches bei Sombreffe ab, weit 
vor. Er wurde von dem 1. Armeecorps ( Z i et en), der 
linke vom 3. Corps besetzt; das 2. Corps stand an der Strasse 
Namur - Nivelles hinter dem 1. im Riickhalt. Dieser 
Fliigel, welcher das Gewicht der Schlacht ausschliesslich 
tragen und in we]chem August seine Aufgabe losen sollte, 
nahm seine Hauptlinie auf dem flachen Rucken zwischen 
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Brye uncl Ligny 7 wo die Miih lenhohe von Bussy auch 
Bliichers Uebersichts-Punkt iiber <las Schlachtfeld wurde. 
Die 1. 2. und 4. Brigade bildeten die vordere Linie und 
beRetzten die anliegenden Dorfer; von der 3. Brigade ( Ja
gow) waren 3 Bataillone nach St. Amand zur v..,. erstar
kung der 1. vorgeschoben, ihre i.i.brigen 6½ Bataillone 
blieben in zweiter ·Linie bei Ligny. Die Artillerie kronte 
nachmals die Rohen von St. Am.and la Haye bis Ligny 
und zu beiden Seiten dieses Dorf es, clessen Flanken sie 
bestrich. - Es war sehr heiss geworden und die Hit~e 
wnrde fiir das 29. Regiment noch dri:i.ckentler, weil es zum 
v"'" erdecken seiner weissen bergischen U niformen die Mantel 
anziehen musste. 

Um 2½ Uhr begann Napoleon den Angriff, indem 
er sein 3. Corps (Van cl amm e) links von Fleurus a,uf St. 
Amand schob, das 4. (Gerard) anfangs an der Strasse 
nach . Gemblou..~ fortmarschieren, dann -. etwa um 3 Uhr 
- links gegen Ligny einsch\venken liess. Zwei Cava
lerie-Corps blieben geradeaus und deckten, im Haken zu 
j enem aufgestell t, die Seite gegen das 3. preussische 
Corps~ welches als linker Fliigel Bliichers um Ton
grinne stand. 

Das Dorf Ligny war bei einer Frontausclehnung von 
1500 Schritten durch 4 Bataillone der 4. Brigade besetzt. 
Die Schiitzen wurden in die ausseren Hecken und Graben 
gesehoben 

1 
die geschlossenen Abteilungen zu ihrer U nter

sti.itzung in der Hauptstrasse und an tlen Ausgangen auf
gestellt ~ der Kirchhof und das alte Schloss erhielten Be
satzung; an einigen Stellen wurden eilig Verrammelungen 
hergerichtet. -

A.ls das franzosische Corps vor dem Dorf e angekommen 
war~ bildeten sich drei Angriffs-Colonnen mit Schiitzen
Schwarmen an ihren Spitzen und riickten gegen die Mitte 
und beide Enden an. '\Ton einem nahen Feuer empfangen, 
kehrten sie um: sie wie<lerholten dann ihren Sturm in 

J 

gleicher Weise mit ebenso wenig Erfolg; <lenn ebenso oft 
sahen sie sich <lurch die f este Hal tung <ler preussischen 
Truppen abgewiesen. 
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Es wurde nun von beiden Seiten ein kraftiges Ge
schiitz-Feuer unterhalten. Ausser der Reserve-Artillerie 
fuhren auch zwei Brigade-Batterien auf der Hohe am 
Steinbruch rechts von Ligny auf, und die· beiden Fii.silier
Bataillone der Brigade Jagow ( vom 29. und vom 2. west
preussischen Regiment) wurden als Bedeckung ihnen bei
gegeben. Major von Pollnitz zog seine Schiitzen-Ab
teilung unter Augusts Fiihrnng heraus und riickte sie 
vor die Batterien. Sie blieb fur den weiteren Verlauf <ler 
Schlacht, wie es damals gewohnheitsn1assig war, selbstandig 
uncl vom Bataillon gPtrennt. Das Geschiitz-Feuer dauerte 
nun in unnnterbrochener Heftigkeit fort, so <lass llie In
f anterie unausgesetzt litt unc.1 das Dorf an mehreren Stell en 

in Brand geriet. Die Concentrierung der Geschosse au£ 
engem Raum brachte beiderseits starken Eindruck hervor; 
insbesondere trugen <lie 16 preussischen Geschiitze rechts 
von Ligny, welche August deckte, viel z;um Festhalten 
des alten Schlosses bei und fugten den Angriffs-Colonnen 
gegen cliesen Punkt bedeutenden Schaden zu. 

Der Feind riistete sich indessen zu neuen Angriffen 
und von der preussischen 4. Brigade wurden die beiden 
noch zuriick behaltenen Bataillone heran gezogen. Die 
Franzosen verwendeten ganze Bataillone zur V erstarkung 
ihrer Schiitzen, wodurch sie den preussischen sehr uber-

· legen wurden; sie drangten besonders gegen den linken 
Fliigel und die in der Mitte gelegene Kirche. So gelangten 
sie jetzt in den Besitz der Garten, und die Preussen mussten 
in tlas Innere des Dorfes zuriick weichen. Die 4. Brigade 
hatte grosse Verluste erlitten; es wurde klar, dass weitere 
Trupp en erforderlich · waren, um sich gegen die feindliche 
Uebermacht zu behaupten. Die Brigade Jagow griff gegen 
5 Uhr zunachst mit ihren in Reserve stehenden 41/ 2 Ba
taillonen in das Dorfgefecht ein; bald musste sie auch 
6 Compagnieen von den zur Geschiitz-Bedeckung abge
zweigten Ffisilieren heranziehen, und nach deren Ver
wendung traten _im Verlauf des Nachmittags nach und nach 
noch 9 Bataillon~ vom 2. Armee- Corps in das blutige 
Gewirre Lignys. 
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Dieser Kampf nahm rasch den Charakter ausserster 
Erbitterung an. Bei dem engen Bau der Oertlichkeit kam · 
es zu fortgesetzten · N ahkampfen in Strassen und Gebauden, 
so dass Handgemenge 11icht zu den Ausnahmen gehorte. 
Von beiden Seiten wurde das Gefecht mit frischen Truppen 
genahrt; aber auch die geworfenen ball ten sich von neuem 
zusa.mmen und begannen abermalige Anstrengungen, · ·wovon 
cler Streit clas Geprage ungewohnlichster Hartnackigkeit 
mit stets wechselndem Erfolge erhielt. So entstanden 
einzelne V orstosse, die bald mehr bald weniger tie£ in das 
Dorf hinein oder auch ganz hindurch clrangen, dann wieder 
t1urch langer stehendes Feuergefecht oder Handgemenge 
um Baulichkeiten abgelost wnrden. Die Franzosen be
haupteten im allgemeinen die vordere Halfte des Dorfes 
und gewannen die Kirche; iiber den Bach konnten sie auf 
Dauer nicht hinaus dringen, ebenso wenig als die Preussen 
wieder in den vollen Besitz der jeoseitigen Dorfhalfte ge
langten. Das alte Schloss dagegen wurde ~rst abends auf
g-egeben. Als um 5 Uhr die W egnahm_e von St. Arnaud 
dem Feinde gestattete, das Siidwestende von Ligny zu um
fassen, f uhr eine seiner Batterieen auf 400 Schritte an uas 
Schloss heran und beschoss es mit Granaten und Kar
tatschen; von Zeit zu Zeit machten Schiitzen-S9hwarme 
vergebliche Anlaufe au£ den Hof. Die Besatzung wurJe 
besonders <lurch die herumfliegenden Mauer-Splitter beun
ruhigt und erlitt davon mehr ··v erwundungen, als unmittel
bar durch Geschosse. Gegen 6½ Uhr aber geriet die 
grosse S?heune in Brand, und die Glut wurde so intensiv, 
dass man nicht langer in der Na.he aushalten konnte. Durch 
diesen U mstand sah sich die Besatzung genotigt, nach 
7 Uhr den Platz zu verlassen, indem sie aus <l.en Fenstern 
oder iiber die Mauer au£ die Wiese hinabsprang, da die 
Thore verrammelt waren._ Sie schloss sich dann einem eben 
voriibergehenden neuen Off ensiv- Stoss ( der 6. Brigade) an, 
und hat sich nach dessen Misslingen an der Verteidigung 
<ler nordlichen Dorfhalfte beteiligt. Das Muhlengehoft 
haben die Preussen sich bis zum Ende der Sehlacht nicht 
entreissen lassen. -
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An diesen Scenen hat August· seinen Teil gehabt; 
·doch konnen wir nicht mit Bestimmtheit den Ort seiner 
Thatigkeit nachweisen. Major von Pollnitz berichtet nur, 
dass er die Tirailleurs an die vorliegende A.nhohe zwischen 
Ligny und St. Amand vorgezogen habe, uncl riihmt das 
gute Benehmen und die Ruhe, mit welcher August die 
ofteren Angriffe der feindlichen Schiitzen zuriickschlug und 
seinen · Posten verteidigte. Man miisste danach annehmen, 
<lass er seinen Platz wenig verandert habe, vielleicht nnr 
an den Bach vorgegangen ist und zum Abweisen der An
griffe mitwirkte, welche sich nach dem Verlust St. Amantls 
von 5 Ulir ab gegen das alte Schloss richtcten. Die Ge
schichte des 29. Infanterie-Regiments dagegen besagt, <lass 
er im rechten Fliigel des Do-rfs gekampft habe, welcher 
wahrend des blutigen Ringens niemals ganz in feindliche 
Hande gefallen ist. Obwohl das jener Annahme nicht 
widerspricht, so lasst sich doch daraus auch der Schluss 
ziehen, dass er die Schiitzen-Abteilung von1 Abhange 
herab iiber die zu seiner Linken gelegene Bri.i.cke gefiihrt 
und entweder <las Schloss oder die Miihle gegen die fort
gesetzten energischen Anfalle des Feinde8 zu verteidigen 
geholfen hat. · Auf dem einen oder dem anderen 
Punkte befanden s_ich seine Schiitzen hinte1.. einem Ercl
aufwurf oder einer Mauer aufgestellt. 

Dort machen seine jungen Soldaten Miene vor den 
heftigen Stiirmen der Franzosen zu verzagen und zuriick zu 
weichen. Eins der hageldicht schwirrenden Geschosse 
schlagt ihm die Degen~Klinge clurch; mit dem Stumpf in 
der Hand geht er im Kugelschauer an der Linie auf uncl 
nieder; mit kraftigstem Zuspruch richtet er den sinkenden 
Mut der Mannschaft auf; unter keinen Umstanden will er den 
ersten Kampf nach seiner Riickkehr unter preussische Fahne 
mit einem Riickzug stempeln !assen, und es gelingt ihm unter 
so vielen rlickstromenden Bataillonen in zaher Hartnackig
keit seinen Posten mannhaft bis zum Schluss durchzuhalten. 

V ollste Anerkennung ist ihm dafiir von Vorgesetzten 
und Cameraden ~gern gezollt und in der Verleihung · des 
eisernen Kreuzes zum Ausdruck gebracht worden. -
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So waren a1le Anstrengungen des Feindes bisher ohne Er
f olg geblieben; das ganze Corps Gerard stand bereits im Ge
fecht un.d Nap o 1 eon konnte durch den erbitterten Kampf 
im Centrum . keine Entscheidung erringen. Die Schlacht 
hielt sich um 7 Uhr immer noch im Gleichgewicht. Aber 
auch auf preussischer Seite batten die durch fortwahrende 
Nachschiibe genahrten Dorfkampfe in rascher Folge die 
Krafte verzehrt - in Ligny 21 Bataillone, in St. Amand 
noch n1ehr - und Blucher bei seinem feurigen Tempe
rament die Truppen bereits verausgabt, als Napoleon 
nach 7 Uhr seine vorsichtiger zurii.ckgehaltene Reserve -
12 Bataillone Garde - an Ligny heranfiihrte. Ein Teil 
von ihnen mischte sich in Jen Dorfkampf unJ., nachdem 
ihrer frischen Macht noch eine Stunde lang von den all
mahlich ermatten.Jen Preussen zaher Widerstand geleistet 
und sch,verer Verlust beigebracht war, erreichten sie es 
endlich um 8 Uhr, den grosseren Teil des Dorfes zu er
obern und auf <lessen linkem nordostlichen Flu.2.·el hin-

"" <...J 

<lurch zu <lringen. Nu:n setzte Napoleon auch die letzten 
8 Bataillone ein und bohrte sie tief in die erschopfte Ver
teidigungs-1..tinie der Preussen. Es war gegen 8½ Uhr, 
als sie neb~t dem Cavalerie-Corps Milh au~l unter einem 
plutzlich <lie Gegen<l verfinsternden Gewitter-Schauer <lie 
Rohe nordlich hinter Li6rny hinanstiegen und keinem ge
ni.igen<len Widerstan<le mehr begegneten. Preussische Ca
valerie ritt vergeblich gegen sie an; sie behaupteten sich 
auf der Hohe und brachten nun a.Ile vorwarts um die 
Dorf er kampfenden preussischen Truppen in die N otwendig
keit, sich abzuziehen und hinter die Namurer _Strasse zuriick 
zu gehen. Diese Bewegung wur<le in der bereits einbrechen
den Nacht ausgefiihrt, wahrend die Fra.nzosen auf dem 
gewonnenen Raum zwischen I..Jigny un<l Sombreffe halten 
blieben. 

Jene Truppen ballten sich zunacbst, so gut es gehen 
wollte, hinter den streitig ge"\'\"esenen Ortschaften zusammen 
unu wurden allmahlich zu grosseren Korpern vereinigt. 
General v on Jagow besetzte mit einem Teil seiner Brigade 
und anderen daran gescblossenen Bataillonen das Dorf Brye 

18 
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und dessen Umgebung, welche er mehrere Stunden der N acht 
festhielt; dann marschierte er fiber . Gembloux nach W avre 
ab. - So raumte schliesslich - es wird 9 Uhr gewesen 
sein - auch August mit seinen Getreuen unbezwungen clen 
Platz, · den er jedem Anfall streitig gemacht hatte. In 
der Gegend von Brye traf er die 7. · und 8. Compagnie 
des Regiments unter seinem Freunde, dem Capitaine 
von Webern, auf ihrem Abzuge von St. Amand, an 
welchen er sich anschloss. Man wusste die Ruckzugs
Richtung nicht und folgte bei der dunkeln Nacht mechanisch 
der nachsten grossen Strasse; es war die von Namur nach 
les Quatrebras. Am Kreuzpunct der Romerstrasse waren 
einige Generalstabs-Officiere in Bewegung und riefen: 
"nach Tilly"; aber niemancl wusste, wo Tilly lag. So 
stiessen sie anderen tages bei Mont St. Guibert wiecler zur 
Brigade Jagow, bei der einstweilen noch <las Fiisilier
Bataillon Pollnitz fehlte. 

Der grossere Teil von Bl iichers rechtem Fliigel erhielt 
den kiirzesten W eg iiber Tilly und Gentinnes nach W avre 
· angewiesen; das 3. Corps wich iiber Gembloux aus, wo es 
sich mit dem weit hinter der Arm.ee gestandenen 4. Coq)s 
vereinigte, und ging dann ebenfalls auf W avre.. Das Corps 
Zieten iiberschritt dort den Dyle-Fluss und bezog nach 
allen schweren Strapazen, noch erschwert durch Regen
wetter, grundlose Wege und Mangel jeder Art, um Mittag 
des 17. Juni ein Biwak oberhalb der Stadt bei Bierges. 

Die Verluste der Preussen am 15. und 16. Juni be
laufen sich auf 21 Geschiitze und 12500 Mann, {lavon die 
des 1. Corps allein auf 6682. Das Fiisilier-Bataillon 
Pollnitz hat daran seinen Anteil mit 2 Officieren 123 Mann. 
Die 9. und 10. Compagnie 29. Regiments und viele einzelne 
Abgekommene stiessen erst a.m Morgen des 18. J uni wieder 
hinzu; die Bataillone erhielten dann eine Starke von etwa 
500 Kopfen. - Der franzosische Verlust ist 11450 Mann 
gewesen. 

Gleichzeitig mit der Schlacht von Ligny war 1½ Meilen 
westlich auf der Strasse nach Brussel bei les Quatrebr~ts 
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ein· Kampf von gleicher Heftigkeit ~efiihrt, an welchem 
Augusts Bruder Anteii hatten. Am Morgen des 16. Juni 
stanrlen dort nur wenige nassauisch-niederlandische Truppen, 
und Wellington musste seine Armee gegen den linken 
Fhi.gel zusammen schieben, wodurch nach und nach bis 
zum Abend eine Starke von 30000 Mann eintraf. Um 
2 Uhr nachmittags griff Ney sie mit den anfangs iiber
legenen Kraften der franzosischen linken Colonne an ( vergl. 
S. 267.) und gewann durch gewaltige Anstrengungen all
mahlich an Boden; erst in den spateren Stunden konnte 
da~ Gleichgewicht hergAstellt und Ney schliesslich zum 
Aufgeben <les eroberten Rann1es genutigt werclen. Es war 
l1ariiber dnnkel, und We 11 in gto n ganzlich verhindert 
worden, seine Zusage zur Unterstiitzung Bliichers zu er
fiillen. Doch wurde der mittelbare Erfolg erreicht, da.ss 
auch Ney den Befehl Napoleons zum Marsch auf das 
nahe gelegene Brye nicht ausftihren konnte; er wiirde 
soust die Seite der Preussen getroffen undo- der Lignyer 
Schlacht die nachteiligste W endung gegeben haben. -
Durch die Richtung des Riickzuges auf Wavre hatte Blucher 
sich nunmehr der Armee Wellingtons genahert und trotz 
de.r verlorenen Schlacht den nachsten Zweck Nap o 1 eons 
- die Trennung der verbiincleten und Beseitigung der 
prenssischen Streitkrafte - vereitelt. Durch die beiden 
Schlachten am 16. Juni waren die Vorbedingungen zur 
Vereinigung Bliichers und Wellingtons fiir den Ent
seheidungs-Tag erfiillt. 

Mit dem Riickzuge Bliichers auf Wavre sah Wel
lington seine linke Seite entblosst. Er ging deshalb 
seinerseits am 17. Juni auf der Briisseler Strasse bis 
Mont St. Jean zuriick und beschloss die Schlacht anzu
nehn1en, so bald er in der N acht die lVIitteilung erhielt, <lass 
Bl i.i.cher anderen tages mit seiner Armee zu ihm heran 
ziehen wolle. Mit 67000 Mann nahm er am 18. Juni vor 
Mont St. Jean quer fiber die Hauptstrasse Stellung mit den 
Gehoften Goumont, la Haie-Sainte und Papelotte vor der 
Front, und empfing gegen Mittag den Angriff von Na
poleons 72000 Mann. 

18* 
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Napoleon hatte sehr spat nach der Lignyer Schlacht 
am 17. Juni mitta.gs - 33000 .Mann unter Marschall 

Grouchy zur Ver£ olgu.ng der Preussen in Bewegung · ge
setzt und war mit den iibrigen bei Ligny ini Gefecht ge
w~senen Truppen auf der N amurer Strasse links ab nach les 
Quatrebras marschiert. Von dort mit Ney vereinigt folgte 
er Wellington und bezog am Abend ihm gegeniiber Bi
waks bei la Belle-Alliance. Grouchy blieb den ganzen Tag 
im ungewissen, wohin B 1 ii ch er seinen Riickzug ge1~ommen 
habe; erst im Laufe des 18. J uni fand er die richtige Linie 
und griff um 4 Uhr nachmittags bei W avre an. Dort hielt 
ihm ein preussisches Armee-Corps hinter dem Dyle-Flus8 
stand und deckte den Abmarsch der anderen drei Corps, 
mit denen Blucher - 72000 Mann stark - unterdessen 
clie Vereinigung mit Wellington fiir die gemeinsame 
Schlacht ausfiihrte. Mit Tagesanbruch des 18. war Blucher 
in zwei Colonnen westwarts aufgebrochen; das 4. und 
2. Corps riickten zur Linken auf Chapelle St. Lambert, 
das 1. zur Rechten iiber Froidmont auf Ohain. Letzteres 
konnte indessen erst um 2 Uhr nachmittags den Marsch be
ginnen und nur mit seinen vorderen Brigaden in die Schlacht 
eingreifen; das Ende des Corps - darunter die Brigade 
Jagow - erreichte au£ grundlosen W egen das Schlachtfeld 
bei Papelotte, nachdem der gauze grosse A.ct von la Belle
Alliance abgeschlossen war. August konnte also nicht 
personlich in dem Kampfe thatig werden, in welchen seit 
Mittag verwickelt die Armee Wellingtons sich nahezu 
verblutete, und seine Bruder Erich und Theodor (89. 90) 
ehrenvoll ihren Platz im Centrum behaupteten. Er kam 
so nahe an deren bisherige Stellung heran, dass er trotz 
dunkeler N acht und Gewirr bei eifrigem Forschen noch 
N achricht erhielt von dem heroischen Widerstand 7 den sie 
dem Anprall der Eisenreiter geleistet, aber auch die, dass 
beide blutig hingestreckt vom Wah]platz getragen waren. 
- Indessen hatte der Druck der eintreffenden preussischen 
Corps au£ die rechte Seite der Franzosen zwischen Pape
lotte und Plancenoit in der Zeit von 4½ Uhr ab noch 
rechtzeitig die feindliche Kraft nieder gebrochen, so <lass 
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Nap o 1 eons Armee nm 8 Uhr in voller · Au:flosung zur 
Flucht sich wandte. Eine unmittelbar anschliessende rast
lose V erfolgung sprengte die Elemente dieses Heeres der
massen auseinander, dass es fur einige Zeit ganz aufborte 
zu sein und sich weit riickwarts bei Laon und vor den 
Thoren von Paris nur zum Teil zusammen finden konnte. -

Nach der Entscheidung auf elem Schlachtfelde strebten 
die verbi.i.ndeten Heere, moglichst bald · Paris zu erreichen. 
Sie nahmen - Wellington auf der westlicheren, Blucher 
auf der ostlichen Linie - die Rich tung fiber Maubeuge, 
St.-Quentin, Compiegne, um am rechten Ufer der Oise den 
Aisne-Fluss zu umgehen, wel0her sich auf der naheren 
Strasse fiber I..1aon als Hindernis vorlegt und dem Feinde 
ein Mittel bieten konnte, den Anmarsch zu verzogern. 
So erschien B 1 i.l ch er bereits 11 Tage nach der Schlacht 
vor der ±eindlichen H auptstadt, indem er den bedachtigeren 
Wellington bald um mehrere Marsche hinter sich liess. 

Dieses V orriicken qes preussischen Heei:.es geschah in 
zwei Colonnen, von welchen das Corps Z i et en den linken 
Fltigel bildete. Nachdem es in der Dunkelheit des 18. Juni 
clas blutige Schlachtfeld i.i.berschreitend bei Maison du roi 
die N acht im Biwak zugebracht hatte, brach es am 19. 
morgens um 6 Uhr zur V erfolgung auf der Gemapper Strasse 
auf. Verlassenes Fuhrwerk und Geschiitz nebst zahlreichen 
Nachziiglern kennzeichneten die wilde Flucht der Franzosen 
bis zum Sambre-U ebergang bei Charleroi. · Von dort ab 
ii.bernahm die Brigade Jagow die Avantgarde des Corps 
und marschierte noch abends 10 Uhr bis Marchienne. Am 
lviorgen des 20. fiber Beaumont aufbrechend, brachte sie 
mit nur kurzen Rasten 23 Stunden auf dem Marsche zu 
und langte am 21. friih 6 Uhr in Solre le chateau an. 
Nach funfsti.i.ndiger Ruhe, aber reichlicher Verp:flegung, 
rfickte sie vor Avesnes. 

General Jagow hatte den Auftrag, gegen die kleine 
Festung einengewaltsamenAngriff zu unternehmen. Erschloss 
sie am Nachmittag ein, wozu das Bataillon Pollnitz auf 
dem rechten Helpe-lJfer niit verwendet wurde, und begann 
sie aus Feldgeschiitz zu beschiessen. Da das Feuer keine 
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bemerkbare Wirkung hervorbrachte, so wurde es mit Ein
tritt der Dunkelheit eing~stellt und. nach Mitternacht nur 
einige Granaten, um die N achtruhe der Besatzung zu 

storen, hinein geworfen. Da wollte es der Zufall, dass 
ein Schuss das grosse Pulver-Magaziil in die Luft sprengte 
und solche Zerstorung verbreitete, dass die Festung sich 
ergab. 

Am Morgen danach riickte Jagow weiter bis la Ca
pelle in's Biwak. Nur das Bataillon Pollnit.z kam - und 
zwar zum ersten Mal seit elem 15. Juni - unter Dach. 
In dieser Lage wurde am 23. geruht; das Becliirfnis clazu 

war unabweislich geworden, nachdem man acht Tage und 
mehrere Nachte hindurch bei heftigem Regenwetter, cliirf
tigster Verp:flegung uncl auf W egen von schlechtester Be
scbaffenheit in Bewegung gewesen war oder gekampft 
hatte. 

Am 25. Juni erreichte Jagow Farguiers bei la Fere 
und es trat der Moment ein, wo man mit den Resten der 
feindlichen Armee von neuem in Beriihrung kam. An 
diesem Tage standen 20000 wieder gesammelte Franzosen 
bei Soissons an der Aisne rind ebenso viele - welche als 
rechter Fliigel unter Grouchy von Wavre abziehend nicht 
in die Niederlage von la Belle-Alliance verwickelt gewesen 
waren -- zwei Marsche ostwarts um Rheims. General 
Erlon wurde am 26. Juni mit 4000 Mann von Soissons 
nach Compiegne abgeschickt, um die untere Oise und da
mit die bedrohte linke. Seite dieser auf Paris abziehenclen 
Truppen zu decken. 

Aber in der Nacht zum 26. erhielt Bliicher schon 
N achricht von der Aufstellung feindlicher Krafte hinter 
der Aisne und beeilte sich seinerseits, vor ihnen die Ueber
gange der Oise zu gewinnen; er gab der Avantgarde auf, 
am beginnenden Tage Compiegne - 7 Meilen von Far
guiers - zu besetzen. Jagow machte sich um 7 Uhr 
au£ den Weg. Um 2 Uhr bei Noyon angelangt, blieb er 
halten, um Menschen und Pferde mit der unentbehrlichen 
Nahrung zu versehen. Nach reichlicher Mahlzeit, die von 
der Stadt gef ordert war, brach man in den Abendstunden 
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wiecler auf. Gegen }f itternacht lief von den voraus ge
schickten Husaren die Meldung ein, dass in Compiegne 
Verpflegung fur 10000 Franzosen bereit gehalten wurde, 
die man von Soissons her erwarte. Unzweifelhaft standen 
Gefechte mit ihnen bevor, welche der Soldat nicht ganz 
entkraftet beginnen durfte. Daher bewilligte der General 
eine kurze Rast und riickte um 4½ Uhr morgens am 
27. Juni in das auf elem linken Oise-Ufer belegene Com
piegne ein, zu einer Zeit wo der Rest des Corps noch 
drei Meilen riickwarts stand. So war der grosste Gewalt-
1\Iarsch zurii.ck gelegt, der clen Trupp en in diesem ohne
hin so anstrengenden Feldzuge zugemutet wurue; aber es 
war auch hohe Zeit, class man eintraf. Ohne den ermii
deten Soldaten Ruhe gonnen zu durfen, musste die Ge
fechts-Stellung genommen werden; denn schon eine Stunde 
spater erschienen die feindlichen Schutzen am westlichen 
Rande des Waldes. Das Bataillon Pollni tz besetzte die 
Ansgange der unteren Stadt nach Paris ~nd Crepy, ein 
anderes nebst etlichen Canonen die Seite nach Soissons. 
Durch die gewaltige Marschleistung allein aber wurde be
reits der Zweck erreicht und ein verlustvolles Angriffs-Gefecht 
auf die Briicke erspart.· Als Erlon aus elem Walde her
vortretend sich von Schutzen- und Artillerie-Feuer em
pfangen sah, gab er sehr bald weitere V ersuche auf und 
deckte nur noch seinen Abmarsch nach Crepy durch eine 
Batterie. Rasches N achdrangen hatte wahrscheinlich die 
.A.uflosung des· moralisch erschutterten Feindes herbei
gefii.hrt; aber die ganzlich erschopfte Brigade Jagow war 
dazu nicht imstande und musste sich mit elem so weit 
ge,vonnenen Erfolge begnugen. Aus dem gleichen Grunde 
trat clie Brigade den Avantgarden-Dienst ab, als nach-. 
mittags clas Corps bei Compiegne eintraf, und blieb - bis 
auf einige Canonen-Schusse - unbeteiligt an den weiteren 
Znsa1nmenst6ssen, welche mit den vor den Spitzen der 
prenssischen 'I.1ruppen nach Paris eilenden Franzosen zu 
mehreren kurzen Gefechten fuhrten. Am 29. Juni erschien 
Elite.her vor Paris, und das Corps Zieten nab~ im An..: 
gesicht der Hauptstadt Aufstellung zwischen Blane-Mesnil 
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nnd Aulnay, welchen Ort als linken Fliigel das Bataillon 
P ollni tz besetzte. 

Die Verschanzungen der N ordseite von Paris, zu deren 
V erteidigung inzwischen 80000 Mann vereinigt waren, 
brachten bei den V erbiindeten den Plan zur Reife, den 
Angriff auf die noch nicht befestigte Siidseite zu richten 
und zu dem Zweck die preussische Armee westlich um 
Paris herum zu fiihren, sobald sie in ihrer Aufstellung durch 
Wellington abgelost werden konnte. Der Ueberraschung 
halber wurde der Marsch in die N acht verlegt und bei 
einer Lange von 5 Meilen in hochstem Grade beschwerlich. 
Das Corps Zieten brach den 30. Juni abends 10½ Uhr 
auf, iiberschritt bei Maisons die Seine-Briicke und erreichte 
am 1. Juli ·erst um 2 Uhr nachmittags die Biwaks im 
Thale hinter St. Germain. Am 2. und in der N acht zum 
3. Juli griff es die Franzosen an dem Bogen der Seine bei 
Sevres und Issy heftig an, wozu die Brigade Jagow, ins
besondere das Bataillon Pollnitz, die linke Seite bei 
St. Cloud deckte, ihre Schiitzen noch einige Schii.sse aus
tauschten. Damit wurde der letzte Widerstand gebrochen, 
und am 3. Juli ergab sich die Hauptstadt. Nach Verlauf 
von drei Tagen hatte die franzosische Armee die Stadt zu 
raumen und sich hinter die Loire zuriick zu ziehen. Die 
Brigade Jagow brachte diese Zeit auf der Rohe beim 
Schloss Meudon zu, von dessen · Terrassen sie au£ die zu 
ihren Fussen liegende Weltstadt hinabschaute; am 7. Juli 
hielt sie um 11 Uhr morgens an der Spitze der Armee 
ihren Triumphzug in die unterworfene Capitale. 

Das war ein Tag der Vergeltung fur so viel erduldete 
Drangsal, ein Tag der Genugthuung fur endlos erlittene 
Frevel, eine Siihne fur all den Hochmut, all die An
massung, mit denen Deutschland und voran Preussen 
niedergebeugt gewesen waren. Ein vollberechtiges Hoch
gefiihl lohnte jeden Soldaten, der auf den Champs Elysees 
im Parademarsch vor General von Zieten voriiber zog, 
und der greise Bl iicher durfte mit Befriedigung an <len 
Tuilerieen au£ die Manner sehen, die er zum endgiil tigen 
Siegesgang gefiihrt hatte. Ein jeder konnte Anspruch er .. 
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heben auf einen Anteil an dem Ruhme solchen Abschlusses, 
n1ancher konnte bei hoher einflussreieher Stellung sich 
mehr von dem Erf olge zurechnen; aber niemand iibertraf 
den einen in der bewussten Hingebung, in der consequenten 
Hartnackigkeit, mit welcher er zehn J ahre lang die 
nachsten wie die entlegensten Schlachtfelder aufgesucht 
hatte, bis er den Erzfeind seines Vaterlancles zu Boden 
geworfen sah: und dieser eine war August. Erfi.illt von 
dem Bewusstsein der Pflicht gegen sein Vaterlancl, fiir 
welche die meisten clurch Instinct oder Interesse geleitet 
werden, hat er Stellung und personlichen Vorteil ri.ickhalt
los daran gegeben, wo der hohere Ruf fii.r clessen Heil an 
sein Ohr schlug. In diesem Sinne erhalt cler fiir den 
Heimatherd gezogene Degen eine seltene Weihe, und we
nige clurften ihn mit gleich berechtigtem Stolz in Frank
reichs Hauptstaclt tragen, wie ein giitiges Geschick nach 
zehnjahrigen Fahrten von den Marken nach Siid uncl_ Nord 
iiber Ocean und Pyrenaen es August he-ute unter elem 
Fluge von Preussens Aar, elem er nah und fern ausscbliess
lich und mit ganzer Seele angehort, gewahrte ! -

Nach elem Einmarsch von der Barriere de la Cunette 
und Durchziehen der hauptsachlichsten Strassen und Platze 
cler Stadt, bezog die Brigade ein Hiittenlager auf dem 
l\Tarsfelde - das 29. Infanterie-Regiment spater in der 
l\filitar-Schule - und blieb in Paris bis Ende Juli. Dann 
wurde das Corps in die niedere Normandie verlegt, wo das 
Bataillon Pollnitz in Evreux Gelegenheit erhielt, seine 
bergische U niformierung endlich gegen preussische zu ver
tauschen. Als die unterclessen fortgefiihrten Friedens-Ver
hancllungen sich zu ihrem Ende neigten, trat Augusts Regi
ment im October den Riickmarsch in die Heimat an under
reichte am 17. December 1815 seine Friedens-Garnison 
Coblenz, das Fiisilier-Bataillon Cochem und Umgegend 
an der Mosel, bis es im October 1816 nach Andernach 
verlegt wurde. 

Der am 20. November 1815 abgeschlossene Friede hatte 
eine Besatzungs-Annee der Verbiindeten unter Oberbefehl 
des Herzogs von Wellington in Frankreich zuriick ge-
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lassen, welehe die Erfii.llung der Bedingungen sichern 
sollte. Die Truppen derselben wurden zeitweise abge
lost, und so marschierte auch das 29. Regiment im Sep
tember 1817 von Coblenz ab, wo es el;>en zu einer Uebung 
vor elem Konige zusammen gezogen war. Am 29. Sep
tember riickte es in das ihm als Stanclort bestimmte Thion
vflle ein; es bezog die Casernen cler kleinen Festung 
uncl gehorte zum mo bilen preussischen Armee- Corps in 
Frankreich unter clemselben General von Zieten, unter 
elem es elem erfolgreichen Felclzuge von 1815 beige
wohnt hatte. 

August zahlte 29 Jahre, als er nach einem thaten
reichen Leben im December 1815 in die Friedens-Stanclorte 
um Coblenz einkehrte. Von hohem schlanken Wuchs, 
schmalem gegen das Kinn sich zuspitzendem Gesicht, 
scharfer Adlernase, markigen Zii.gen und feinen Lippen mit 
elem gleichen Ausdruck von Entschiedenheit, den clas 
Portrait seines Vaters zeigt, tief dunkelem krausen Haupt
haar, Augenbrauen und kleinem Schnurrbart, bot seine 
stattliche Erscheinung denjenigen Typus entschlossenen 
Willens, wie die ganze bisherige Darstellung sein W esen 
bethatigt. Er kann nicht zutreffender geschildert werclen, 
als durch den Rob insonschen Empfehlungs-Brief, der ihn 
einem Spanier vergleicht, in welchem das Feuer des Siidens 
nur gemassigt uncl nicht unterdriickt ist durch das Pflegma 
des Nordens ( vergl. S. 190). Stets voll ritterlicher Auf
merksamkeit fiir gebildete Darnen suchte er haufig di,~. 
Gesellschaft in Co blenz auf und war dort, e benso wie boi 
den hoheren Officieren, eine geschatzte Personlichkeit. Da
neben erwartete und forderte er von seinen Cameraden 
eine anstandige und vornehme Denkungsweise, der er nicht 
allseitig in seinem Sinne begegnete. Das durch politische 
V organge und die Zwangslage des Krieges ohne besondere 
Auswahl zusammen geworfene Officier-Corps barg unlautere 
Elemente unq Mangel der Erziehung, denen er mit Festig
keit, mitunter_ selbst riicksichtsloser Heftigkeit, zu der er 
von N atur neigte, sich entgegen stellte. Dass er, wie wir 
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es an ihm kennen, wo immer notig mit seiner Person eintrat, 
verlieh seinem iiberlegenen Verstand, seiner Erzieh ung und 
seinerri Charakter weiteren N achdruck. Eine treue Freund
sehaft, die selbst durch Generationen sich fortsetzte, er
wuchs ihm in dieser cameradschaftlich unerfreulichen I.Jage 
mit dem gleichgesinnten Capitaine von Webern; aber cla
neben trat eine Reizung der Mehrzahl der Officiere ein, 
welche sogar zu kriegsgerichtlichem Verfahren Veran
lassung wurde. Die geachtete und anerkannte Stellung 
Augusts selbst solchen Angriffen gegeniiber ergiebt sich 
ans elem kriegsgerichtlichen Urteil, gefallt zu Stettin am 
9. J anuar 1818: 

,,In der Untersnchungssache wider die Kapitaine 
v. Qnistorp, v. Stock, v. Schmitz, v. Webern, v. B .. 
und den Pr. Lieutenant v. F . . . . , sammtlich vom 
29. lnfanterie-Regiment, erkennt ein Kriegsgericht . . . . 

,,Dass 1. der Kapitain August v . ..,Quistorp wegen 
des in Ausiibung gobrachten Duells mit dem Pr. Lt. v. F. . 
. . . und ,vegen thatlicher Beleicligung des ehema

ligen Feldjagers Spielberger im Schauspielhause zu 
Coblenz mit einer Festungsstrafe von 10 Jahren und 
3 Monaten, 

,,2. der . . . . v. F. . . . . wegen Duells mit dem 
Kapitain v. Q. . . . mit Cassation von seinem Amte, 
Verlust des Adels uncl der Kriegsclenkmiinze und einer 
16 j ahrigen Festungs - Strafe zu bestraf en . . . . . 

,,6. der Kapitain . . . . . v. B . . . . wegen 
cler von ihm mit Bekraftigung seines Ehrenworts in Ge
gen,vart eines Theils des Offizier-Korps sich erlaubten 
Aeusserung: mit dem Kapitain von Quistorp nicht langer 
dienen zu wollen, mit einer ein halbjahrigen Festungs
Strafe zu belegen. 

,, Uebrigens Sr.M. dem Konige die Kapitaine v. Q uis torp, 
v. Stock, v. Schmitz und v. Webern mit Riicksicht auf 
ihre Verhaltnisse als Offiziere in Betreff ihrer Vergehungen 
gegen die Duellgesetze des Landes, und wegen ihres sonst 
ausgezeichneten Betragens, zur Begnadigung und respec-
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tiven 1.VIinderung der gegen sie ausgesprochenen Strafen 
zu empfehlen.*) 

,,Griinde: 
,,Am 27. Januar 1817 hatte im Theater zu Coblenz 

ein Unterbeamter sich unmanierlich benommen, so dass 
v. Quistorp - in 1/ertretung von Darnen, mit denen er 
war - mit ihm in Conflict gerieth und auf dem Logen
gang ihn mit dem Degen schlug. Q. machte das bald in 
Gegenwart einiger Officiere durch eine Ehrenerklarung 
wieder gut. 

,,Die Subaltern-Offiziere und Kapitaine des Regiments 
griffen die Sache aber zu einer Klage . an den Regiments
Kommandeur auf, worin sie nls Beweis ein friiheres Duell 
mit v. F . anfiihrten. Dieser Umstand und 
weil auch ein strafbarer Parteigeist im Offizierkorps 
die V eranlassung zu diesen Massregeln gegen Q. zu 
sein schien, so verfiigte der Brigade chef, General 
v. Ryssel II, die gerichtliche Untersuchung, welche zu 
Colberg vom Marz bis August 1817 gefiihrt ist. 

,, Sie hat erge ben: 
,,1. In Betreff des Kapitains v. Q . . . . 

N ach elem Zeugniss seines Regiments-Kommancleurs und 
des Brigadechefs ist er ein sehr brauchbarer Offizier in 
militairischer und wissenschaftlicher Hinsicht, hat stets 
den anstandigsten· Umgang gewahlt uncl ist in allen ge
bildeten Cirkeln gern gesehen worden, worauf er elem An
schein nach einen zu ho hen Werth gelegt,. uncl sein 
U ebergewicht den weniger gebilcleten Offizieren des Re
giments zu bemerklich gemacht hat, welches ihm nicht 
die Liebe clerselben verschafft hat. 

,,a. In seinem Verfahren, dass· er p. p. Spielberger 
mit elem Degen geschlagen 7 kann ans Spielberger's 
Aeusserung ,,dass er ihn iris Gesicht schlagen werde, wenn 
er ihn stosse," da sie offentlich im Parterre erfolgt ist, 
seinen gereizte~ Zustand einigermassen entschuldigen. Dem 

*) Von diesem Antrag auf Begnadigung sind nur die beiden Of
ficier;, welche als Gegner Augusts auftraten, ausgeschlossen. 
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Of:fizier ist aber vorzugsweise ein anstandiges Benehmen 
gegen Personen vom Biirgerstande zur Pflicht gemacht; 
<lie Beleidigung des Spielberger hat an einem offent
lichen Orte statt gehabt und zur Storung der Ruhe 
Veranlassung gegeben. Das Kriegsgericht hat dieserhalb 
elem Q. einen 8monatlichen Festungs-Arrest zugespro
chen . . . . . . 

,,d. Ebensowenig hat das Offizier-Korps Veranlassung, 
d em Q. deshal b etwas zur Last zu le gen, dass er dem Lt. v. E y ff 
Satisfaction verweigert hat. Dass die Denunciation diese 
Angelegenheit cleshalb mit aufgefuhrt haben sollte, u111 den 
personlichen Muth des Q. als zweifelhaft darzustellen, lasst 
sich nicht annehmen, da das Gesetz einen solchen Beweis 
der personlichen Tapferkeit, welchen der Zweikampf gewahrt, 
abgesehen davon, dass er a1.1ch nicht einmal ein stets sicheres 
l\ferkmal abgiebt, ganzlich verwirft, und jedenfalls der v. Q. 
durch sein so ausgezeichnetes Benehmen im Kriege und 
durch die ihm verliehenen desfallsigen ..Ehrenzeichen die 
rechtsgiiltigsten und ehrenvollsten Documente seines gegen 
den Feind erprobten Mut.hes und seiner Unerschrockenheit 
in Gefahren jedem Zweifel entgegen zu setzen hat. Da
gegen hat sich der v. Q. einer TJebertretung des Gesetzes 
dadurch schuldig gemacht, dass er: 

,,e. wegen eines Streites mit dem Lt. v. F. . . . , 
welchen er am 16. December 1816 an der OffizierMittags
tafel zu Ehrenbreitstein gehabt und wobei er der be
leidigenile Theil gewesen ist, am folgenden Tage duelliert 
und hierbei den F . . . . jedoch nur leicht verwundet 
hat. § 672 . . . . . des Allgemeinen Landrechts ver
ordnet: ,,1st der Zweikampf vor sich gegangen und 
Niemand dabei getoutet worden, so werden beide Theile 
ihres Adels und der Ehrenstellen, welche sie be
kleiden, verlustig und noch ausserdem nach Bewandniss 
der Umstande mit zehnjahriger bis lebenswieriger Festungs
strafe belegt." Das Kriegsgericht ist jecloch einstimmig 
der Meinnng, class Q. zwar die festgesetzte Leibesstrafe, 
obschon nur im geringsten Masse, nicht aber die mitaus
gesprochene Ehrenstraf e treffen kann. 
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,,Aktenmassig ist, dass Q., durch das unanstandige 
Benehmen des v. F . . . . bei cler _Mittagstafel gereizt, 
<liesen durch harte und zu ihrem beiderseitigen Ver
hal tnisse nicht passende .P ... eusserungen beleidigt und die 
verlangte Genugthuung zu geben sich bereit erklart hat, 
. dass er aber auch gleich darauf seine U ebereilung einge
sehen, offentlich anerkannt und den v. F . . . . hier
durch vermocht hat, sich mit ihm zu versohnen. Dass 
jedoch diese Art der Ausgleichung den iibrigen Mitgliedern 
des Offizier-Korps mit Ausschlu~s der Stabs-Offiziere nicht 
geniigend gewesen und cliese dara,uf bestanden haben, die 
Sache durch Z·weikampf abzumachen. Hiernach ist dm· 
Z,veikampf nicht mehr von den Betheiligten vorgenommen, 
um die bereits erletligte Beleidung abzugleichen, vielmehr 
nur sich von ihren Kameraden nicht V orwi.irfen auszusetzeu. 

,iUnter diesen Umstanden kann der v. Q. nicht mit 
demjenigen gleichgestellt und gestraft werden, der ans 
freien Stucken BeleiJigungen durch Zweikampf racht oder 
ungeschehen macht; und dies um so weniger, wenn man 
erwagt, dass er das Zeugniss eines hochst anstandigen 
Lebenswandels fur sich und · clurchaus nicht den Ruf eines 
hantlelsiichtigen zankischen Menschen gegen sich hat. 
U nter diesen Umstanden hat sich das Kriegsgericht nicht 
iiberzeugen konnen, dass der v. Q. durch <las als Offizier 
vorgenommene Duell sich seines Adels und der Ehre, in 
der preussischen Armee eine Of:fizierstelle zu bekleiden, un
wii.rdig gemacht hat. Deshalb ist die volle Strafe des 
Gesetzes auf Jen v. Q. nicht angewendet, sondern derselbe 
nur mit einer ausserordentlichen Strafe von 10 J ahreu 
Festungs-Arrest belegt wor<len. 

,,Da jedoch auch selbst diese Strafe sehr hart zu sein 
scheint und v. Q.'s Aussichten in die Zukunft hierdurch 
vollig verdunkelt werden wiirclen, so hat das Kriegsgericht 
sich verpflichtet gehalten, um der Armee ein so brauch
bares und ehrenwerthes Mitglied moglichst zu erhalten, 
ihn der Gnade S. M. des Konigs zu empf ehlen . . . . . " 

Das Regiment stand in Thionville, als August im 
Marz 1818 infolge des Urteils eine abermalige Festungs~ 
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Strafe in W esel antreten musste und zugleich bis auf 
weitere Bestimmungen aus elem Regimente ausschied. 
Schon .nach funf Monaten wurde ihm Begnadigung zu teil, 
und er auf seinen Wunsch zum 13. Infanterie-Regiment 
nach Munster in W estfalen versetzt. 

Wahrend des nun folgenden dauernden Aufenthalts in 
Mii.nster griindete August eine eigene Familie; er ver
mahlte sich Anfang 1821 mit Marie Duesberg. 1hr 
Vater war Hofkammer-Rat_ und Ober-Postmeister, nahm 
,vie die ganze Familie eine angesehene Stellung ein und 
feierte nor.h im Jahre 1831 mit seiner Frau geb. Balcke 
nnter einer QT0ssen I{inder- und Enke1-Schar bei froher 

'-' 

Stimmung die goldene Hochzeit. Marie Dues berg, nun-
mehr von Quistorp, war eine der hingebenden N·aturen, 
tleren Gemiit schon in den wohlwollenden Gesichtszi.i.gen 
ansprechendsten Ausdruck find et; dabei voll der stets gleich
bleibenden Aufmerksamkeit, die vor allem .cl.as Gluck einer 
Ehe begri.i.nclet, und diese. Eigenschaften zu bewahren fand 
sie um so mehr V eranlassung, als August friih von Sto
rungen seiner Gesundheit zu leiden hatte, welche in na
tfirlicher Folge zeitweise auch die Stimmung reizbar 
machten. Andererseits sehen wir August, der den ge
waltigsten Stiirmen getrotzt uncl mit Aufbieten aller Krafte 
sich dureh wechselvolle Schicksale durchgeschlagen hatte, 
von diesem Zeitpunkt an als einen der sorgfal tigsten Fa
milien -Vater mit consequenter Pflichttreue der Oekonomie 
<Ies Hauses, sowie der Pflege und Erziehung sei:q.er Kinder 
obliegen. Ein Sohn und clrei Tochter wuchsen zur Freude 
ihrer Eltern heran und haben nachmals jeder wie<ler eine 
Familie gegriindet. August stand im Alter von 34, seine 
Gemahlin von 23 Jahren, als sie die Ehe schlossen. --

In der Dienststellung als Chef der 3. Compagnie im 
13. Infanterie-Regiment erwarb sich August bei seiner 
Einsicht uncl Conseqlienz wiederum die Anerk,ennung, die 
ihm nie gefehlt hatte. Aber weder diese, noch das Interesse, 
welches zu hohen Stellen aufgestiegene Freunde und Gonner 
aus seinen V organgen an ihm nahmen, vermochten ihn zu 
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fordern zu einer Zeit, wo als Folge der Kriegsj ahre auch 
die hoheren Officiere an Lebensalter jung waren und die 
notwendige Staats-Oekonomie mit ·aer .Bewilligung von 
Ruhe-Gehal tern geizen musste. Es trat eine solche Stag
nation ein, <lass August sieben Jahre lang unverruckt 
als dritter C~pitaine des Regiments stehen blieb. Es 
musste aussergewohnliches geschehen, wenn er von sol
chen aussichtslosen Zustanden erlost werden sollte, und 
er wandte sich 1829 - mit bezug auf die Bekannt
schaft von der Verteidigung Colbergs 1807 - an die Fiir
sprache des Feldmarschalls Gneisenau. Dieser nahm sich 
seiner lnteressen bei dem General Thile an, tler eben <lie 
personlichen Verhaltnisse der Armee verwaltete, konnte 
aber kaum mehr als eine ablebnende Auskunft erreichen. 
Es hiess in dem Antwort-Schreiben vom 24. Marz: ,,Er 
konne Ihrem Beforderungs-Gesuch noch keine so nahe 
Erfiillung verheissen, als er nach Ihrer anerkannten Quali
fication wohl wi.i.nsche, denn die Un1stande seien Ihnen 
noch nicht so gunstig, dass Sie schon jetzt aus Ihrer Tour 
herausgenommen werden konnten." 

N ach diesem Misserfolg schien es erforderlich, dass 
August - um uicht in der fernen Provinz unbeachtet zu 

bleiben - die Gelegenheit suche, sich personlich in Er
innerung zu bringen und zu dem Zweck zum Lehr-Bataillon 
zu gehen, welches, allsommerlich aus den Infanterie-Regi
mentern der Armee in Potsdam zusammen gestellt, sich 
der besonderen Aufmerksamkeit des Konigs erfreute, Au
gust nahm dieses halbjahrige Commando an und traf nach 
dreiwochentlichem Marsche am 15. April 1830 in Potsdam 
ein; die Familie f olgte ihm einige W ochen spater. Es 
waren nun eine Reihe von Vorstellungen vor d~m Konige, 
und bei einer derselben - wahrscheinlich dem hergebrachten 
Fest ( gemeinhin Schrippenfest genannt) des Lehr-Bataillons 
am ersten Pfingsttage - ergriff einer der hohen Gonner 
Augusts die Gelegenheit, ihn mit den Worte: ,,das ist 
noch ein alter Schillianer" dem Konige vorzustellen. Doch 
Friedrich ·Wilhelm III. hatte seine frii.here enge Auf
fassung nicht aufgegeben; mit einer abweisenden Aeusserung 
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iiber die Schills wandte er sich fort. Diese Stimmung 
wurde inc.lessen nicht von den Of:fi.cieren Potsdams geteilt; 
vielmehr erfuhr August bei -ihnen besondere Aufmerksam
keit, und noch bei seinem Abgang zu Ende September 
versicherten ihn der Oberst von Prittwitz und General 
von Roder in freundschaftlichster zuversichtlicher Weise 
ihrer Fiirsprache beim General v on Witz 1 e be n, der die 
personlichen Angelegenheiten dem Konige vortrug, und 
dieses Interesse sollte nicht ohne Erfolg bleiben.*) 

Der Sommer 1830 hatte inzwischen die langere Ruhe 
durch politische Ereignisse unterbrochen, welche Europa 
1nehrere J ahre in Spannung erhielten. In Frankreich waren 
die Bourbons vom Throne gestiirzt und an ihre Stelle in 
Louis Philippe die Linie der Orleans getreten. Der 
gewaltsame W echsel rief schlummernde Empfindungen an 
anderen Stellen wach, und es wurde unter anderem der 
verhasste Herzog Carl von Braunschweig verjagt, sein 
Schloss durch Feuer vernichtet. Au gu s-t sah noch die 
Aufraumungs-Arbeiten an dem vor fiinf W ochen in Triimmer 
gesunkenen Gebaude, als er au£ dem Riickmarsch von 
Potsdam am 18. October die Stadt besuchte. Sonst wurde 
er direct noch nicht von den Bewegnngen beriihrt, die 
bereits ein Vorschieben preussischer '1.1ruppen gegen den 
Rhein veranlassten. 

Beim Wiedereintreffen in Munster sah sich August 
von allen Vorg~setzten, welche seine Beforderung bereits 
in Potsdam erwartet zu haben schienen, seh~ freundlich 
auf genommen, aber es dauerte doch noch bis zum 30. Marz 
des folgenden Jahres 1831, bevor er Beri.icksichtigung £and. 
Dieser, seit der Schlacht von Paris 1814 als ein fiir die 

*) Oberst von Prittwitz, Commandeur des 1. Garde-Regiments 
und Fliigel-Adjutant des Konigs, war 1806 zusammen mit August 
im Infanterie-Regiment Zenge jiingerer Officier gewesen. Den Feld
zug 1813 hat er im Corps Bulow als Generalstabs-Officier mitgemacht. 
Er verliess den Dienst 1852 als commandierender General des Garde 
Corps und ist in Gorlitz gestorben. - Generalmajor von Roder, 
Commandeur der 1.· Garde-Infanterie-B-rigade, wurde spater Con:. 
mandeur der Garde-Infanterie und starb 1844 in Dresden. 

19 
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Beforderungeri in der Armee vorzugsweise gewahlter, Tag 
brachte ihm ausser der Reihe die Ernennung zu1n Major 
-und . Commandeur des Landwehr-Bataillons Pade1·born. 
wahrend-~er noch zweiter Hauptmann des Regiments war. 
Seine neue Stellung umfasste zwar auch die nachmaligen 
bloss territorialen Aufgaben des Bezirks-Commandos, war 
aber eine active Stelle, indem er das Landwehr- Bataillon 
nach .damaliger Verfassung zugleich mit den I.Jinien·-Truppen 
in's Feld zu fuhren gehabt haben wurde. Eine verhaltniss
massig gTosse Selbstandigkeit war diesen Bataillonen bei
gelegt, deren Dienst und Ver\valtung noch nicht die ein
gehende Regelung gefn11<1en hatte, welche langere ErfaJ1rung 
seitdem herbei fi.i.hrte, und ihr Zustand ,var ungleich. BPi 
elem noch geringen Mann~chafts-Stande erhielt die I.J~u1<l
wehr eine grosse Zahl Recruten, welche na,ch dreiw<:>chent
licher - anstatt dreij ahriger - Dienstzeit wieder .zur 
Entla~sung_ kamen. Die grosse Schwierigkeit und bis zn 
einem gewissen Grade unlosbare Aufgabe besta,nd in weiterer 
Folge darin, class bei den 1-i tagigen Haupt-Landwehr~ 
iibungen das Bataillon das ganze Schulexercieren leisten 
sollte, welches dessen eine Halfte · noch nicht einma1 
kannte. Mit scharfem Blick uncl nmsichtiger Thatigkeit 
erreichte Augi.:ist auch unter diesen Umstanden da~ 
mogliche; denn der Wille von Officieren und J;enten war 
so gut, dass er sich getraute, ein brauchbares Kriegs-Ba
taillon daraus zu schaffen . unter der Voraussetzung, class 
nach dem _Eintritt des Kriegsfusses Zeit zu einer mehr
monatlichen Eini.ibung gelassen ,vercle. Thatsachlich fiel 
.die erste Besichtignng 1832 schon zu grosser Befriedigung 
ans, nachdem das Bataillon jahrelang gewohnt gewesen war, 
immer getadelt zu werc1en; and auch im geRamten Publicum~ 
das in_ der kleinen Stadt mit dem Bataillon enge Ver
bindung und lebhaftes Interesse nahm, ausserte sich der 
Beifall. 

Inclessen war die politische Bewegung in Europa an 
verschiedenen St.ellen zum Durchbruch geko1nmen; insbe
sonJere hatte das benachbarte --~~lgien sich gegen .Holland 
erhoben und ·kurze Kriegs-Episoden weehselten dort mit 
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Hingeren W affenstillstands-Pausen ab, welche durch die 
Conferenz der Grossmachte in I~ondon herbeigefiihrt wurden. 
Frankreich zog Truppen zusammen, um Belgien zu unter
stii.tzen, und preussiRcherseits bildete sich eine Beobachtungs
Armee am Rhein unter dem Bruder des Konigs, Prinzen 
\Vilhelm, um die niedcrlandische und franzosische Grenze 
zu bewachen un<.l gegen die franzosischen Krafte bereit 
zu stehen. 

Durch jahrelange Verhandlungen zog sich der Streit 
dermassen hin, dass schon an frierllichen Verlauf gedacht 
und preussische Riistungen rii.ckgangig ge1nacht wurdPn. 
Als aber Holland sich weigertc, dem Conferenz-Beschl uss 
gemass Antwerpen an Belgien zu uberge ben nnd des sen 
Citadelle zu raumen, trat die• franzosische Armee in \T er
bindung mit einer englischen Flotte zu En<le 18;32 ahcr
mals auf, · und preussische Gegenmassregeln erschienen fW

forderlich. In cler Nacht zum 7. November 1832 weckte .. 
eine Estafette August aus elem Schlafe, clamit er die Re-
serven fiir die Linien-Regimenter des ,vestfalischen Armee
Corps einziehe. Dazu bestanden keine Vorbereitungen in 
der Ausdehnung wie heutigen tages; August 1nusste zur 
Stelle selbst verfi.igen und brachte es zu wege, dass am 
vierten Tage die Leute grosstenteils in's Stabsquartier ein
kamen und uber 600 an der Zahl jubelnd von cla abmar
schierten. Auch fur das Einrufen cler Landwehren musste 
man sich fortan bereit halten. Eine grosse Spannung 
herrschte wegen der Beteiligung am Kriege; <loch bestand 
nur Sympathie fur die Hollander, deren geringster Erfolg 
- selbst jeder gliickliche Schuss - mit Frohlocken be
gTtisst wurde. 

Im November ri.ickten 43000 Franzosen unter Marschall 
Gerard in Belgien ein und marschierten gegen Antwerpen, 
um dessen Citadelle der Kampf begann. Man erwartete, 
<lass die hollandische Armee zum Entsatz eingreifen wiirde; 
aber vergeblich. Um die Citadelle wurde wie im Duell 
gefochten, welches die Zuschauer unthatig umstehen; am 
23. December - nach auerkennenswertem Widerstande des 
Generals Chasse - sah sie sich zur Uebergabe gezwungen, 

19* 
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und die Franzosen gingen nach Beendigung dieses Actes 
in ihre Heimat ab. Belgien wurde • selbstandiges Konig
reich und dam.it schloss in unerwarteter Weise dieses 
Drama, ohne dass Preussen thatig eingegriffen hatte; 
seine Beobachtungs-Armee loste sich im Januar 1833 auf 
und die Friedenszustande kamen in das friihere Geleise. 

Die Nahe Paderborns gestattete August in diesem 
J ahre zwei kurze Besuche in Gottingen. Dort lebte sein 
jiingster Bruder Theodor (90) und die Witwe nebst Kin
dern des Bruders Erich (89). Durch das ungleiche Alter 
und den Lebensgang getrennt, hatten sie einander selten 
gesehen; die Frauen und Kinder waren gegenseitig noch 
fremd. Um dieses Band der Verwandtschaft herzustellen. 

/ 

g-ing August mit der ganzen Familie nach Gottingen zu 
allseitiger Freude und Befriedigung, und diese Ankniipfnng 
hat seitdem vorgehalten, so oft und so lange sie auch 
durch die Umstande unterbrochen werden musste. -

Indessen war Augusts Gesundheit seit langere~ .. Zeit 
unsicher geworden und er naherte sich dem fiinfzigsten 
Lebensjahre, als sich eine Gelegenheit zum Wechsel seiner 
Zukunfts-Plane bot, welche zu ergreif en er sich ent
schloss. Es ist nichts geringes fur einen Mann, der sole he 
soldatische Vergangenheit und sein ganzes Selbst diesem 
Beruf ergeben hat, die Laufbahn zu Yerlassen; aber durch 
widrige Verhaltnisse fast um die Aussicht gebracht, bei 
noch ausreichenden Kraften iiber die Stellung mittleren 
Ranges hinaus zu gelangen, wahrend er fiir seine J ahre, 
Leistungen und Erfahrnngen schon General sein sollte, 
fiihrte U eberlegung ihn dazu, auf das unerreichbare zu 
verzichten und die Zukunft seiner Familie naher im Auge 
zu halt~n. Wie er die Lage ansah, werden wir unten aus 
seinen eigenen Worten lesen. Dieses Entschlusses uner
achtet, oblag er bis zum letzten Moment mit gewohnter 
Pflichttreue seinem Amt. Schon 1834 erkannte der Bri
gadier an, dass das Bataillon allen anderen in Ausriistung 
voran stehe ;_ im Winter 1835/36 fuhr August mit gleich 
umsichtiger Thatigkeit in der Oekonomie fort, in Riick
sicht auf die im kommenden Sommer bevorstehende Zu-
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sammenziehung des Armee-Corps. "Wenn schon es nicht 
meine Absicht ist," sagt er in seinen hinterlassenen Tages
notizen "die grosse Revue mitzumachen, so will ich doch 
dazu alles nach Moglichkeit vorbereiten, um das Bataillon 
so glanzend als moglich herauszustellen ohne andere Mittel, 
als die der Konig giebt, nur mit Fleiss und Ordnung ver
wandt. Mein N achfolger hoff e ich wird sie gut verwenden, 
da es j etzt nur der Personlichkeit bedarf." So beschloss 
August seine ruhmvolle soldatische Bahn wohl mit We
niger Glanz, aber mit den gleichen Beweisen ehrenwert 
pflichttreuer Denkungsweise und Hinge bung, wie er sie 
von allem Anfang durchgefi.ihrt hat. lVIit W ehmut sehen 
wir einen Mann von der Fahne scheiden, zu deren Ver
herrlichung er die ritterlichsten Thaten vollbracht. 

Am 19. Juli 1834 war der Bruder Hans (85) au£ 
Crenzow gestorben. Das Ende trat so rasch ein, dass Au
gust trotz eilig betriebener Abreise ihn nicat mehr lebend 
erreichen konnte und erst am 6. August morgens den ver
waisten W ohnsitz cles geliebten Bruders betrat. ,,Ich war 
nie dort gewesen" schreibt August "und das Gefiihl der 
Traner iibernahm mich beim Empfang meiner Schwester 
so sehr, class ich mehrere Minuten gebrauchte, mich zu 
fassen und zu erholen. Schwester Dortchen (81) fiihrte 
die Wirthschaft fort. uncl das ganze Haus so wie die Wirth
schaft waren in dem Stande, wie der Bruder sie ver
lassen ha tte." 

Von Hans waren weder Frau noch Kinder zuriick
geblieben; dagegen hatte er seine Geschwister bezw. deren 
Kinder zu Erben eingesetzt. Die beiden Schwestern, von 
clenen Tugendreich (88) in Greifswald erst wenige Tage 
verwitwet war, wohnten in der Nahe, dagegen clie beiden 
Bruder weit ab. Doch fiihrte der Todesfall auch Theo
dor (90) herbei, so dass sich alle vier iiberlebenden Ge
schwister zu ihrer grossen Freude zusammen fanden. -
Es war die Frage, was mit den Gi.i.tern werden sollte. 
lVIan hatte in den Verwandten- und Bekannten-Kreisen ge
glaubt, dass Hans sie durch Testament an August uber-
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geben wollte und redete - als das nicht zutraf - letzterem 
vielfach zu, sie anzunehmen. August fiihlte sich geneigt, 
auf diesen Antrag einzugehen; doch· bedurfte es zu einer 
derartigen Abmachung zunachst der Zustimmung von der 
Vormunclschaft iiber Erichs (89) Kinder. Damit dazu die 
weiteren Schritte geschehen konnten, beschloss man die 
Giiter bis Trinitatis 1835 gemeinschaftlich verwalten zu 

lassen, wozu die Schwester Dortchen der inneren, der 
Inspector Buchholz c1er ausseren Wirtschaft vorstehen 
sollte. 

N ach diesen vorlau:figen Massregeln kehrten die Ge
schwister nach Hause zuriick; im November versicherte 
August sich durch einen Besuch in Gottingen des Einver
standnisses von Erichs Witwe, und der Kauf der Giiter 
wurde eingeleitet; im August 1835 fand die gerichtliche 
Uebergabe statt. August war zu dem Ende mit seiner 
Frau nach Crenzow gegangen, welches sie in elftagiger 
Fahrt mit eigenen Pferden erreichten, und dort mit Theo
dor nebst Frau und Schwagerin zusammen getroffen. Das 
lancliiche vierzehntagige Leben mit den Geschwistern, die 
Begegnung mit weiteren Verwandten uncl Bekannten, so
wie ein Besuch der landschaftlichen Schonheiten Riigens, 
brachten den Entschluss zur Reife, den Dienst zu verlassen 
und nach Crenzow zu ziehen, wozu besonders l\farie be
stimmencl einwirkte. Es lag ein nicht zn unterschatzendes 
Wagnis in dem Kauf des Gutes zum Preise von 300000 
l\'lark, wozu August an eigenen 1\ifitteln wenig ii.her 
30000 aufzuwenden hatte. Indessen ,vurde selbst bei einem 
Ungli.i.cksfall die Zukunft cladurch gesichert, dass er 3000 
lVIark Ruhegehal t und seine Frau dereinst ein vr ermogen 
von 75000 l\tlark zu erwarten hatte. Wir geben die lei
tenden Ueberlegungen Augusts nach den Aufzeichnungen, 
die er in Paderborn nach der Ri.i.ckkehr niederschrieb: 

,,Nach Theo do r's Abreise am 1.9. August blieb ich 
noch 14 Tage in Crenzow und suchte mich von manchen 
Verhaltnissen und der Ackerwirthschaft nach Moglichkeit 
zu unterrichten. Die Giiter waren von mir angekauft zu 

einem bedeutenden Preise, j edoch so class ich hoff e, gute 
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Geschafte darauf zu machen. Ich hatte alle meine vater.;. 
lichen Verwandten ·in der Provinz, die sich :niit sehr vieler 
Theiln·ahme meiner erinnerten und mir freundlich entgegen 
kamen. Zugleich wurde die Fa.milie dort ganz ausgegangeri 
sein, wenn i~h mich nicht entschlossen dort zu wohnen; 
clenn mein Bruder Theodor, cler auch wohl die Guter 
i.ibernommen haben wurde, ist ohne Erben und hatte sie 
spater vielleicht einst seinen Bruderkindern uberlassen, 
vielleicht auch nicht. ~Ieine beiden Schwestern -waren dort 
mit ihren Kindern als Wittwen uncl erniangelten sehr einer 
mannlichen Sti.i.tze. Sie sowohl als mein Bru<ler ,vi.inschten, 
dass die Gitter in der Fa1nilie blieben un<l vereinigten sich 
dahin 1 class ihr Erbtheil zehn J ahre ohne Ki:indigung auf 
den Gi.i.tern stehen bleiben solle, wenn ich sie ubernehmen 
,volle. Zugleicb war es mir ein angenehmer Gedanke, auf 
cliese Weise ans elem Dienste zuritck treten zu kOnnen, da ich 
es mir hochst einformig dachte, dereinst mit einer Pension 
in einem Stadtchen ohne geni.igende Besc1iaftigung leben 
zu mi.issen. - Dabei halte ich den Ankauf vortheilhaft 
und bei guter Ordnung und Wirtbschaft nach gewohnlicher 
Berechnung geeignet, darauf fortzukommen. Auch hatte 
.A.ugust (11-!) viel Lust zur Landwirthschaft, und bei der 
grossen U eberhaufung junger Leute, die eine Anstellung 
suchen, uncl der dieserhalb ungewissen Versorgung der
selben schien es mir in aller Hinsicht angemessen, diesen 
mancherlei Grunden Gehor zu geben uncl ich that es gern. 

0 Bei meincr jetzigen .A.nwesenheit in Crenzow schien 
meine Frau viel Interesse fur die ·Wirthschaft und Lust 
zu haben, dorthin zu ziehen. Dies war mir sehr lieb, 
aber ich fand einige Schwierigkeit in cler Erziehung der 
Kinder auf elem Lande und war fruher der ~Ieinung, so 
lange im Dienst zu bleiben, bis diese erzogen waren, und 
die Gi.iter bis dahin durch einen Wirthschafter beaufsich
tigen zu lassen, cler fur jetzt in cler Person des H. Buch
ho I z sehr brauchbar scheint. Aber nach mehrerer U eber
legung und Priifung fancl ich zu viel fremcles Geld auf 
den Gutern stehen, um nicht eine genauere Aufsicht zu 
ftihren, als aus weiter Entfernung moglich war. Auch war 
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m.ir von Nachbarn und Verwandten gerathen, die Auf
sicht personlich zu iibernehmen, w~nn ich mich auch einst
weilen noch nicht um die Leitung des Ackergeschafts be
kiimmere, weil fremden IJeuten immer zu viel vertraut 
ware, wenn man sie allein liesse. Der jetzige Wirth
schafter habe zwar einen sehr gut.en Ruf und diesen auch bis 
jetzt auf Crenzow bewahrt; aber er ware doch ein Fremder, 
der immer einen Anhalt gebrauche. Dann ware die innere 
Wirthschaft durch meine Schwester vertreten, die ihre 
drei Tochter bei sich habe und auch in vieler Hinsicht 
ungewiss sein wiirde, ob sie immer in meinem Sinne handle. 
Auch Marie war dieserhalb der Meinung, je ehr je lieber 
ganz dahin zu ziehen und die Erziehung der Kinder durch 
Lehrer zu leiten. 

,,Ich hatte immer viel Lust hiezu und ward durch mein 
Militair-Verhaltniss keinesweges abgehalten, da ich zwar 
friiher mit Vergniigen und spater mit Interesse gedient 
hatte, jetzt aber ziemlich gleichgiiltig dagegen war und 
den Stand eines Gutsbesitzers und Landmannes viel selb
standiger und angenehmer fand, auch keineswegs meinen 
Ehrgeiz darin setzte, noch bohere Chargen zu erlangen; 
denn zum Obristlieutenant miisste ich wenigstens noch 
12 J ahre dienen, und dann ware ich 62 J ahre alt und 
wahrscheinlich nicht mehr riistig genug, um grosse An
spriiche zu machen. Auch war meine Gesundheit fur jetzt 
zwar ziemlich wieder befestigt, um nach eigener Lebens
weise mit W ahrscheinlichkeit vielleicht 20 J ahre erhalten 
zu werden; als Militair aber hangt man nicht von sich ab 
und ist manchen Zufallen mehr unterworfen, die ausser 
naherer Berechnung stehen. Endlich hatte ich in finan
zieller Hinsicht nicht Ursache, mich vor dem Riicktritt 
zu scheuen, da ich nach vorlaufiger Berechnung mit meiner 
zu erwartenden Pension und dem Leben auf dem Lande 
ebenso weit zu kommen denke, als mit dem activen Ge
halt in der Stadt; abgesehen von dem Einfl.uss, den meine 
Gegenwart auf den Giitern haben kann. Hiernach ward 
ich mit mir · und meiner Frau einig, dass wir im kiinftigen 
Jahre uns von hier loss macben und ganz dorthin ziehen 
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wollten, wonach wir unsere Einrichtungen zu treffen 
hatten." 

Im April 1836 stellte August den zu manchem hehren 
Strauss fur's Vaterland gezi.ickten Degen zur Ruhe und zog 
- nunmehr 50 J ahre alt - nach dem heimatlichen Pom
mern. Dort fi.ihrte er clen Abend seines Lebens in stiller 
Thatigkeit, clie ausschliesslich der Begriindung einer sicheren 
Zukunft seiner Familie gewidmet blieb. Uncl hierin hat, 
nach soviel fehlgeschlagenem Hoffen und Streben, ein 
gnadiges Schicksal i.iber Erwarten die p:flichttreue Mi.ihe 
gekront. Zwar wurcle seine Gesundheit von Jahr zu J ahre 
'--· 

sclnvacher, machte ihn reizbar uncl weniger umganglich, 
als seinen personlichen Eigenschaften sonst entsprach. 
Doch wies auch die okonomische Lage auf Hauslichkeit 
hin, und das Lanclleben N eu-Vorpommerns bewahrte der
zeit allgemein einen ruhigen Ton. Gi.instige Verhaltnisse 
hoben indessen die lange nieder gedrii.ckte Landwirtschaft 
in ungehoffter Weise, uncl hiervon unter~tii.tzt erreichte 
.A. ugus t <len Erfolg, dass er nach vierzehnjahrigem Be
triebe - neben Hebung cler Gi.iter - an eigenem Capital 
gegen 144000 Mark darauf zuriick ge1egt hatte. Am 
6. December 1849 verschied er 63 J ahre alt im Kreise der 
Seinen und fand eine Ruhestatte auf dem Kirchspiels
Friedhofe des benachbarten Rubkow. 

l\riit Stolz blickt die Familie auf diesen Ritter an 
Thatkraft und Adel der Gesinnung; das Vaterland konnte 
sich gliicklich preisen, wenn es viele solcher Sohne sein 
eigen nannte ! -

Seine Witwe, die ihn treu gepflegt, hielt mit elem 
inzwischen herangewachsenen Sohne Haus, bis ~r im 
J ahre 1855 den eigenen Hausstand griindete. Sie lebte 
dann, als alle Kinder verheiratet waren, im nachbarlichen 
An clam, von wo ihr stets freuncllich wohlwollencles Auge 
iiber der aufspriessenden Enkel-Schar waltete. Von klarem 
Verstand und reich gebildet, verfolgte sie die Literatur und 
jede culturellle Fortentwickelung mit warmem Interesse. 
Sie war i.iber neue Erscheinungen rasch unterrichtet uncl 
fasste regen Geistes deren Inhalt so lebhaft auf, class ihre 
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spa ten J ahre noch reich erfiillt waren und die Friichte 
ihrer Unterhaltung wohlthatig ~uf die Umge?ung i.i.ber
gingen. Mancher Sonnenblick beleuchtete BO ihren Lebens
abend-, bis sie - fast 67 J ahre alt - 1864 dem voran
gegangenen Ehegemahl folgte und neben ihn in Rubkow 
gebettet wurde. 

Quell en. 
Familienpapiere: Briefe, Ausgaben-Biicher, N otizen u. s. f. 

l\fitteilungen von Gustav Q. (77), Theodor v. Q. (90), 
l\Iarie v. Belo·w geb. v. Q. (115) u1H.l Elise v. Linsingen 
geb. v. Q. ( 116 ). - Acten cler Geheimen Kriegs-Kanzlei. -
Vechelde, Aus dem Tagebuche des Generals v. Wachholz. 
Braunschweig 1843. - Aus Karls von N ostitz Leben und 
Briefwechsel. Leipzig 1848. - Baersch. Ferd. v. Schills 
Zug und Tod im J ahre 1809. Leipzig 1860. 

Notizen von Hauptmann v. Falkenstein, Gemahl von 
Dortchen geb. v. Q. (81 ). - Acten des Kriegs-Archivs in 
Berlin. - Tribunals-Acten der In1med.iat-Untersuchungs-Com
mission (Kr. Archiv). - Hopfner. Der Krieg 1806/7. Berlin 1851. 
I. II. IV. - Foucart. Campagne de Prusse 1806, Jena et 
Prenzlau. Paris 1890. - Haken. Ferd. v. Schill, eine Lebens
beschreibung nach Originalpapieren. Leipzig 1824. - Marees. 
J ahrbucher fur die deutsche Armee und Marine 1882. II: Ge
schichte der Infanterie des S chillschen Corps. 

Horn. Geschichte des Leib-Infanterie-Regiments. Berlin 1860. 
- Bericht iiber die Einnahn1e von Domitz. 1\'Ianuseript von 
August v. Q. (83) aus dem Jahre 1839. - Kriegsgerichtliche 
Untersuchungs-Acten fiber die Schillschen Officiere. (Arehiv 
des General-Auditoriats). - Reyher. Geschichte des Schill
schen Zuges 1809. Manuscript aus dem J ahre 184.6 (Kr. Archiv ). 
- Minerva 1810, Marz- und April-Heft: Ro chow. Beitrage zur 
Geschichte des S chillschen Zuges <lurch Norddeutschlancl. -
Barclenfleth. Stormen paa Stralsund den 31. l\iai 1809. Kjoben
havn 1846. - Hausser. Deutsche Geschichte III. 

Aufzeichnungen von Johann Gottfried Q. (61). - Acten 
des Stockholmer Kriegs-Archivs. - (Sch ii tz u. Schulz). Ge
schichte der Kriege in Europa seit 17~2. Berlin 1844. Teil XI 
bis XIV. - ·Recueil des ordres de mouvements etc. du prince 
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royal de Suede en 1813 et 14. Stockholm 1839. - Aster. Die Ge
fechte und Schlachten bei Leipzig iin October 1813. Dresden 1856. 
- S.chinkel. Minnen ur Sveriges nyare historia. Stockholm 1855. 
VII. ·v1n. - Bjorlin. Der Krieg in Norwegen 1814. Stutt
gart 1894. - Ljunggren. Minnes-anteckningar under 1813 
och 1814 arens Kampagner uti Tyskland och ·Norge. Stock
holm 1855. - Acten des Amtsgerichts II in Berlin. - Louis 
Baron Falkenstein. Carl Johann Kronprinz von Schweden. 
:Manuscript. 

Kortzfleisch. Geschichte des braunsch·wei6:rischen lnfanterie
Re6riments Nr. 92. Braunschweig 1896. I. - Holtzendorff . 
.Znr Biogra.phie des Generals v. Thielmann. Leipzig 1880. -
Dienstpapiere von August v. Q. (83). - Ta.gehuch-Fra6rinent 

yon .A .. ugust Y. Q. (83) fur die Zeit vom 29. December 1812 
bis 14. Februar 1815. - lVIeisner und Geerds. Ernst }Ioritz 
Arndt, ein Lebensbil<l in Briefen. Berlin 1898. - Beamish. 
Geschichte de.r Deutschen Legion. Hannover 1837. II. - Gur
w o o d. The dispatches of the Duke of Wellington. London 1838. 
VIII. - Gaceta de la Regencia de Espaiia .e Indifls 1811 his 
14. -- (Sarrazin). Histoire de la guerre d'Espagne de 1807 
a 1J. Paris 1825. - Jones. Account of the war in Spain and 
Portugal 1808 to 1-1. London 1818. - Na pier. Histoire <.le la 
gun-re clans la Peninsule 1807 a 14; traduite par Dumas. 
Paris 1838. - Seccion de Historia ~lilitar. Estados de la Or
ganjzacion de los ejercitos Esp~1ioles durante la guerra contra 
Bonaparte. Barcelona 1822. - Toreno. Historia del levanta
miento, guerra y revolucion de Espa1la. Paris 1838. 

Ranglisten des 29. lnfanterie-Regiments. - Gebauer. 
Geschichte des Infanterie-Regiments Nr. 29. Als Manuscript ge
druckt. Trier 1865. - D an1i tz. Geschichte des Feldzuges in 
den Niederlanden und Frankreich. Berlin 1837. I. - Bernhardi. 
Geschichte Russlands und cler Europaischen Politik 1814 his 81. 
Leipzig 1863. I. - Leszczynski. 50 Jahre Gesc.hichte des 
Infonterie-Regiments Kr. 19. Luxemburg 1863. - Kriegsgericht
liehe Dntersuchungs-Acten gegen Of:ficiere des 29. Infanterie
Regin1ents 1817 /18 ( Archiv des General-Auditoriats ). 

Tagesnotizen von August v. Q. (88) vom 1. Septe1nber 1826 
bis l\farz 1845. 



Johann August Gottfried von Quistorp (85). 

Daten aus Jollanns Leben. 

1789 den 14. Februar zu Vorwerk geboren. 
1805 den 19. September nach Berlin zu bergbaulichen Studien. 
1806 im October beim Bergbau in PreussisC'h-Hoheit im l\Ia11s-

f eldischen. 
1807 im l\fai nach Vorwerk zuri.ick. 
1812 den 31. December fur volljiihrig erklart. 
1813 den 4. lVIarz Vertra.g i.iber die Pachtung von Vorwerk und 

Jasedow; 
U ebernahme zu Trinitati~,. 

1818 den 19. l\1ai Second-Lieutenant im Stralsuncler Land,vehr
Regiment. 

1819 den 24. April Kaui der Guter Crenzow uncl Zarrentin; 
den 21. Septen1ber Kauf von 90 ponunerschen 1\1:orgen und 

84 Quaclratruten Peene-Wiesen. 
Den 15. October vermahlt mit Luise von Hertell. 

1820 den 2. Juni A.bgabe der Pachtuug von Vor,verk und Jasedow. 
Zu Trinitatis U ebernahme von Crenzow u. s. f. · 

1822 den 18. Februar A.bschied aus cter Landwehr. 
1831 Mitglied der Cholera-Sanitats-Co1nmission. 
1833 den 28. November Tod der Frau Luise geb. von Hertell 

in Crenzow. 
1834 den 19. Juli stirbt in Crenzow. 

Der vierte heranwachsende von den Sohnen Johann 
Gottfrieds (67) au£ Vorwerk, Johann - in der Familie 
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Hans genannt - war 1789 zu Vorwerk geboren und er
reichte ein Alter von 45 J ahren. 

Er. wollte sich dem Bergbau widmen und ging im Sep
te1nber 1805 auf ein Jahr zu theoretischen Studien nach 
Berlin, wo er mit dem Bruder Bernhard (80) zusammen 
war; im Herbst 1806 zum praktischen Ber&.,rwerks-Betrieb 
in die Gruben zu Preussisch-Hoheit im Mansfeldischen. 
Im V erf olg dieses Berufs wurde er durch · die Not der 
Zeiten unterbrochen. Als der Yater nicht Hinger ihm die 
Mittel zum Fortsetzen der Studien zu gewahren vermochte ! 
sah er sich im Mai 1807 gezwungen, seines Unterhalts 
halber nach Vorwerk zuriick zu kehren und eine Aenclerung 
der driickenden Lage abzuwarten. J etzt 18 J ahre alt 
nnterstiitzte er den Vater in der Landwirtschaft und der 
Vorsorge fur die fremde .Einquartierung, welche die Gegend 
wiederholt und dauernd bedriickte. Aber die erwartete 
Besserung wurde von einem Jahr zum anderen hingetauscht, 

~ 

die Aussicht auf Anstellung im Bergfach war beim Dar-
niederliegen alles Gewerbes g~ring, und das Gut Vorwerk 
ging unter dem Druck der Verhaltnisse immer weiter zu
rlick. So fiihrten die Gesamtzustande von selbst den 
W echsel in H·an s' Lebensplan herbei. Er wurde Landwirt. 

Als der Vater bei zunehmendem Alter sich den 
Schwierigkeiten der Verwaltung nicht mehr gewachsen fand 
und die Finanzierung sich fortgesetzt nachteiliger gestal tete, 
kam er mit Hans iiberein, dass dieser das Gut selbstandig 
.als Pachter iibernahm. Hans wurde zu dem Zweck mit 
24 J ahren miindig erklart und trat zu Trinitatis 1813 die 
Verwaltung von Vorwerk und Jasedow auf eigene Rechnung 
an, wovon nur das Holz und der Torfstich ausgeschlossen 
blieben. Zugleich wurde der Hausstand der Familie in der 
Weise getrennt, dass Hans das Wohnhaus und seine 
20jahrige Schwester Tugendreich (88) bei sich behielt, 
die Eltern dagegen mit den drei lebenden Stiefgeschwistern 
die Miiller-W ohnung bezogen. 

Dieser W echsel hat sich fur beide Teile vorteilhaft 
bewahrt; wenigstens horte fur den Vater die stetige Ver
mehrung der Hypotheken-Schuld auf den Giitern auf, und 
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Hans hat mit seiner jugendkraftigen Thatigkeit trotz 
aller Schwierigkeiten es dahin ge~racht, class er nach sechs 
J ahren schon an eigenen Erwerb denken durfte. - Mit 
elem J ahre 1815 war der Friede hergestellt und es konnte 
ein regelmassiges Gewerbs- und Verkehrs-Leben wieder 
beginnen; doch hatte Hans zunachst mit einem sehr 
herabgekommenen Gutsinventar zu kampfen, welches in 
der U ebernahme auf nur 11013 Mark geschatzt wurde. 
Dazu trat die Schwierigkeit bei dem allseitigen Bedarf in 
jenen Zeiten, Geld zum notwendigen Wirtschafts-Capital 
zu beschaff en. Trotz alledem gelang es Hans vorwarts 
zn ko1nmen~ un<l dankba,r erkannte er es an, class sein 
Bruder Erich ( 89) ihm das kleine von der Mutter ge
erbte Capital und die wahrend der Zeit in Frankreich zu
riick gelegten Ersparnisse zur Verfiigung stellte. 

1815 wurde auch das politische Schicksal schwedisch 
Pommerns, nachdem es lange geschwankt, endgiiltig ent
schieden. Als. Tauschobject fi.i.r anderweite Abtretungen, 
welche die Lander-Regelung am Schluss von Napoleons 
Laufbahn hervorrief, war es bereits fiir Danemark bestimmt 
ge,vesen, bii:: es endlich im J uni des genannten J ahres an 
Preussen abgetreten wurde.· Im October geschah die U eber
gabe an clen preussischen Bevollmachtigen in Stralsund, 
und damit ist das Landchen aus einer national unnatiir
lichen Verbindnng gelost, der Sitz der Familie auch poli
tisch dem Staate einverleibt, dem sie aus freier Wahl 
in der That und Wahrheit ebenso wie nach Fiihlen und 
Denken sich angeschlossen hatte. Bei der im neuen Landes
teil errichteten preussischen Landwehr wurde auch Hans 
zum Officier ernaunt; doch haben die folgenden friedlichen 
J ahre ihm nicht V eranlassung zu erwahnenswerter Thatig
keit auf diesem Felde geboten. 

Hans war in der · ausseren Erscheinung . kleiner und 
schwachlicher als seine samtlichen stattlich aufgewachsenen 
Bruder, auc~ in den Gesichtsziigen un<l. dem scharf ge
schnittenen· Profil, wo er sonst August (83) ahnelte, 
.weniger vorteilhaft von der N atur bedacht worden. An 
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Warme der bri.i.derlichen Empfindung aber wurcle er von 
keinem seiner Geschwister iibertroffen, und es ist wohlthuend 
zu sehen, wie das gegenseitige Interesse bei allen Gelegen
heiten zum Ausdruck kommt. Auch an materieller -Stiitze 
hat er es trotz eigener drangender Lage nicht fehlen 
lassen und besonder8, als die ungliickliche Schwester 
Dortch en (81) in dauernde Bediirftigkeit geriet, sich aufs 
brilderlichste bewahrt. - Hans verheiratete sich am 
-15. October 1819 mit Louise, Tochter des Hofjagermeisters 
.von Hertell auf Daugzin und seiner eigenen Cousine 
Marie geb. von Behr. Er stand im Lebensalter von 30, 
die Braut von 20 J ahren. Diese Ehe ist kinderlos geblieben; 
lloch wurde sie durch eine reiche Thatigkeit in de1n er
wahlten lanclwirtschaftlichen Beruf erfullt. Hans entwickelte 
eine so ausdauernde Kraft und fand die gleiche hingebende 
Unterstiitzung bei seiner Ehegattin, class alien Schwierig
keiten zum Trotz ihm dankenswerter Lohn in den Erfolgen - '-

zu teil wurde, die wir nunmehr mit Zahlen zu belegen haben. 
Als die Giiter seines Vaters Vorwerk und Jasedow 

1819 zum Verkauf kamen, hielt Hans den Preis fi.i.r zu 
hoch, um sie iibernehmen zu konnen, obwohl er entschlossen 
war, selbst Grundbesitzer ?U werden. Dagegen bot sich 
-ihm in der Nahe die Gelegenheit des Gutes Crenzow mit 
elem Bauerndorf Zarrentin, welche der Hofmarschall Graf 
-Bohlen auf Carlsburg zum Verkauf stellte, um Schulclen 
auf seinen iibrigen Besitzungen abzutragen. Ha,n s erwarb 
diese zu seinem Eigentum und ubernahm sie am Trinitatis
Tcrmin 1820, nachdem die Paehtnng von Vorwerk a.bge
geben war. 

Crenzow und das daran stossende Zarrentin liegen auf 
uer l\fitte zwischen Lassan und Anclam, wenig iiber eine 
l\iieile von beiden Staclten entfernt. Der Charakter der 
Gegend ist sanft gewellt mit geringen Gewassern, welche 
8tellenweise zu Teichen oder Mooren sich ansammeln. N ur 
Jlie Umgebung des Peene-Flusses _bildet Niederungs-Land 
mit ausgedehnten Torfmooren, in welchem vom Haupt
Grundstiick getrennt die Wiesen liegen. Sonst besteht 
die Gegend aus fruchtbarem Ackerboden, dem eingestreute 
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Kiefern-Geholze landschaftliche Abwechslung geben. Der 
Flachenraum betrug 948 Hektaren, ·aer Kaufpreis 196414 
Mark.*) Hans hatte, da auch seine Frau nicht eigenes 
Vermogen besass, selbstverstandlich nur geringe Mittel 
zum Beginn eines so grossen · U nternehmens. Zur An
zahlung verfii.gte er lediglich iiber seine Ri.icklagen aus der 
Pachtung Vorwerks und kleine Darlehen von Freunden, 
hauptsachlich dem Bruder Erich (89). Bei der Abgab~ 
von Vorwerk erhielt er gegen 30000 Mark fii.r aufgewen
dete v .... erbesserungen ausgezahlt; ausserdem gehorte ihm 
<las Inventar, und er nahm es mit sich nach Crenzow hin
tiber. Auch eiuige der Hoflente haben ihn dahin begleitet, 
von denen der I{necht Kieckhaven - nachdem er unter 
drei Generation en, anfang-s als Leibeigener, treu ge
d.ient hatte - als der letzte unter dem vierten Gutsherrn, 
August ( 114), verstorben und noch in seiner Nachkommen
schaft in Crenzow vertreten ist. 

Die Aufgabe war also von allem Anfang schwierig. 
Dazu kam, dass das Gut unter den voran gegangenen 
drtickenden Zeiten vernachlassigt gewesen war, und die 
meisten Gebaude der Erneuerung bedurften. In den 
14 Jahren seines Besitzes hat Hans sie samtlich in guten 
Zustand gebracht, mit Ausnahme des diirftigen Wohn
hauses, welches erst -sein N achfolger durch ein neues er
setzen konnte. Die G-etreide-Preise waren im dritten Decen
nium des Jahrhunderts ganz besonders gedriickt, haben 
sich erst im vierten J ahrzehnt allmahlich gehoben und 
stiegen im fiinften zu unerwarteter Rohe durch die Min
clerung und schliessliche Abschaffung des Getreide-Zolls 
in Gross-Britanien. Die Ausfuhr nach ~en kornsuchenden 
Inse]n brachte dann fiir die Landwirtschaft so vorteilhafte 
Aenderung, dass wesentlich dadurch der n achste Besitzer 

*) 1785 hatte Graf Bohlen die Giiter fur 40000 Thaler zw 
Halfte Gold, zur Halfte pommersch Cu.rant == 136771 Mark vorn 
Amtshauptmann von Averdiec k, die Peene- oder Kavel-WieseIJ 
1792 fur 300 Louisdor = 5100 Mark von von Buggenhagen auJ 
Papendorf und Johann von Quistorp (67) auf Vorwerk - zu
sammen 141671 · Mark - gekauft. 
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August (83) in die Lage gekommen ist, aus dem seiner
seits gewagten Ankauf der Giiter ein gliickliches Unter
nehmen erwachsen zu sehen, we) ches die Zukunft seiner 
Kinder sicher stellte ( vergl. S. 297). Neben den genannten 
Hemmnissen widerfuhr Hans das U ngliick, durch ein ein
maliges Schaf-Sterben 9000 Mark zu verlieren, und in den 
spateren J ahren wurde er ziemlich regelmassig <lurch lei
dende Gesundheit zu Badereisen genotigt. Dennoch ist es 
ihm gelungen, neben ausgedeh~ten Verbesserungen bis zu 
33000 Mark von den Hypotheken-Schulden abzutragen. 
Dieser Erfolg beweist, wie er und seine Frau mit zahem 
Fleiss elem i.ibernommenen Berufe oblagen und sich ge
wissenhaft · zu einfacher Lebensweise einschrankten, so dass 
es - trotz der engen Grundlage und der anfanglichen Selten
heit des Geldes - an finanziellem Credit ihm nicht ge
fehlt hat. 

Die Bewirtschaftung des Gutes beruht in der Haupt
sache auf Korn-Erzeugung, dann auf Woll-'Production, zu 
welcher feine spanische Schafe gehalten wurden. Daneben 
werden Rindvieh und Pferde, grossenteils zum eigenen 
Beclarf, gezogen. Diese Richtungen sind ziemlich unver
andert geblieben, wenn auch aussere Umstande ihre Ein
fliisse geltend machten. Die Gefahr, welche in der Em
pfindlic4keit der feinen Schafe liegt, und die reiche Ein
f'uhr feiner Wolle von Australien haben widerstandsfahigere 
Arten in den Vord~rgrund gebracht. In neuerer Zeit driickt 
der W ettbewerb amerikanischen Getreides den N utzen des 
im Inlande erzeugten herab. Indessen ist durch Behand
lung des Bodens inzwischen auch die Cultur gestiegen, so 
dass die besseren Korner-Arlen in grosserer Ausdehnung 
gewonnen werden; der W eizen -Boden hat zugenommen und 
der Raps ist zu den angebauten Friichten hinzugetreten. -
Die Ausnutzung des Ackers fand Hans bereits bei der Ueber
nahme 1820 in siebenjahrigen Fruchtwechsel (Schlage) ein
geteilt. Zarrentin war fruher unter Pacht- Bauern zerlegt 
gewesen; als die Pacht 1820 ablief, hat Hans sie nicht 
erneuert. Dieses sogenannte ,,Legen" der Bauern, welches 
nach den Gesetzen von 1616 und 1670 zulassig war, muss 

20 
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zwar vom staatlichen Gesichtspunct als schadlich erachtet 
werden, da es den selbstandigen Bauernstand aufhebt, und 
E~ M. Arndt - aus dortiger Gegend gebfirtig - hat 
ernsthaft dagegen geeifert. Doch ging es thatsachlich 
wahrend der schwedischen Zeit unaufhaltsam fort, unrl der 
einzelne konnte sich nicht ohne das Opfer seiner personlichen 
V erhal tnisse dieser Massregel verschliessen, am wenigsten 
Hans, der noch um seine Erha.ltung im neuen Besitz zu 
kampfen hatte. Auf allen Gfitern Neu-Vorpommerns sind 
die vormaligen Bauerndorfer aufgeho ben word en, · und es 
gibt nur noch darauf wohnende Tagelohner. So hat 
Hans die beiden Feldmarken von allem Anfang in eine 
Hofwirtschaft zusammeu gelegt und damit gute Erfolge 
gehabt. -

Bei diesem thatigen, oft sorgenvollen Landleben unter
hielt Hans einen regelmassigen brie:flichen V erkeh r mit seinen 
Geschwistern, und es tritt darin eine Vertraulichkeit un<l 
Anhanglichkeit von wohlthuender Warme hervor. Am 
lebhaftesten driickt sich seine Freude aus, wenn ihn 
der Bruder Theodor ( 90) in- der aJ.ten pommerschen Rei
mat aufsucht; zu gleichen W egen fordert er stets in dringen
der Weise August (83) und Erich (89)', nach des letzteren 
Tode selbst dessen Witwe mit den Kindern anf, und er 
will sich schwer darin fiuden, dass die weiten Strecken 
ein Hindernis bleiben. ,,Den guten Theodor" schreibt 
er nach einem solchen Besuch im 1\iiarz. 1823 an Erich . 

,, werden wir sebr vermissen; er ist ein herrlicher Junge 
und alle Welt liebt ihn zartlich." Im· Februar 1833 sagt 
er Erichs Witwe: ,,Mit briiderlicher 'I.1heilnahme- und 
inniger Freude habe ich alle Erzahlungen von Theodor (90) 
fiber Sie, meine werthe Schwagerin; und 1hr theuere~ 
Kleeblatt verschlungen, und mit briiderlichem Dank erkenne 
ich die Opfer und die Sorgfalt, die Sie, _lie be · Schwester, 
auf die Erziehung der Kinder verwenden; mochte der 
H1inmel mir nachmalen die Freude vergonnen, Sie hierin 
unterntiitzen zu konnen. Bewahrt der liebe Gott mich ferner 
so· gnadiglich wie bisher vor grossem. Ungluck, so hoffe 
ich das aber auch· erleben·und· ausfiihren zu konnen. Griissen 
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Sie die lieben Kleinen recht viel von· Oncle- H an·s; sie 
kennen mich- noch nicht; doch da· sie A u·gu1s t ( 8-3) kennen, 
dem ich sehr ahnlich sehen soll, so konnen sich die- Kinder 
schon ein Bild von· mir machen~"· 

Wie ernstlich Hans es mit dieser Unterstiitzung nahm, 
das geht aus seinem- fortgesetzten stillen Wirken und 
Schaff en hervor, obgleich ihm· eigene Kinder versagt blieben 
und· er ein nahes Ende voraus sah. ,,Noch ist keinem 
meiner Geschwister"· fuhr er fort ,,ein langes Leben be
schieden· gewesen; darum mag ich am wenigsten bei meinem 
kranklichen Korper darauf. rechnen. (.!, - Als 18Bl die Cho-
lera als neu auftretende Landesplage in be<lrohliche Nahe 
kam, errichtete er - auch im· Hinblick auf- seine haufigen 
Gichtbeschwerden - ein Testament, worin er seiner Frau 
den Niessbrauch des Nachlasses verschrieb, aber seine da
mals lebenden funf. Geschwister und die Kinder des ver
storbenen- Erich (89-)·zu Erben einsetzt.e~ Al'l.ch Ern-st (82) 
wurde ebenso wie die iibrigen bedacht; er liess es ihn nicht 
entgelten, dass er ihm· wegen <lessen Finanz-Wirtschaft 
Vorwiirfe zu· machen hat:te und: zwischen· ihnen· ein· ge
spanntes Verhaltnis eingetreten war. Die Schwester ri1 u -
gendrei-ch· (88-); welche fiir versorg-t galt, soHte dagegen 
nur· P-in Legat- erhalt-en und der Ueberschuss von ihrem· 
Sechstel an Durtchen· (8t) fallen·, weil erstere in wohl:
habenden Verhaltnissen lebte, letztere· verarmt war. 

Biese .. Verfiigung thut dar, wie er nachst seiner Frau 
nur noch· fiir· di¢ Verwandten in den N ebenlinien sorgte, 
und dennoch b~b- sein· Streben das gleiche. Geschwister
liebe- hat in ihm praktisGhste· Bewahrung gefunden, unge
achtet- korperliche· BBschwer drangend: zu· Erleichterung in 
der bisherigen Thatigkeit auffurderte. Hans litt an Gicht 
im Fuss und= musste· von· 1829· beginnend die Wasser in 
Carlsbad gebrauchen. Im Jahre 1831 wurde er durch das
Auftreten der-0holera behindert. Zwar· hat diese· Pest das 
neu-vorpommersche- Eand' thatsachlich· nicht erreicht-; aber 
Hans wurde durch die vorbeugenden Massregeln stark· in 
Anspruch· genommen·, musste als Districts-0om.missar 20 
umHegende- Ortschaft,en· bereisen und; mehrere Wochen in· 

20* 
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Stralsund mit der Sanitats-Commission tagen .. D.esgleichen 
wurde ~-r im folgenden J ahre durch de_n Gesundheits-Zu
stand seiner Frau zu einer Badereise nach Swinemiinde 
genotigt. ·v on den Carlsbader Ouren· kam er jedoch stets 
ohne Erfolg fiir den Fuss· zuriick und im .November 1833 
hatte er das U r,tgliick, .die Frau ~u verlieren, deren Krank
heit und Tod seine N~rv~n iiberreizten und die Gesundheit 
vollig untergruben. Die in .Lassap, lebende Schwester 
Dortchen (81) zog zwar zu .ihm, um. ihn .· jJ1 _der Wirt
schaft zu unterstiitzen, doch sollte dieses V. erhaltnis -nicht 
lange dauern. Bald nach der Riickkehr von einem noch
mals vergeblichen ,.7 ersuche, in Teplitz Erleichterung zn 
finden, wurde er von einem Fieber ergriffen und erlag an1 
19. Juli 1834, nur acht Monate spater als seine Frau. 
Das Urteil iiber die eigene gebrechliche Gesundheit !\at ihn 
nicht getauscht, denn er . err~ichte nur ein Alter von 
45 Jahren. Auf dem Kirchhof Rubkow ist er neben der 
Frau beigesetzt. -

·August (83) 7 der bald nach de:r;n Todesfall in Crenzow 
eintraf, teilte seiner Schwagerin das folgende mit: ,,Meine 
Schwester Dortch en ( 81) erwartete mich mit thranen
den Augen und ich ward durch die leeren Zimmer, die 
Bruder Hans so lange bewohnt, sehr geriihrt. Der Ge
danke, dass er seit 14 Jahren hier fur sich gesammelt, ge
erntet und geho fft, und in den letzteren J ahren nur an 
seinem Korper zu bessern gehabt, _ statt aller_ sonstigen 
Freude·ri, . stirnmte mich sehr .·. (raurig. . So ist aber das 
menschliche Treiben die_ser Welt; nachdem man fur sich 
gesammelt und gearbeitet, um im Alter ruhen zu konnen 7 

zieht uns die Zeit hinab . und unser Wirken und Miihen 
war fur andere." U eber den Zustand von Crenzow schrieb 
er .. weiter: ,,Die Giiter werden hier 80 bis 90000 Thaler 
geschatzt; der selige Bruder hielt sie hoher .. .- -Es .haften 
50000 Thaler Schul den clara~1f; sonst aber sind · sie gut im 
Stande, -die Nebengebaude. gut, das Wohnhaus klein und 
schlecht." 

N ach Aufnahme des Befundes wurden die Giiter mit 
Einschluss von- Inventar und Mobiliar zu 300000 Mark 
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Wert geschatzt, wovon die_ Hypothek-~chulden et~a die 
Halfte ausmachten, die andere Halfte Hans' Erwerb in 
21 ,J ~hren bildete. N ach der letztwilligen Verfiigung war 
Tugendreich. (88) nur ein Legat, der Rest ihres An
teils an Dortchen (81) vermacht. Da indessen seit 
Aufstellung des Testaments cler eine Miterbe, Ernst ( 82), 
ohne N achkommen verstorben war, fl.el sein Anrecht 
n unmehr zu gleichen Teilen an die iibrigen. Dadurch 
,vurcle dasjenige Tugendreichs zur guten Stunde er
hoht; clenn nur vier Tage nach Hans war auch ihr Ehe
gemahl gestorben und hatte - obwohl selbst vermogend 
- sie durch ein Versehen als mittellose Witwe zuriick 
golassen. 

Hans hatte den Wunsch gehegt, class die Giiter in 
cler Familie verbleiben mochten, und sich zeitweise mit 
elem Gedanken getragen, sie seinem altesten Neffen, Au
gusts (83) Sohn, unter annehmbaren Bedingungen zu 
vermachen. Letzterer Plan war zwar wiea.er aufgegeben; 
cloch begegneten sich die Geschwister in dem entsprechen
den Wunsche, und dieser £and durch Uebereinkommen 
clahin seine Losung, class August (83) den Besitz nir 
seine Rechnung iibernahm. Sie erleichterten ihm das bei 
geringen J\tiitteln nicht zu unterschatzende Wagnis durch 
die Verpflichtung, ihre Capitalien vor Ablauf von zehn 
J ahren nicht aus elem Gute zu ziehen, eine Verp:fl.ichtung, 
welche nur die Vormundschaft von Erichs (89) Kindern 
nicht auf sich nehmen durfte. 

So ist cler Besitz, zu welchem Hans clurch miihsames 
Ringen den Gn1nd gelegt, in der Familie erhalten geblieben 
uncl weiter zu gedeihlichem Fortgang entwickelt. Zugleich 
aber ist Hans cler nachhaltige Wohlthater aller seiner 
Geschwister nncl deren Nachkommen geworden, welche 
zum Teil bereits einer nicht gesicherten Zukunft entgegen 
gingen. Wahrend seine Bruder ihre Kraft dem Dienste des 
Staates mit Hinge bung widmeten, hat er ein noch selbst
loseres Leben zum bleibenden N utzen der Familie gefiihrt, 
deren jedes Glied seinem opferfreudigen Sinne zu tiefem 
Danke verpflichtet bleibt. 
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schichte der Universitat ·Greifswald. 1857. 



Tugendreiell 
El.eonor_e Luise :-Magdalene ·011islorp 

geb. von ·Quistorp ( 88), 

Erich Gustav von ().uislorp {89), 

Theodor Johann Julius vo·n :Quistorp (90) 

und 

Carl Ernst Otto von ·Q.uistorp (9t ). 

·Daten aus Erichs Leben. 

170-1 den 23. ~Hirz auf ·v onverk ge boren. 
1813 im }Hirz Yerlasst das Haus zum Diensteintritt. 

Fruhjahrs-Feldzug an der Nieder-Elbe. 
Den 5. April Eintreffen bei Dorn bergs Corps. 
Den 10. April Eintritt in~s hannoversche Bataillon der 

Bremen - und , ... erdenschen Legion. 
Den 12 .... .\.pril Fahnrich ( Officier ). 
Den 28. A.pril als Lieutenant angesetzt, mit Dienstalter 

vom 12. ....:\.pril. 
Den 30. ~Iai An6:rriff der Franzosen auf Hamburg. 
Den 1.7.August Beginn desHerbst-Feldzuges in Mecklenburg. 
Den 16. September Treff en an der Gohrde; schwer ver-

V.7.lndet. 
Den 17. September in P:fl.ege in Dannenberg. 
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Theodor ( 90) und Carl ( 91) 

1813 den 25. October bis 1814 den 14. J anuar desgleichen in 
Grabow. 

1814 den 17. J anuar bis 1. Marz ebenso in Ratzeburg. 
Den 6. Marz bis 28. Juli zur Genesung beim Depot in Stade. 
Den 18. August tri:fft beim Bataillon in Antwerpen ein. 

1815 den 17. Marz Ausmarsch zur Grenz besetzung .. 
J uni bis October Feldzug in Belgien und Frankreich. 
Den 16. J uni Schlacht bei les Quatre-bras. 
Den 18. J uni Schlacht von Waterloo; leicht verwundet. 
Den 19. Juni bis 22. Juli in Pflege in Antwerpen. 
Den 7.August Capitaine undCompagniechef;Patentvom3.Juli. 
Den 8. August trifft beim Bataillon vor Paris ein. 
Den 12. December bis 1818 den 6. November bei der Be

satzungs -Armee in Frankreich. 
1816 den 21. Mai bis 20. November auf Urlaub nach der Heimat. 
1818 den 3. bis 19. August Reise nach London. 

Den 10. December in Garnison zu Stade. 
1819 den 20. August bis 1820 den 8. Januar Reise nach Pommern. 
1820 den 14. Juli bis 29. September Reise nach dem Harz und 

Bohmen. 
1821 den 4. August vermahlt mit Wilhelmine Heise aus Stade. 
1823 den 1. Juni zum 1. oder leichten Infanterie-Regiment 

Gottingen versetzt. 
Den 30. September Ankunft in Gottingen. 

1830 den 24. April in Gottingen gestorben. 
1863 den 14. December Tod der Witwe Wilhelmine geb. Heise 

in Gottingen. 

Daten aus Theodors Leben. 

1795 den 7. · J uni in Vorwerk geboren. 
1813 im Marz verlasst die Heimat zum Diensteintritt. 

Friihjahrs-Feldzug an der Nieder-Elbe. 
Den 5. April Eintre:ff en bei D 6 r n bergs Corps. 
Den 10. April Eintritt in das hannoversche Infanterie-Ba

taillon der Bremen - und Verdenschen Legion. 
Den 12. April Fahnrich ( Officier ). 
Den 28 .... .i\.pril als Lieutenant angesetzt mit Dienstalter vorn 

24. April. 
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1813 den 30. Mai Angri:ff der Franzosen auf Hamburg. 
Den 17. August bis 2. December Feldzug in Mecklenburg. 
Den 16. September im Treffen an der Gohrde. 
Den 6. October im Gefecht bei Buchen. 
Den 3. December bis 1814 den 15. J anuar Feldzug in Holstein. 
Den 4. December im Gef echt bei Gr. Boden. 

1814 den 26. J ~nuar bis 13. April bei der Einschliessung von 
Harburg. 

Den 15. August Ankunft in Ant,verpen. 
1815 den 17. Marz ·Ausmarsch zur Grenzbesetzung. 

J uni Feldzug in Belgien. 
Den 16. Juni in der Schlacht bei les Quatrc-bras. 
Den 18. J uni in der Schlacht von Waterloo schwer ver

,vundet; in Pflege in Bri.issel bis October. 
Den 26. October trifft beim Bataillon vor Paris ein. 
Den 12. December bis 1818 den 31. J\Hi,rz bei der Besatzungs

Armee in Frankreich. 

1816 den 22. April Stabs-Capitaine. 
Den 21. J\iai bis 19. August auf Urlaub nach der Heimat. 

1818 den 13. Februar wirklicher Capitaine und Compagnie-Chef 
im Landwehr-Bataillon Osterode. 

1820 den 1. April auf Wartegeld gesetzt. 
Den 14. April auf cler Universitiit Gottingen immatriculiert. 
I1n Juni Compagniechef im 1. oder leichten Infanterie-Re

giment Gottingen. 
1823 den 8. December vermahlt nut Frau Luise Ader geb. 

J\'Iylius aus Langlingen. 
1825 Bajonett-Kampf in Hannover. 
1831 im Januar beim Beobachtungs-Corps vor Gottingen. 
1839 im December Abschieds-Gesuch. 
1840 den 10. Februar Versetzung in's 2. Infantcrie-Regiment. 

Den 17. Marz Titular-Major mit Dienstalter vom 10. }Iarz. 
Den 16. September ,virklicher l\ilajor im Garde-Regiment. 

1843 den 7. November Commandeur des Garde-Jager-Bataillons. 
18.16 den 10. October Oberstlieutenant mit Dienstalter vom 

12. October. 
1848 auf Schutzcommando in Goslar und Bremerhafen, 1849 bis 

28. August in Clausthal. 
1852 den 27. Marz Reise nach Paris. 

Den 27. Mai Oberst. 
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1853 den 27. Mai Commandeur der 3. Infanterie-Brigade. 
1854 den 27. Mai Generalmajor mit Dienstalter vom 26. Mai. 
1859 den 9. Mai mit · dem Rang als Generallieutenant zur Dis-

position gestellt. Zieht nach Hannover. 
1863 im Herbst Umzug nach Liebenburg. 
1868 den 23.Marz Tod der.Frau Luise geb. Mylius in Liebenburg. 
1874 den 22. Juli Tod der Schwagerin und Hausgenossin Marie 

Mylius in Liebenburg. 
1876 den 29. August stirbt in Liebenburg. 

Daten aus Carls Leben. 

1799 den 12. April zu Vorwerk geboren. 
1813 den 11. December Abreise nach Neu-Brandenhurg zum 

Depot des Bataillons Bremen und Verden. 
1814 den 16. Februar Cadet-Unterofficier im Bataillon Bremen 

und Verd.en. 
Den 16. Februar bis 13. April bei der Einschliessung von 

Harburg. 
Den 15. August bei der Besatzung von Antwerpen. 
Den 28. October stirbt in .Antwerpen. 

Den jiingeren Kindern Johann Gottfrie.ds (67) auf 

Vorwerk aus erster Ehe war eine gli.i.ckliche J ugend nicht 
beschieden. Die lieblose Parteilichkeit cler Stiefmutter 
stiess sie zurii.ck und wurcle den empfanglichen Gemi.i.tern 
besonders driickend zu der Zeit, wo der Vater durch wirt
schaftliche Sorgen in Anspruch genommen war. Im 
Jahre 1806, als politische Einfliisse die Schadigung der 
Gutsverwaltung zu steigern begannen, waren die alteren 
Sohne bereits erwachsen und in Verfolg des eigenen Lebens
berufs ausser Hause. Tugendreich stand in_ dem zarten 
Alter von 13, Erieh von 12 und Theodor von 11 Jahren. 
Sie litten in _jeder Rich tung J\tiangel, uncl selbst der den 
alteren Geschwistern zuteil gewordene systematische Unter
richt blieb ihnen vorenthalten. Zwar wurden Hauslehrer 
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auch ferner angenommen; aber ihre Auswahl blieb auf die 
Schweden :beschrankt, -welche in die Provinz kamen und 
:ihFer Aufgabe wenig gewachsen waren. Ohne die Auf
sicht und Leitung, ·welche der V ater friiher itber die Er
ziehung gehandhabt hatte, verlor der U nterricht an Ernst und 
Zusammenhang; der Erfolg konnte nur dii.rftig ausfallen. 
Die Sohne verliessen das Haus, ohne eine nennenswerte 
Bil dung erlangt zu haben; es blieb A.ufgabe ihrer vor
geschrittenen Jahre, jene wissenschaftliche Leere zu be
seitigen, und Erich hat das bei strebsamem Eifer in an
erkennenswerter Weise als Autodidakt erreicht. Theodor 
kam ihm an .Beharrlichkeit in dieser Beziehung nicht 
gleich; er hatte die Selbsterkenntnis zuzugeben, dass er 
-sich darin mit Erich riicht messen konne. Doch ist 
es auch ihm. gelungen, wesentliche Lucken auszufiillen, so 
,dass er -.geniigende elementare Bildung sich aneignete und 
die Muttersprache orthographisch zu handhaben wusst_e, 
was als selbstverstandlich bei seinen Standesgenossen da
maliger Zeit nicht vorausgesetzt werden darf. 

Die Kalte und Harte der ausseren Umstande und der 
·Umgebung, unter denen die Knaben aufwuchsen, hatte die 
Folge, dass Erich und Theodor bei gleichem Alter und 
in gleicher Lage sich um so enger an einander schlossen; 
das Schicksal hat sie · auch weiter auf gleichen Pfaclen ge
leitet und die intimste Freundschaft sie ebenso wie die 
Bancle des Blutes treu verbunden, selbst nach der Trennung 
clurch den .Tod sich gegen E ri chs Kinder in gleicher In
tensitat fortgepflanzt. 

Das Leben auf dem Lande bot freilich reiche Gelegen
·heit, sich den nicht erfreulichen Zustanden des inneren 
Hauses zu entziehen. Die Knaben wuchsen in grosser 
Ungebundenheit au£ und erstarkten an Korper und Geist 
.auf dem Tnrnmelplatz der offenen Natur bei Jagd uncl 
kraftigen Spielen mit der benachbarten Lassaner Stadt
Jugend. Die Mittel fiir den .notigen -Schiessbedarf -wollten 
freilich in regelmassiger Weise nicht ausrejchend fliessen, 
.und • es haben dazu ebensowohl . die Patrontaschen cler 
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italienisch-franzosischen Einquartierung, mit der die Knaben 
sich auf gutem Fusse hielten, als die Blei-Einfassungen 
der Fensterscheiben im Hause beisteuern miissen. Aber 
die J agclbeute wurde doch auch gern zu Hause angenommen 
und belohnt; mit Genugthuung erzahlte Theodor noch 
nach Jahren, wie der Bruder Carl mit der in der Familie 
vererbten Kugelflinte eine Kronschnepfe aus hohem Fluge 
zu ihren Fussen brachte. Denn die gleiche briiderliche 
Anhanglichkeit i.i.bertrug sich auch auf den um vier J ahre 
jii.ngeren Halbbruder Car 1, trotzden1 die leidenschaftlich 
parteiische Bevorzugung desselben c1urch die l\'Iutter das 
mogliche that, um die Bri.i.c1er von ihm abzuwenden. Sie 
haben ihre Zuri.i.ckS"-etzung ihn nie entgelten lassen, beim 
Heranwachsen vielmehr ihn mit zartlichst.er Zuneigung ge
pflegt, zu allen Spielen und knabenhaften Heldenthaten 
herangezogen, und eine gegenseitige Bri.i.derlichkeit heraus
gebilclet, welche sich zu jeder Tragweite bewahren sollte. 

Tugendreich, gewohnlich Ti.i.ne genannt, verblieb, 
als Erich uncl Theodor 1813 zu Felde zogen, als letzte im 
Hause ihres Bruders H a11 s ( 85), der die Verpflichtung i.i.ber
nommen hatte, seine Geschwister ans der ersten Ehe Johann 
Gottfrieds (67) bei sich zu behalten; wahrend die Eltern mit 
den Stiefgeschwistern einen getrennten Hausstand bildeten. 

Am 14. J anuar 1793 geboren stand sie im ~ter von 
23 Jahren, als sie einen Heirats-Antrag annahm. Von 
grosser voller Figur, mit rundem Antlitz, milden Zilgen 
und frischen Farben, war sie eine vorteilhafte Erscheinung 
uncl glich in auffallender Weise ihrem Bruder Theodor: 
nur hatte sie - einzig unter der zahlreichen Familie -
rotes Haupthaar. Des Vaters Vetter Johann Quistorp (63): 
c1er bereits im Alter von 57 Jahren stand und vor 15 Jah
ren nach einer kurzen Ehe von seiner ersten Frau ge
schieden war, wurde am 12. Juli 1816 ihr Ehemann. Jo
hann Quistorp (63), Dr. und Professor der J\iedicin in 
Gr:eifswald, hatte durch hervorragenc1e Geistesanlagen und 
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eingehende Studieri sich eine. bedeutende Stellung ver
schafft und gehorte zu den angesehensten Personlichkeiten 
der U nive.rsitat. Auch ausserlich ein schoner, wohl er
haltener Mann . un~ wie seine Frau von rotem Kopfhaar, 
ist das sehr ungleiche Alter der beiden Gatten kein Hinder
ni-s einer zufriedenen Ebe geworden, und es sind aus ihr 
- nachdem schon von der ersten Ehe des Professors ein 
Sohn Fritz (76), _spater Geheimer Justizrat am Hofgericht 
zu Greifswalcl herstammte - zwei Kinder hervorgegangen, 
der Dr. med. Gustav (77) geb. 1817 und Luise vermahlte 
Hagen (78) geb. 1819 . 

... -\_m 22. Juli 1834 verstarb · der Professor Quistorp. 
Er hinterliess ein ansehnliches Vermogen, hatte aber ver
saumt, ein Testament zu errichten, und somit ging der 
N achlass nach lubischem Recht ausschlie~slich auf die 
IGnder i:iber, wahrend die Witwe aus bisher wohlhabender 
Lebenslage, plotzlich bis auf eine Pensicm. von 300 Mark 
mittellos, von der Freigebigkeit der Kinder bezw. deren Vor
miinder abhangig wurde. Sie erbte zwar von dem wenige 
Tage vorher verstorbenen Bruder Hans ( 85) ( vergl. <lessen 
Biographie S. 307 und 309) ein kleines Vermogen; doch 
konnte das ihre unselbstanclige Lage nicht wesentlich 
andern. Auch anderweit ist nachmals schwerer Kummer 
ihr nicht erspart geblieben. 

Als ihre Tochter sich 1844 mit dem Gutsbesitzer 
Hagen auf Gr. Pobloth bei Coslin in Hinterpo1nmern ver
mahltc, hat sie die letzten Jahre ihres Lebens mit ihr zuge
bracht uncl ist dort. 73 Jahre alt im Kreise einer Enkelschar 
am 22. December 1866 verschieden. 

Erich und Theodor, welche wir bisher nur als Knaben 
sahen, waren inzwischen zu Mannern heran gewachsen in 
einor Zeit, wo die Provinz unter fein<l.lichem Einfluss stand 
urnl die Hoffnung gering war, dass sie ihre Unabhangigkeit 
wieder gewinne. Dem Feinde wollten sie nicht dienen; 
aber die N otwendigkeit der eigenen Berufswahl und schon 
claR Bedurfnis, cler unerfreulichen Lage im elterlichen Hause 
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zu entgehen, forderten einen Entschluss, und so wandte 
Erich sich zu dem Plan, im Kaufmanns-Stande, Theodor 
bei der Landwirtschaft seine Zukunft zu. suchen, so geringe 
Aussicht auch bei ihrer Mittellosigkeit si~h bieten mochte. 
Bevor sie jedoch an die Verwirklichung herantraten, nahm 
die europaische Politik eine W endung, welche · auch- ihren 
Lebenspfad anderweit bestimmen sollte. - · 

Der Riickschlag des Kriegszuges nach Russland stellte 
zu Anfang 18l3 die allgemeine Erhebung gegen Napoleon 
in Aussie ht, und es war zu erwarten, dass Sch~eden 
thatig daran teil nehmen werde. Selbstverstandlich waren 
Erich und Theodor gleich entschlossen, den Degen 8tatt 
des Friedens-W erkzeugs zur Hand zu nehmen, und ihr 
Bruder Ernst (82) - in seiner Stellung als Ordonnanz
Officier des Kronprinzen von Schweden - verschaffte ihnen 
Lieutenants-Stellen beim schwedischen Leib- und beim, 
Jager-Regiment. Wahrencl sie nun voll U ngeduld von 
einem Tage zum anderen der Landung der schwedischen 
Truppen in Pommern entgegen sahen, um in den. Dienst 
einzutreten, wnchs in greifbarer Nahe die Bewegung Preu
ssens zu immer hoherer Flut an. Da schreibt ein vaterlicher 
Freund, der Capitaine von Lepel, Besitzer des- benach
barten Gutes Bauer, an die sehnsiichtig harrenden mit der 
Aufforderung, in <las unter General von D·ornberg· in 
Berlin auf englische Rechnung sich bildende Freicorps zu 
treten, bei welchem er Dienst genommen hat; und mit 
voller Bereitwilligkeit setzen sich die Bruder ohne alle 
Ausriistung, mit je einem Ducaten an Geldmitteln, auf den 
Lanclwagen zur Fahrt nach Berlin.*) .Als sie am letzten 
Marz eintreffen, ist. Dornberg bereits abmarshiert. Doch 
finden sie den Bruder Bernhard (80) vor, der sich ihrer 
aufs herzlichste annimmt, den diirftigen Anzug verv-oll
standigt und bald die Auskunft verschafft, dass das Corps 
sich nach Havelberg an der Elbe gewandt hat. So rasch 
als moglich setzen sie die Reise fort, um. es einzuholen; 

*) Erich hat regelmassig kurze Tagesnotizen aufgezeichnet 
vom· 31. Marz 1813 bis 5. Juli 1822. 
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aber bei ihrer Ankunft in Domitz ist die Spur ganzlich 
verloren, denn Dornberg war zu einer Unternehmung im 
Hanncverschen fiber die Elbe gegangen. Die beiden uner
fahrenen Manner, zum ersten Mal in der fremden Welt 
bei beschranktesten Mitteln, befanden sich in grosser v"" er
legenheit und missmutig fiber das fortgesetzte Fehlschlagen 
dachte Erich_ schon daran, der Heimat sich zuzuwenden. 
Doch riss die grossere Zuversicht und der leichtere Sinn 
Theodors, der den Entschluss aussprach notigenfalls unter 
die nachsten Kasaken zu gehen, ihn bald iiber <liese Ver
driosslichkei ten hinweg. 

Es war ein russischer General mit l{asaken in Domitz. 
L1nll Theodor kam auf den Gedanken, bei ihm direct a.n
zufragen, ob er fiber den Verbleib Dorn bergs Auskunft 
geben konne. Diese personliche Vorstellnng hatte <len 
besten Erfolg. Theodor erhiel t den willkommenen Be
schei<l: der General schicke noch densell>en Abend seinen 
Adjutanten zu Dorn berg, mit dem sie fahren konnten.*) 
Voller Freude, den abgerissenen Faden wieder gefun<len 
zu haben. fuhren sie die N acht durch und trafen am 

I 

Morgen fruh, den 5. April, in Boizenburg an der Elbe 
ihren Feeund Lepel, der sie gleich zu Dorn berg fiihrte. 
~er alte Herr hatte einige Tage vorher in dem Gefecht 
· ei Liineburg eine W uncle erhalten und ging deshalb in 

antoffeln. Er fragte, ob sie Verwandte von dem Qui
torp seien, den er aus dem Zuge des Herzogs von Braun-
·chweig durch Deutschland kenne, uncl erklarte auf <lie 
ejahung sofort: ,,Dann sind Sie Officiere in meinem Corps." 
ie gingen noch denselben Tag zu der Truppe, die eine 
[eile nordwarts in Gresse stand. und wurden <lort von 

I 

en alten Officieren mit Verwunderung darob angeschaut, 
ass die milchbartigen pommerschen Junker gleich alR 
ameraden mit ihnen angestellt wiirden. Bald konnten sie 

*) General Graf Tschernysch6"\v hatte gemeinsam mit Dorn-

l
ergs Streifcorps am 2. April die Divjsion Morand bei Liineburg 
ernichtet, anderen tages aber vor dem anriickenden General Mont-
1~_u n sich \\~iede~ bei Domitz ~inter die Elbe gezogen, ·wahrend 
oruberg die R1chtung auf Bo1zenburg nahm. · 
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den Beweis liefern, dass die Verwandtschaft mit dem zur 
Zeit in Spanien kampfenden Bruder keine unverdiente 
Empfehlung war. -

Wilhelm von Dornberg, ein hessischer Grundbe
sitzer und friiherer preussischer Officier, war bekannt durch 
seinen patriotischen Aufstand 1809 in W estfalen in Ver
bindung mit Katte und Schill [siehe Augusts (83) Bio
graphie S. 122]. N ach dem Misslingen sein-es Versuchs 
war er zum Herzog von Braunschweig gegangen und in 
britischen Dienst getreten. In seiner Eigenschaft als 
englischer General hatte er wahrend des Feldzuges 1812 
sich bei der russischen .,A..rmee anfgehalten und war 1nit 
<ler Avantgarde des Grafen Wittgenstein Anfang Marz 1813 
in Berlin eingeriickt. In Riicksicht auf seine personlichen 
Verbindungen heauftragte man ihn mit ~iner Unternehmung 
gegen die Niederelbe und Hannover zu1n Aufruf der Be
volkerung unter die Waffen. Er begann mit der Er
richtung einer deutschen Legion zu Fuss und zu Pferde 
in Berlin und fiihrte deren Anfange mit sich, als er an der 
Spitze eines rnssischen Streif corps gegen die ·Elbe aufbrach. 
In Hannover waren inzwischen selbstandige Truppen-Or
ganisationen in gang gebracht und entzogen Dorn berg 
die Gelegenheit, das eigene Corps zu_ vervollstandigen. 
So gab er den bisherigen Plan auf; schickte die vorhandene 
Mannschaft unter Capitaine von Spath nach Hamburg 
und stell te sie zur Verfiigung der dortigen Organisation en. 

· Das nur erst im Freiwerden vom Feinde begriffene 
Hannover war fur die Truppen-Aufstellungen in Land
schaften geteilt, die je eine Legion Infanterie und Cavalerie 
aufbringen sollten; einstweilige Regierungs-Commissionen 
schritten zur Ausfiihrung in dem Verhaltnis, als die feind
liche Besatzung zuriick gedrangt wurde. In dieser Weise 
stellte die Ritter- un_d Landschaft des Herzogtums Bremen 
eine Legion, fiir welche die in Stade geworbene Mannschaft 
nach Hamburg abging. Mit ihr wurden etwa 150 Mann 
des Dornbergschen Corps, die am 9. April in Hamburg 
einruckten,, vereinigt und bildeten das leichte Infanterie
Bataillon der Bremen- und Verdenschen Legion unter Com-
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ma.ndo des Capitaines de Vaux. So kamen Erich und 
Theodor in hannoverschen Dienst. 

Die Formation und .A.usbildung · der hannoverschen 
Truppen geschah nach englischem Herkommen, wesentlich 
beeinflusst durch Abgaben der bereits in britischem Dienst 
stehenden deutschen Legion, welche ibnen wegen Mangels 
an erfahrenen Officieren und Unterofficieren voriibergehend 
als Aushiilfen zugeteilt wurden. Die hannoverschen Neu
bildungen mussten auch britische Feldzeichen tragen, da
mit sie im Fall von Gefangenschaft als Briten, nicht als 
Anfstandische, behandelt wiirden; denn ihre Heimat war 
zu1n Teil dem Kaisertum Frankreich staatlich einverleibt. 
Das Bataillon hatte 8 Compagnieen, erreichte aber selten 
eine S1 arke i.i.ber 500 Kopfe, von denen ein Zehnte] zu 
Schiitzen bestimmt waren. 

Bei der Einteilung der Of:ficiere hatte man Erich unu -Theodor ihrem jugendlichen Alter gemass Fahnrich-Stellen 
zugewiesen. Mit grosster Bestimmtheit trat Theodor hier
gegen auf: ,,er und sein Bruder seien bereits Lieutenants 
in der schwedischen Armee und konnten nicht mehr als 
Fahnrichs sich einstelleu lassen." Diese dreiste Zuversicht
lichkeit hatte vollen Erfolg; sie erhielten Lieutenants-Pa
tente und batten damit - ohne es selbst zu ahnen - einen 
hoheren Rang erreicht~ als jenem Lebeusalter zugebilligt 
zu sein p:flegt. Denn nach britischer Norm fiihrten die 
jungsten Officiere den Fahnrich-Titel, wahrend Lieutenant 
die Stufe bezeichnete, welche in der preussischen Armee 
Premier-Lieutenant benannt wurde. - Die A.uswahl des 
0fficiercorps war nach Erziehung und Herkommen eine 
gluckliche gewesen, so dass die beiden jun gen Manner in 
einen ~'."ohlthuenden und vorteilhaft cameradschaftlichen 
Verband eintraten. .Aber nur die Minderzahl befand sich 
als friihere Soldaten in der Lage, die dienstliche Heran
bildung der neuen Elemente zu lei ten, und das geschah 
obenein langere Zeit nach ungleichen mtindlich tibertragenen 
V orschriften 1 bei denen Reibungen sich nicht vermeiden 
liessen. So musste Theodor, als in der ersten Zeit einmal 
uer Capitaine plotzlich vom U ebungsplatz abgerufen ihm 

21 
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· die Compagnie ·zum Exercieren iibergab, sich mit dem 
Befehl: nFeldwebel, exercieren Sie die Compagriie" aus der 
·Schwierigkeit helfen. Dieser Feldwebel, sein nachmalig 
·guter Freund und Camerad Tschirschnitz, war aber 
·ebenso sehr ein Neuling und unbekannt mit dem Dienst; 
er hat-· ihm spater oft vorgehalten, wie er ihn durch jenen 

:Befehl in Verlegenheit gefiihrt habe. 

Die Umstande brachten es indessen mit sich, dass den 
Truppen dennoch nicht die notigste Zeit zur V orbereitung 
gelassen werden konnte; . sie mussten trotz aller U nvoll
kommenheit in kriegerische Thatigkeit treten. Die Lage, 
welche wir in allgemeinen Ziigen bei der Biographie Be r11-
hards (80) Seite 60 geschildert haben, war so, dass die 
franzosischen Truppen bei der Erregung der Bevolkeruug 
·und vor· den anriickenden Streifparteien von Tettenborn, 
,Dornberg und Tschernysch6w die nordlichen Teile 
Deutschlands geraumt hatten und bis hinter die Weser und 
Aller gewichen waren. Auf- der Strecke zwischen diesen 
Fliissen und der unteren Elbe kam es wahrend der Monate 
April und Mai zu wiederholten Zusammenstossen, indem 
die franzosischen Truppen das verlorene Land von neuem 
zu·· besetzen suchten, von jenen Parteigangern ebenso oft 
verwegen angegriffen und zuriick gewiesen wurden. Doch 
vermoc4ten die zerstreuten Krafte der letzteren, welche 
sich auf wenig iiber 6000 Kopf e - in der Mehrzahl Ca
valeri e - beliefen, nicht lange zu geniigen. Am 17. April 
iibernahm General Graf Wallmoden den Befehl iiber diese 
Truppen an der Niederelbe, welche zu einem Corps ver
mehrt werden sollten. Er konnte bei der augenblicklichen 
Lage keinen weiteren Plan verfolgen, als Zeit zu gewinnen, 
bis seine neuen Forni·ationen -felddienstfahig wiirden, urnl 
die in seinem Riicken in Mecklenburg und Holstein zwei
deutig stehenden Schweden und Danen sich zu activer 
Politik entschlossen. Er wies Tschernysch6w und Dt>rn
berg die Aufgabe zu, von Domitz und Boizenburg her die 
Aller, Tette-n born von Hamburg aus die Weser zu beob
achten. Die Unternehmungen dieser Parteien ii.her <lie Ell)e 
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hatten gute Erfolge bis Marschall Da vout,. der auf feind
licher Seite den Oberbefehl erhalten hatte, von Bremen 
aus mit Entschiedenheit vorriickte. Am 29. April erreichte 
er die Elbe mit 18000 Mann des Corps Vandamme, be
setzte Harburg- und das zwei Meilen oberhalb gelegene 
Hope im Angesicht des Uebergangs-Punctes · von Zollen
spiker, und Wallmoden sah sich ganz auf das rechte Ufer 
zuriick gedrangt. Zwar konnten die Parteien von Domitz 
ans auch ferner noch Streifen in das Hannoversche unter
nehmen und Dav outs Seite beunruhigen, aber bei Ham
burg handelte es sich fortan nur noch um passive Ver
teidigung der ,vichtigen Handelsstadt unter Benutzung 
der Elbarme; die gegen Siiden ihren natiirlichen Schutz 
bilden. Te t ten born verfiigte dort a.usser der Biirgerwehr 
nur iiber 7 meist unvollstandige Bataillone, kaum 4000 Mann 
an Infanterie, von denen allein ein me~klenburgisches 
alteren Herkommens war, die iibrigen erst ihre Fonnation 
zu beenden hatten. Bei so unzureichenden Kraften mussten 
aber dennoch alle zum Felddienst herangezogen werden.*) 

Zwei dieser Bataillone hielten auf dem linken Fliigel 
den Zollenspiker in den Vierlanden und Bergedorf besetzt; 
von den iibrigen mussten die grossen Inseln Ochsenwerder 
und Wilhelmsburg bewacht werden, um den Uebergang 
iiber den breiten Arm der Siiderelbe zu verbieten. Van
d.amm e traf seinerseits Anstalten zur Fortsetzung des 
Angriffs fiber den Strom hinaus, und so ·verlief der Mai 
unter Kampfen um den Besitz der Elbinseln. Kleinere 
Gefechte zur Ablenkung wurden vom 1. Mai ab am Zollen
spiker fast taglich gefiihrt; auf die Wilhelms burg geschah 
die erste ernste Unternehmung in der Nacht zum 9. Mai. 
Die Garnison von Hamburg wurde friih um 3 Uhr allar
miert, und es gelang den Fe ind abzuweisen ; aber die Be
wachung forderte fortan ausgedehntere Massnahmen. Das 
Bataillon Bremen-Verden bezog am 10. Mai die Vorpost~n 

*) Generalstabs-Karte 1: 100000 Sectionen: 57. Rendsburg, 
58. Kiel, 114. Lubeck; 146. Hamburg, 147. Ratzeburg, 178. Harburg, 
179. Lauenburg, 210. Liineburg, 211. Dannenberg. 

21* 
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bei Depenstack (½ Meile oberhalb Hamburg an der Norder
elbe), vom 16. ab bei Roth en burgsort naher an der Stadt. 
Der Dienst wurde fur die wenigeii Truppen au£ grossem 
Raume sehr anstrengend; doch blieb das Bataillon - mit 
Ausnahme einer zur Verstarkung nach der Wilhelmsburg 
gegebenen Abteilung -. Zuschauer bei den Kampfen auf 
der. Insel. Am 11. Mai liess Tetten born die Wilhelms
burg bis auf den nordlichen Abschnitt, die Feddel, raumen: 
wodurch die Franzosen Gelegenheit fanden, sich darin fest
zusetzen; anderen tages nahmen sie nach einem verlust
reichen Gefecht auch die Fecldel in besitz, errichteten dort 
Batterieen und beunruhigten die Stadt mehrere Nachte mit 
gliihenden Kugeln. Am friihen Morgen des 29. Mai setzten 
sie nach dem Ochsenwerder iiber und ero berten ihn nach 
lebhaftem Widerstande der Besatzung. 

Trotz des V erlustes dieser Insel, von welcher der 
U ebergang iiber die N orderelbe leichter ist als von der Wil
helms burg, hatte die '-l erteidigung gegen den bisherigen 
Feind noch weiter fortgesponnen werden konnen; aber jetzt 
drohte <las im Riicken von Hamburg stehende danische 
Corps feindlich aufzutreten, und um dieser Umfassnng 
sich zu entziehen, in.usste Tettenborn die Stadt raumen. 
Schweigend und niedergeschlagen marschierte die Colonne 
in der Nacht zum 30. Mai iiber Bergedorf ab, wo danische 
Truppen sie unbehindert an sich voriiber ziehen ]iessen, 
und nach mehrstiindigem Halt bei Escheburg ging der 
Marsch au£ Lauenburg weiter,. wo Wallmoden anderen 
tages alle seine Truppen vereinigte. 

Bis zum 9. J·uni, an welchem Tage· der in Schlesien 
abgeschlossene W affenstillstand bekannt wurde, :fielen Feind
seligk_eiten nicht mehr vor. Das Bataillon Bremen-Verden 
war indessen von Lauenburg gleich zuriick geschickt, um 
in Mecklenburg die Musse fiir seine unvollkommene A.us
bildung, welche ihm auf den V orposten bei Hamburg nicht 
gewahrt werden konnte, zu finden. Es erhielt um Crivitz 
und Goldberg, dann in Giistrow Unterkunft, und die Zeit 
von Mitte. Juni bis Mitte August wurde mit den ange
strengtesten U ebungen ausgefiillt, so <lass <las Bataillon 
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bei den schliesslichen Besichtigungen vor den Generalen 
Wallmoden, Steward und elem Kronprinzen von Schweden 
als eine· verwendbare Truppe auftreten konnte. - Erich 
war der 6., Theodor der 5. Compagnie zugeteilt. 

Wahrend des W aff enstillstandes trafen die Truppen, 
welche fur Wallmoden bestimmt waren, in Mecklenburg 
ein, und das Corps setzte sich aus einer A vantgarde unter 
Tetten born, drei Infanterie- und einer Cavalerie-Division, 
letztere unter Dornbergs Fiihrung, zusammen. Seine 
Starke erreichte 26000 Mann. Die Truppen gehorten fast 
all en verbtindeten N ationen zn und waren sowohl an Or
ganisation als innerem Halt so verschieclen als moglich. 
Die Division des englischen Generals Lyon enthielt die 
5 hannoverschen und 1 anhaltisches Bataillon, dazu das 
Jager-Corps und eiu von der englisch-deutschen Legion 
abgegebenes Detachement. Sie zerfiel in eine leichte und eine 
Linien-Brigade, deren erstere unter Oberstlieutenant Mar
tin die Bataillone Liineburg, Bremen-Verden und Anhalt 
umfasste. 

Die Aufgabe des Corps, die rechte Seite der Nord
Armee in der l\tiark Branden burg zu decken, war kaum zu 
erfii.llen, wenn Marschall Davout entschieden vordrang; 
denn er verfiigte an Feldtruppen iiber die drei Divisionen 
des 13. franzosischen und das danische Hiilfscorps in der 
Starke von 40000 Mann.*) Dem General Wallmoden 
waren die Hande iiberdies durch die Forderung des Kron
prinzen von Schweden gebunden, class eine seiner Divi
sionen, die des schwedischen Generals Vegesack, die 
Richtung auf Stralsund besetzt halten und in dieser ein
tretenden Falls sich zuriick ziehen sollte. So behielt 
Wallmoden freie Verfiigung nur iiber 15000 Mann, musste 
sich darauf beschranken, elem Gegner seine Schwache 
zu verschleiern, einem ernstlichen Stoss aber auszuweichen 
uncl selbst bis auf die 30 Meilen entfernte Nord-Armee 

*) Der Zusammenhang der strategischeu Lage ist aus der Bio
graphie Bernhards (80) Seite 64 ersichtlich. 
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zuriick zu gehen, wenn er bei dem ganzlichen Fehlen 
eines anderen Stiitzpunktes so weit gedrangt werden sollte. 

Zur ersten Aufstellung wahlte Wallmoden das Stecke
nitz-Flii~schen, welches, an der Westgrenze Me_cklenburgs 
durch einen Ca.nal mit der Trave verbunden, von der Ost
see bis zur- Elbe bei Lauenburg eine zusammenhangende 
Wasserlinie bildet, die nur an einzelnen Pun cten i.i.ber
schritten werden kann. Zwei Meilen riickwarts ziehen das 
Schaale-Fliisschen, der Ratzeburger See und der C~nal 
zur Trave bei Lubeck eine zweite ahnliche Linie. Da d.er · 
siidwestliche Teil von Mecklenburg ganz eben ist, so 

wurden die W asserlaufe die hauptsachlichen Abschnitte 
wahrend mehrerer Monate auf dem Kriegs-Schauplatz. 

Hinter der bezeichneten Linie versammelte Wall
moden gegen Ende der Waffenruhe seine Truppen ans 
dem riickwartigen Unterkunfts-Raum in Erwartung der 
feindlichen Massregeln. Am 18. August begann der Feind 
~en Angriff auf die V orposten bei Biichen und Lauen burg 
und setzte in den folgenden Tagen seine Bewegung sehr 
behutsam fort, so <lass Wallmoden unter wiederholten 
kleinen Gefechten fiinf Tage spater nur 8 Meilen hinter 
die Steckenitz ostwarts ausgewichen war. Dort versam
inelte dieser seine Truppen im Biwak bei Liiblow vor 
N eustadt an der Elde, wahrend die auf dem rechten Fliigel 
abgezweigte Division Veges a ck sich auf Wismar zog. D a
v out folgte nicht weiter, wendete sich vielmehr nach 
Schwerin und schob eine seiner Divisionen iiber Wismar 
gegen Vegesack. - Einem so unthatigen G.egner gegen
iiber wagte Wallmoden eine dreiste Unternehmung. Unter 
dem Schutze vor{ Tettenborns Avantgarde, die er als 
Vorhang stehen liess, marschierte er am 2. September 
hinter der Elde und dem Schweriner-See nordwarts ab, 
um sich mit Vegesack zu vereinigen und einen gemein
samen Angriff auf die bei Wismar vereinzelte Division 
zu machen. 

Dieser Plan, in <lessen V erf olg sch on zwei anstrengende 
Marsche ausgefiihrt waren, wurde unterbrochen durch den 
jahen Riickzug Davouts. Die Nachricht von der fur Na-
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pole.on bei Gr. Beeren· missgliickten Offensive auf Berlin 
veran]asste ihn, seine zaghaften Unternehmungen in Mecklen
burg ganz zu verlassen. Er zog sich am 3. September 
von Schwerin und- Wismar ab und ging wieder hinter die 
Steckenitz-Linie. Seinen Hauptkraften gab er eine unan
greifbare Stellung um Ratzeburg-; der linke Fliigel erstreckte 
sich die Wackenitz entlang nach Lubeck; von Ratzeburg 
nach Siiden waren Molln und weiterhin die Steckenitz bis 
znr Elbe besetzt. Diese Aufstellung behielt er .bis Anfang 
December - so lange iiberhaupt der Feldzug in Mecklen
burg dauerte - unverandert bei, und von · beiden · Seiten 
wurde, da Wallm.oden mit seiner- Minderzahl eine all
gemeine Offensive nicht unternehmen konnte, ein lebhafter 
kleiner Krieg gefiihrt. Daneben- richtete letzterer seine 
Aufmerksamkeit iiber die Elbe, welche. er bei Domitz . iiber
brucken liess, um den feindlichen Verkehr jenseits zu 
unterbrechen. 

Da Davouts Riickzug ohne jeden ausseren Grurid 
geschah, s6 schien er der Anfang einer Bewegung libe1 
den Strom nach . Magdeburg oder nach Sachsen zur Haupt
Armee zu sein. Das veranlasste Wallmoden, nach einem 
Ruhetage mit den beiden Infanterie- und der Cavalerie
Division in zwei starken Marschen nach Domitz zu riicken. 
Der Regen goss in Strom en herab und fithrte . empfindliche 
Kalte herbei, als die Truppen am 6. September dort das 
Biwak bezogen. Um so mehr war es willkommen, dass 
~ie anderen tages zum ersten Male seit Beginn c1er Feind
seligkeiten das Lager unter freiem Himmel gegen Quartiere 
vertauschen durften. - Der Feind zeigte jedoch keine Ab
sicht, iiber die Elbe zu · gehen, und so zog das Corps vier 
Tage spater wieder bis Hagenow und Wittenburg zuriick. 
Streif-Abteilungen blieben indessen jenseits des Stromes 
uncl schnitten die Verbindung Davouts mit Magdeburg 
ganzlich ab. 

Am· 12. September liess Wallmoden den Feind um 
Molln anstossen. Das Bataillon Bremen-Verden nahm an 
cler Bewegung teil und marschierte von Wittenburg bis 
Guel ow. N ach zweistiindiger Ruhe bei diesem Ort machten_ 
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die Truppen denselben W eg zuriick, und der sechs Meilen 
weite Marsch in tiefem Kot wurde einer der beschwerlichsten 
des ganzen Feldzuges. Man · hatte . keine Verpflegung er
halten, wurde unterwegs von der N acht ereilt, musste 
durch Hohlen und Geholze im tiefen Dunkel sich hindurch 
winden und durfte bei dem drangenden Befehl, -am nam
lichen Tage wieder in Wittenburg zu sein, nur kurze Halte 
machen. Alle V ersuche der selbst sehr ermiideten Officiere, 
ihre Soldaten zusammen zu halten , erwiesen unter solchen 
Erschwernissen sich bald als vergeblich und das Bataillon 
loste sich in eine Menge von Trupps auf, von denen die 
meisten um Mitternacht, die letzten aber erst morgens 
um 7 Uhr Wittenburg erreichten. U ncl trotz dieses ver
derblichen Nachtmarsches musste clas Bataillon um Mittag 
( am 13.) wieder aufbrechen, so dass schon 60 Fusskranke 
zu W agen folgten. 

Davout hatte namlich beschlossen - zum Schutz 
einer Pulver-Sendung von Hannover nach Magdeburg -· 
einen Teil der Division Pe ch e ux aus der Gegend von 
Ratzeburg in's Hannoversche zu schicken, uncl W allmoden 
seinerseits am 12. September von dieser Bewegung clurch 
ein aufgefangenes Schreiben Kenntnis erhalten. Er ergriff 
sie als eine giinstige Gelegenheit zu einem Ausfall fiber 
die Elbe, um dem Fein de eine Niederlage beizubringen. 
Den 13. September mittags wurden zum zweiten Mal die 
drei Divisionen aus der Gegend von Hagenow, sowie ein 
Teil von Tettenborns Truppen von Boizenburg, in Be
wegung gesetzt und am 14. bei Domitz vereinigt. Als 
man erfuhr, dass Pe ch e ux den Strom liberschritten habe 
und heran riicke, ging Te t ten born noch am Abend, die 
iibrigen Truppen von Mitternacht ab bei tiefer Finsternis 
unter Sturm und Regen, iiber die Briicke und bezogen 
mit Tagesanbruch ein Biwak vor dem Stadtchen Dannen
berg. Gegen Abend meldeten die Ka.saken das ·,l or
riicken des Feind~s au£ der Strasse von Liineburg; er 
hatte bereits ihre V orposten aus dem Gohrder Walde ver
drangt, so dass man bei Dannenberg seinem Angriff ent
gegen sah. 
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Am anderen Morgen, den 16. September, erwartete 
Wallmoden die Fortsetzung der feindlichen Bewegung. 
Mit Tagesanbruch stellte er das Corps beim Vorwerk Par
par an der Liineburger Strasse, eine Meile vom vorlie
genden Gohrder Walde~ hinter Hiigeln verdeckt au£ und 
zeigte nur Kasaken, die schon am Abend den Feind um
sclrwarmt hatten. So wollte er mit seinen 13000 Mann 
den schwacheren Gegner auf dem Vormarsch iiberfallen. 
~Ian wartete vergebens bis gegen Mittag; die Kasaken 
plankelten mit den franzosischen Vorposten im Walde, er
reichten jedoch nicht, sie ans cler Deckung hervor zu 
locken. · Langeres Stehenbleiben konnte den \,' orteil der 
Lage verloren gehen lassen, wenn Pecheux Nachricht er
hielt und sich zuriick zog. Wallmoden beschloss deshalb, 
selbst den Gegner aufzusuchen, ind em er in drei Colonnen 
itber den Gohrder Wald hinaus ginge. 

Um lfittag brach zur Linken die russisch-deutsche 
Division ... '-\.rentsschildt au£. Sie clurclu:;chritt den Wald i,i.ber 
Riebrau und Forsthans Rothen. um die rechte Seite des 

I 

Feindes zu umfassen und den Rii.ckzug auf Lti.neburg zu 
verlegen. N achdem sie ftir den weiteren W eg einstiindigen 
Vorsprnng gewonnen hatte, setzten sich in der n1Iitte die 
Avantgarde unter Tetten born uncl die Division Lyon 
anf der Hauptstrasse nach <lem J agdschloss in Bewegung, 
wahrend Dorn berg mit der Cavalerie und der Mehrzahl 
der .A .. rtillerie den Wahl rechts i.iber Dubbekolclt umging. -

General Pe ch e ux mit einer Infanterie-Brigade zu 
5 Bataillonen ~ einer halben Sclr,vadron und 6 Geschtitzen, 
zusammen gegen 3000 Mann, '\"\,.ar seit abends vorher clurch 
das Begegnen cler Kasaken bedachtsam geworden, zun1al 
seine schwache Cavalerie ihm nicht die Mittel bot. sich , 

gentigend aufzuklaren. Er blieb auf elem Steinker Hii.gel, 
der das "\T orland beherrscht und auf der linken Seite durch 
den versumpften Ltibener Bach gedeckt ist, 1500 Schritte 
hinter dem Walde stehen. Durch ein zum J agdschloss 
Yorgeschobenes Bataillon beobachtete er fiber die Gohrde 
hinaus. Dieses Bataillon wich nun unter leichtem Wider
stande vor dem um 3 Uhr beginnenden Angriff Tetten-
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horns durch den Wald aus, wies hinter dem Walde ·einen 
Anfall des zuerst eintreffenden englisch-deutschen Husaren
Regiments ab und zog sich auf die. Hauptstellung zuriick. 
Sie war parallel mit· der PoststraRse von vier Bataillonen 
im ersten Treff en, - die Batterie geteilt auf den Fliigeln, 
besetzt und nahm ohne Anlehnung der rechten Seite eine 
Linie von ·800 Schritten ein. 

Die Generale Lyon und Dornberg waren wahrend 
des Gefechts der Avantgarde auf 1500 Schritt vonn Gohr
der Schloss halten geblieben. Das beginnende Canonen
Feuer mahnte zum Fortsetzen des Marsches, und er wurde 
vom Schloss ab. wo die Forstbeclienten und Landleute die 

J 

Truppen mit freudigem Hurrah und Aufmunterung zum 
Kampfe empfingen, nach Moglichkeit beschleunigt. Eine 
reitende· Batterie ging im Gal op an der Infanterie vorbei, 
so dass arges Gedrange entstand, und die Brigade Martin 
erhielt Befehl, den Wald im Laufschritt zu durchschreiten. 
Das Bataillon . Bremen - Verden an ihrer Spitze musste eine 
Viertelstunde -lang auf sandigem Wege - sogar bergauf 
- in dieser Bewegung bleiben; es war atemlos , ermiidet 
und unruhig geworden, als es am jenseitigen Rande ein
traf. Innerhalb des lichten Holzes auf hohem Heidekraut, 
.von feindlichen Canonenkugeln begleitet, schob es sich 
links, um Verbindung mit der Arentsschildtschen Co
lonne zu gewinnen, und blieb dann so lange halten, bis· die 
iibrigen Bataillone sich angeschlossen hatten. 

Es wa,r 4 Uhr voriiber, als die Divisionen Arentsschildt 
und Lyon ans dem Walde heraustraten und sich in zwei 
Treffen aufstellten, gleichzeitig zur Rechten zwischen der 
Poststrasse und dem Dorfe Liiben die Artillerie und Ca
valerie Dorn bergs aufmarschierten. Eine Stunde lang 
wurde lebhaftes Canonenfeuer unterhalten und vereinzelte 
Cavalerie- ·und Infanterie-Angriffe unternommen. Obwohl 
auf beiden Fliigeln umfasst und durch die Ueberzahl von 
Cavalerie zur Viereck-Bildung genotigt, . bewahrte der 
Feind doch eine feste Haltung und· wies die V ersuche 
kraftig zuriick, bis Wallmoden um halb 6 ·uhr sechs 
Bataillone de_s ~vorderen Treff ens gleichzeitig zum fro~talen 
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.A.ngriff schreiten liess. Die Brigade Martin erhielt die 
Richtung auf das zweite Bataillon vom feindlichen linken 
Flilgel. · Die Bataillone in links abmarschierte Colonnen 
zu Compagnieen formiert, deren Anfange die 8. Compag
nieen, das Ende die 1. mit den Officieren auf den Fliigeln 
bilcleten, riickten zunachst in die N iederung des Liibener 
Bach es hinab, sehr froh, die U nthatigkeit im Canonenfeuer 
aufzugeben. Sonderbarerweise wurde wahrend der Be.:. 
wegung bei dem Bataillon Bremen-Verden ein Zweifel 
hervor gerufen, ob man ,virklich gegen franzosische oder 
gegen mecklenburgische Infanterie vorginge. Es bleibt 
deshalb am Fusse des Hitgels halten, wahrend der bejahrte 
Commandeur zur Aufklarung hinauf steigt. Nun ist aller 
Z·weifel geschwunden; mit hoch geschwungenem Sabel und 
aufmunternden W orten fiihrt er sein Bataillon die Rohe 
hinan ~ so bald die Spitze den Rand erreicht, erblickt sie -den Feind auf 60 bis 80 Schritt vor sich und heftiges 
Feuer schlagt ihr entgegen. Die Front und rechte Seite 
der Colonne treffend streckt es in wenigen Au gen blicken 
20 l\Iann, darunter den Major de Vaux und die vor<leren 
drei Compagni~-Fiihrer zu Boden; die nachsten Abteilungen 
kommen in's Stocken ~ die hinteren dagegen bleiben im 
,.,.. ordringen, so dass ein Quetschen und Drangen entsteht, 
bis die letzten Compagnieen vorn sind. Wie um die 
.. A .. ugen vor dem Hagelschauer zu schiitzen, wirft Theodor 
auf dem Fliigel seiner Compagnie instinctiv vorniiber ge
beugt mit zu Boden geneigtem Gesicht sich den schwir
renclen Kugeln entgegen. Da fiihrt sein Schritt ihn iiber 
den zur Erde gesunkenen Bruder nnd unwillkiirlich stutzt 
er bei dem Anblick: doch mit dem zuversichtlichen ... i\.us-, 

nif: ~Lasst mich nur liegen 1 immer drauf auf die Hunde!~ 
indem er f1·isch den Sabel iiber den Kopf schwenkt, treibt 
Erich ihn vorwarts 7 unrl fort stiirmt Theodor und weiter, 
wohin die Pflicht ihn ruft. Doch gelangt das Bataillon 
nicht naher an den Feind heran 1 und einige beginnen zu 
feuern: <las Batrullon Anhalt. welches zur Rech ten sich 

I , 

zu entwickeln versucht. lost sich auf und weicht zuriick. 
I 

Bremen-Verden ertragt die kritischen Augenblicke lange 
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genug, rtm der Entscheidung Raum zu schaffen; zwei 
hannoversche Canonen fahren entschlossen links neben 
elem Bataillon auf und schiessen- Kartatschen in den Feind; 
zugleich fallen die englisch-cleutschen Husaren auf ihn 
und sprengen das Viereck vollends auseinander. Es er
schallt das Geschrei um Pardon; aber die Husaren, durch 
vorherige V erluste zur W ut gereizt, sind nicht so bald zu 
beschwichtigen, und gewaltige Wunden, zerfetzte Ge
sichter mit herabhangenden Backen, geben Zeugnis von 
ihrer stark auf die Probe gestellten Geduld. 

Gleichzeitig mit cliesem Vorgang waren die i.i.brigen 
franzosischen Bataillone iiberwunden, und die Flache des 
Hftgels bedeckte sich mit Fli.i.chtigen, die nordwarts auf 
Eichclorf uncl Breese zu entkommen suchten. Artillerie unc1 
Cavalerie setzten ihnen eine Meile iiber das Gefechtsfeld 
hinaus nach, bis die Dunkelheit die Reste in ihren Schutz 
nahm. WaJhrend der Nacht rettete Pecheux 1200 Mann 
nach Li.i.neburg und endete die Unternehmung clamit, class 
er balclmoglichst den Schutz von Harburg aufsuchte. 
1500 mit 6 Geschiitzen waren den Siegern in die Hancle 
gefallen, die ihrerseits bei den iibereilt zusammenhang
losen Angriff en das Op£ er von 32 Officieren und gegen 
500 Soldaten gebracht hatten. 

Den verbi.indeten Truppen wurde nach dem ·schluss 
des Gefechts der Rand des Gohrcler ·w aldes zum Sammel
platz bestimmt, und der grosste Teil der Divisionen Dorn
b erg und I-'yon gelangte gegen 10 Uhr an das Jagdschloss. 
Die Dunkelheit war so vollsti.indig und ein so heftiger 
Regen gesellte sich hinzu, class bei der herrschenden Er
miidung die kurze Strecke erst nach zwei Stunden zuriick
gelegt werclen konnte; die Leute mussten einander anfassen, 
um den W eg nicht zu verlieren. Als sie den Platz, auf 
welchem der entscheidende Kampf stattgefunden hatte, 
durchschritten, wurden sie in . der Dunkelheit von den 
liegen gebliebenen Verwuncleten erbarmlich angefleht. Es 
war aber fur den Augenblick keine Hiilfe moglich, und 
die U ngliicklichen mussten die N acht iiber ohne Ver band 
und Schutz defu herabstromenden Regen ausgesetzt bleiben~ 
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Theodor ging, sobald er sich vom Bataillon entfernen 
konnte, auf die Suche nach seinem Bruder,· um sich von 
clessen Zu8tand zu iiberzeugen und fur den notigen Beistand 
zu sorgen. Lange blieb sein Bemi:ihen trotz aller Um- -
fragen vergebens, und es war tie£ in der Nacht, als er 
ihn endlich in einer Remise der J agdgebaude auffand. Ein 
Schuss war durch den Schenkel oberhalb des Knies ge
gangen und hatte ihm ei:µe schwere Verletzung beigebracht. 
Anderen tages nach Dannenberg ge&chafft, bedurfte Erich 
zehn Monate zu seiner Herstellung, welche besonders da
clurch aufgehalten wurde, dass ein Stii.ck des Beinklei<les 
von der Kugel in die Wunde gefi.i.hrt war un<l <lurch lang
wieriges Auseitern die Heilung verzogerte. Die Gencsung, 
!lie er spater beim Depot in Stade abwartete, ist <lann 
eine vollstandige gewesen un<l hat ihm alle seine Krafte 
,vieder geo-eben. -

~ ~ 

Das Unternehmen, in welchem sich eben so sehr <las 
kii.hne Wagen Wallmo<lens als <ler Eifer der Truppen 
be-wahrte und das Bataillon Bremen-Verden <lie Aner
kennung seines Brigadiers erhielt, hatte nicht bloss <lie 
Abteilung Pecheuxs vernichtet, son<lern auch den fein<l.
Iichen Einfluss auf elem linken Elbufer gebrochen. Die 
franzosischen Beamten zogen eiligst mit Jen Triimmern 
ihrer Truppen von dannen, der Geist der hannoverschen 
Bevolkerung wurde machtig angeregt und von Wallmoden 
weiter durch Abteilungen gefor<lert, die er jenseits <ler 
Elbe streifen liess. Er selbst kehrte mit <len Hauptkraften 
in den nachsten Tagen nach Mecklenburg zuriick, um den 
dort gelassenen schwachen Posten zur Stiitze zu dienen. -

In dieser Zeit begann der Kronprinz von Sehweden 
elem General Wallmoden Anweisungen zu erteilen, <lie 
bei seiner Minderzahl un<l gegen die starken Stellungen 
<les F eindes unausfiihrbar waren: Er soll te Dav out in die 
Festung treiben ~ oder <loch die Danen allein schlagen. Da 
Gegenvorstellungen vergeblich blieben, so glaubte der 
General wenigstens etwas unternehmen zu miissen; er be
schloss <las ganze Corps <ler Steckenitz zu nahern und an 
mehreren Puneten Aufklarungen auszufuhren. 
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General · Dorn berg wurde zu einem Versuch au£ 
Biichen bestimmt mit 6 Bataillonen - wobei die Bri
-gade Martin - , 2 Batterieen . und einem Husaren-Re
giment. V om Dorfe Biichen, das erhoht auf dem linken 
Ufer liegt, fiihrt ein Damm durch die Sumpf-Niederung 
der Steckenitz, an dem der Feind jenseits zwei Schanzen 
angelegt hatte. Die Briicke iiber den Fluss, welcher bis 
50 Schritt breit und ziemlich tief ist, war abgebrochen, und 
.der Uebergangspunct lag unter dem .Gewehrfeuer der 
W erke; ausser auf dem Damm ist es iiberhaupt nicht 
moglich clurch den moorigen Grund bis an das Flussbett 
zu gelangen. Das gauze Unternehn1en hatte also wenig 
_-t\.ussicht auf Erfolg und war nur durch die angegebenen 
hoheren Riicksichten geboten. 

In der mondhellen Nacht zum 6. October riickte Dorn
b erg nach Gresse und setzte nach zweistiindigem Halt 
den Marsch auf Buchen fort, so dass er es gegen Anbruch 
der Morgen-Dammerung erreichte. Die Brigade· Martin 
betrat das Dorf und die Batterieen fuhren zu beiden Seiten 
der hochgelegenen Kirche auf. Erst das Rollen ihrer Rader 
machte bei der noch herrschenden Dunkelheit den Feind 
aufmerksam, und so eroffnete er das Feuer, welches die 
nichts ahnenden Bewohner· des vorn gelegenen Posthauses 
zu eiliger Flucht aus ihren Betten aufscheuchte, als die 
Kugeln klappernd an die Wande schlugen und die auf
blitzenden Gewehre die Strasse beleuchteten. Die han
noverschen Schiitzen, unter die Theodor mit seinem Zuge 
herangezogen war, schossen ohne Schutz am Rande des 
Flusses sich mit dem Feinde in den Schanzen herum, und 
ebenso vergeblich versuchten die Geschiitze mit Kartatschen 
ihn zum Verlassen des Ufers zu zwingen. An Briicken
schlagen war aber im feindlichen Feuer nicht zu denken 7 

und die Infanterie erlitt in kurzer Zeit namhafte V erluste 
ohne einen Erf olg zu erreichen; der Gegner hatte im 
ganzen nur 28 Tote und Verwundete. Mit einer Einbusse 
von 3 Officieren 56 Mann, worunter 5 von Bremen-Verden, 
brach Dornberg gegen 7 Uhr das Gefecht ab und ging 
eine Viertelmeile bis Brothen zuriick. Hier wurde den 
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Tag iiber geruht, am Abend aber Biwaks eine Meile ost
warts bei Greven bezogen, weil Dorn berg fiir den folgen
den Tag· Aufklarungen zwischen dem Schaal- See und dem 
Brunsmarker Bruchland gegen die Stellung von Ratzeburg 
aufgetragen waren. - Am Nachmittag des 7. October ging 
Oberstlieutenant Graf Dohna mit dem Bataillon Bremen
Verden und seinem Husaren-Regiment iiber Segrahn und 
Kehrsen vor, wo die Husaren leichte Plankeleien mit 
danischer Reiterei hatten. Die dariiber einbrechende N acht 
brachte die Abteilung ohne Storung bei Kehrsen zu und 
am an<leren Abend ging sie bis Sophienthal zuriick. Eine 
ahnliche Unternehmung war gleichzeitig weiter rechts am 
Schaal- See entlang bis zum W eissen -Hirsch auf der Ratze
burger Strasse vorgefiihrt worden. 

Wallmoden glaubte den Befehlen des Kronprinzen 
geniige gethan zu haben und verlegte clas durch Regen 
und Kalte heimgesuchte Corps in Quarti~re, welche es 
bei geringen Veranderungen bis Anfang December bei
behielt. Das Bataillon Bremen-Verden gehorte indessen 
zeitweise zu den "'Vorposten am Schaal-See und dem Boize
Fluss. In dieser thatenlosen Zeit rief am 22. October die 
Nachricht von der Schlacht bei Leipzig Freude und Jubel 
hervor, welche die Officiere von Bremen-Verden aben<ls 
bei einer Bowle frohlich ersehallen liessen. 

Die Lage und der Feldzug in Mecklenburg fanden 
ihren A bschluss <lurch das Eintreffen des Kronprinzen von 
Sch,veden mit einem Teil der N ord-Armee, welcher sich 
nach der Schlacht von Leipzig gegen <len nordlichen 
Kriegsschauplatz gewandt hatte, um seiner Politik gemass 
die Danen zu bekriegen. Da wir den Verlauf des Feld
zuges in Holstein nach seinen Hauptzii.gen schon in <ler 
Biographie Ernsts (82) Seite 167 geschildert haben, so 
heben wir daraus nur hervor, <lass Davout vor der sich 
nahernden U ebermacht am 1. December die Steckenitz
Linie aufgab1 sich mit dem franzosischen Corps nach Hamburg 
warf und die danischen Hii.lfstruppen ihrem Schicksal 
uberliess. Der Kronprinz machte nun die Danen ~ welchen 
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er N orwegen entreissen wollte, · ausschliesslich zum Ziel 
seiner U nternehmungen, liess aber auch. fiir diesen selbst
si.lchtigen Zweck das Corps Wallmoden die Kastanien 
aus elem Feuer holen. Er wies ihm die Aufgabe zu, als 
linke Colonne unter Gewaltmarschen die Danen von der 
Festung Rends burg abzudrangen, wahrend er sP✓lbst mit 
seinen Schweden auf dem rechten Fliigel sich so vor
sichtig zuriick hielt, <lass Wallmoden keine Unterstiitzung 
fand und mit den ihm belassenen 12000 Mann fast allein 
den Feldzug zu Ende bringen musste. 

Die Dan en unter Prinz Friedrich von Hessen waren 
hinter die Trave auf der Strecke zwischen Lubeck und 
Ol<lesloe ausgewichen; nur vor elem rechten Fliigel hatten 
sie Abteilungen bei Siebenbaumen halb·wegs zwischen 
Oldesloe und Ratzeburg stehen lassen. Die Avantgarde 
Wallmodens · unter Dorn berg - jet.zt 5 Bataillone, 
wobei die Brigade Martin, 12 Schwadronen und 8 Ge
schiitze stark - riickte am 1. December abends bis Molln. 
Theodor und seine Cameraden gaben ihrer gehobenen 
Stimmung iiber das endliche Vorriicken launigen Ausdruck: 
indem sie unter der Linde auf Eulenspiegels Grabe sich 
um eine Bowle vereinigten. - Am 3. nachmittags ver
legte Wallmoden das Armee-Corps zwischen den Ratze
burger-See uncl die Steckenitz, ein bis zwei Meilen von 
den Danen, und die Avantgarde zog eine drei Meilen lange 
Vorposten-Linie gegen die Trave vom Nordrande des Sees 
iiber Crummesse und Siebenbaumen bis Steinhorst, wobei 
es schon zu Plankeleien kam; ihre Infanterie blieb hinter 
der Steckenitz. 

Man war in die Gegend eingetreten, in der - wie 
auf der ganzen danischen Halbinsel - die Landessitte die 
Aecker mit Knicken (meterhohen Erdwallen und darauf 
gepflanzten lebendigen Hecken) umgiebt, so dass das Land 
uniibersichtlich wird und die ebenso eingehegten Wege 
Hohlen bilden, auf welche die Reiter und Fahrzeuge aus
schliesslich angewiesen bleiben. Als am Morgen des 

1o> 

4. December die Truppen zum Vormarsch auf Oldesloe auf-
brachen, lag· iiberdies ein so dichter Nebel auf der Ge-
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gend, dass inan kaum einige Schritte · weit· sehen konnte 
und wie bei Nacht einher ging. Wahrend noch die Avant
garde bei Klinkrade im Sammeln begriffen war, wurden 
die Vorpost.en auf sie zuriick geworfen. Der Feind hatte 
zwei Abteilungen zu etlichen Compag-nieen und Reitern 
von Gr.-Boden einerseits nach Siebenbaumen; anderer
seits nach Steinhorst zum Aufklaren abgesandt. Da die 
Husaren ihnen weichen mussten, so drangen die danischen 
Reiter gegen Castor£ und Klinkrade an. Dornberg be
stimmte sogleich die Brigade Martin zum Vorriicken fiber 
Steinhorst und Boden. Als spater die fibrigen Truppen 
sich einfanden, schlugen zwei Bataillone der Brigade 
WardP-nburg_ als rechte Colonne den Weg fiber Sieben
banmen ein, um den Feind bei Boden zu umfassen. 
Dornberg folgte mit der Cavalerie und Artillerie auf 
Steinhorst. 

,# 

Das Bataillon I.A.ineburg an der Spitze der Colonne 
traf um Mittag bei Steinhorst auf den Feind und setzte 
sich durch einen Colonnen -Angriff in besitz des Ortes; 
die Danen zogen auf Boden ab. Bei Mfihlenbrok trennte 
sich die Brigade; das Bataillon Lfineburg ging als Seiten
deckung links· auf Stubben, wahrend die beiden anderen -
Bremen-Verden hill der Spitze - den Hauptteil des Feindes 
in der Richtung auf Boden verfolgten. Das Bataillon wurde 
in ein ernsthaftes Schiitzengefecht verwickelt; der Feind 
hatte hinlangliche Krafte gegeniiber und schlug sich sehr 
zahe. Der dichte Nebel liess nur ein Feuern auf's Gerate
wohl zu; die Schfitzen von Bremen- Verden aber nahmen 
nach und nach die Hecken - meist durch geraden Anlauf 
- bis zu den ersten Gebauden von Gr.-Boden. Theodor, 
der die 1. Com pagnie fiihrte, war in den sei twartigen 
Koppeln auf das lebhafteste beteiligt, als 60 ffinensche 
Dragoner auf der Hauptstrasse einen Angriff machten und 
das in Colonne zwischen den Knicken bereits durch Feuer 
uberraschte Bataillon Anhalt trafen. Das Bataillon loste 
sich au( und das Gefecht erhielt eine ungiinstige W endung, 
indem auch Bremen-Verden vor dem verstarkten Aufdrangen 
der Infanterie Raum verlor. . Die feindlichen Dragoner 

22 
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f egten· durch ihre Attacke den ·w eg rein, und mit . geriauer 
Not nur ·rettete Theodor, der durch den Larm angezogen 
sich nach der Strasse gewandt hatte, seinen Freund den 
Lieutenant Briiel dadurch; das~ er ihn mit hiilfreicher 
Hand aus dem Getiimmel durch die Hecke zog. ·Die Danen 
gingen, nachdein sie sich durch diesen Vorstoss Luft ge
schafft hatten, in der Dunkelheit gegen Olderloe zuriick

1 

und Dorn berg· beschrankte sich darauf, bis Gr. -Boden 
nachzuriicken. Theodor bezog nach dem Gefecht die Vor
posten und hatte die N acht hindurch von bitterer Kalte 
bei Sturm und Regen schwer zu leiden; mit elem bald ab
ziehenden Feinde kam er nicht mehr in Beriihrung. 

Das Gefecht war fur die hannoversche Brigade heftig 
gewesen und hatte ihr trotz der deckenden Knicke ansehn
liche Verluste gebracht, indem sie wegen des Nebels und 
der Hecken weder durch Artillerie noch. Cavalerie Unt.er
stiitzung finden konnte. Von Bremen-Verden war <ler 

Major von Bu·rgsdorff gefallen, ausserdem 2-0fficiere und 
etwa 35 Mann getotet oder verwundet; die· gauze Avant
garde biisste gegen 100 Mann ein. -

Der 5. December ging in vergeblicher Unthatigkeit 
verloren; weil Wallmo den au£ die Division Vegesack 
wartete, welche der Kronprinz bei sich festhielt. Als er 

am folgenden Tage dennoch ohne sie aufbrechen musste 1 

war die Aufgabe weit schwieriger geworden; die Danen 
hatten die Zeit benutzt, rim einen Vorsprung nach dem 
Eider:.. Canal zu gewinnen, der durch die grossten An
strengu.ngen bei ganzlicher Hintansetzung der Riicksichten 
auf die Truppen nicht wieder eingeholt werden konnte. 
Die jetzt beginnenden Marsche wirkten verderblich, nicht 
so sehr· ihrer absoluten Lange wegen - denn die Avant
garde legte die 11 bis 12 Meilen bis zum Canal in drei 
Tagen zuriick - als wegen der bodenloseri Beschaffenheit 
der Strassen und der unzureichenden Nahrung. Regen 
und Schnee bei geringer Kalte hatten den fetten Lehm
boden tief aufgeweicht und Truppenmarsche die Wege 
vollends durchknetet. Mit grosster Anstrengung musste 
bei jedem Scliritt der Fuss• aus dem Kot gezogen werden: 
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u:rid jeder Tag kostete einen Tribut ari Schu.hen, die spur
los darin verschwanden. Die Marschordnung horte ganz 
auf; eiri jeder suchte sei-twarts der Strasse ein leidliches 
Durchkommen, und da mussten wieder Graben iibersprungen, 
Hecken durchbrochen und Umwege gemacht werden·. 
Selbstverstandlich schadigten solche Zusta~de in hohem 
Grade die Mannszucht; aber die umsichtigste Strenge stiess 
auf U nrnoglichkeiten, und taglich mehrte · . sich die Zahl 
der N achziigler. Um den Leu ten die Gelegenheit einer 
Erfrischung zu gewahren~ liess Dorn berg sie beim Ein
rii.cken in Oldesloe am 6. December einige Stunden in 
Quartiere gehen. N ach Mittag beim Allarm erschienen sie 
meist betrunken. Da ritt D 6 rn berg vor der 1. Compagnie 
Bremen-Verden, die Theodor ftihrte, bis an den Bauch 
seines Pferdes durchs Wasser·; Theodor folgte ihm mit 
cler Compagnie, und das kalte December-Bad erniichterte ., 
die Leute wieder. - Bei diirftigster Verpflegung aus deri 
von Kasaken bereits heimgesuchten Ort~n wurde der Marsch 
Tag und Nacht hindurch mit wenigen Stunden Ruhe. fort
gesetzt, und es konnen kaum gTossere Beschwerden jemals 
Truppen angesonnen werden. In fast aufg-elostem Zustande 
traf die A vantgarde am Abend des dritten Tages an der 
Eider ein, und die Bataillone mussten sich gliicklich 
schatzen, die annahernd die Halfte ihrer Mannschaft be
halten hatten, wahrend der grossere Teil sich nach und 
nach in der N acht: manche selbst tagelang na.chher erst 
einfanden. 

Da die Danen am 7. December von Segeberg aus die 
Rich tung auf Kiel eingeschlagen batten, so mussten von 
Wallmodens Truppen diese gewaltigen Anstrengungen 
gefordert werden, um in einem Parallelmarsch mit jenen 
zugleich an die Eider zu gelangen, sie von Rendsburg ab
zuschneiden und auf den weiten Riickzug nach Jutland zu 
weisen, wo ihnen viel Abbruch geschehen konnte. Es ge
lang wirklich, die Strecke rechtzeitig zuriick zu legen; 
am 9. December iiberschritt Dorn berg die Eider bei 
Kluvensiek und hiel t am Abend beide Strassen be::;etzt, 
welche zum Marsch nach Rendsburg benutzt werden 

22* 
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konnteri; auf derjenigen von Eckernforde her westlich des 
Witten- Sees standen zwei Bataillone, darunter Bremen
Verden, und der grossere Teil - der Cavalerie; auf der 
Strasse von Gettorf ostlich vom See .hatte Dorn berg zwei 
Bataillone in Sehestedt stehen lassen; Wallmoden selbst 
riickte mit dem Hauptteil des Corps an den Canal heran; 

Soweit waren die Einleitungen mit Kraft und Umsicht 
getroffen und der angestrebte Erfolg stand in Aussicht, als 
ein Fehler den ganzen Plan zum Scheitern brachte. Der 
mit eiriem Husaren-Regiment voraus -geschickte Oberst
lieutenant von N ostitz hatte, nach lnbesitznahme der 
Kluvensieker Schleuse, im Laufe des Tages in mehreren 
Richtungen - insbesondere auf dem Wege nach Eckern
forde - Beute an Gefangenen, Gepack und Geschiitz ge;. 
macht. Wahrscbeinlich trugen diese Erfolge dazu bei 1 

den anderen W eg - und zwar den . kii.rzesten nach Rends
burg auf der Verbindungslinie von Holtsee bis Gettorf -· 
unbeobachtet zu lassen; nicht eine Streife . wurde auf ihn 
gewiesen, und so konnte es kommen, dass das Corps des 
Prinzen von Hessen die N acht eine Meile ostwarts Sehestedt 
zwischen Lindau und Gettorf zubrachte, ohne entdeckt zu 
werden.*) Aus den Meldungen, welche Wallmoden in
folge dessen am Abend des 9. December erhielt, ging 
hervor, dass das Fuhrwesen der Danen auf dem Riick
marsche nach Eckernforde, im iibrigen nichts vom Feinde 
angetroffen ware. So konnte er nur den Schluss ziehen 1 

class ·der Prinz von Hessen auf die genannte Stadt zuriick 
gehen werde, und seine Anordnungen fiir den 10. December 
auf cliesen unzutreffenden Schluss griinden. Dorn berg 
sollte demzufolge nordwarts gegen den Pass der Schlei 
bei Messunde riicken, das Armee~Corps sich um 11 Uhr 
morgens bei Kluvensiek versammeln und von do:rt bis 

*) N ostitz ist derselbe fruhere Gensdami.es-Lieutenant, dessen 
geschiedene Frau Ernst (82) nachmals als Gattin ,vahlte. Wir haben 
von ihm die geistreichen Aufzeichnungen ,, Aus Carl v. N.'s Leben 
und Briefwe~hsel", und als Soldat hat er vorher und nachher aner· 
kennenswerte Leistungen ~ufzu\,.,.eisen. Nichtsdesto,veniger triflt im 
w·esentlichen ihn die folgensch,vere Unterlassung am 9. December 1813. 
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halbweges Eckernforde verlegt werden. - Diese Bewegung 
nordwarts wurde nun plotzlich von einem Stoss in die un
bewachte rechte Seite getroffen. 

Der Prinz von Hessen hatte namlich den Entschluss 
gefasst, von Kiel nicht auf Kolding sondern nach Rends
burg zu marschieren; denn Mannschaften und Pferde waren 
durch die Strapazen des Feldzugs so erschopft, dass vollige 
Auflosung der Truppen und Verlust der Artillerie- die 
Folgen eines Riickzuges bis Jutland gewesen sein wiirden. 
Obgleich am 9. December die N achrichten eingelaufen 
waren, dass Dorn berg bei Gr.- Wittensee, Wallmoden 
bei ·Kluvensiek stanclen, also beide Wege auf Rendsburg 
durchschnitten waren, _ so beharrte er dennoch bei seinem 
Vorsatze mit dem Entschluss, sich unter alien U mstanden 
durchzuschlagen. Infolge qessen erreichte seine Spitze am 
10. December vor 8 Uhr morgens siidlich Holtsee die 
Strasse, welche von Kluvensiek nach Eckernforde fuhrt, 
und trennte damit die Avantgarde des Wallmodenschen 
Corps von dessen Hauptkorper. - Dornberg hatte Gr.
Wittensee zum Sammelplatz seiner Truppen bestimmt, und 
die in Sehestedt untergebracht gewesenen Bataillone waren 
bei der Holtseeer Miihle von der genannten Strasse eben 
dahin abgebogen, als ihr Ende von der danischen Spitze 
beriihrt wurde. Sie liessen sich in ein leichtes Geplankel 
im W alcle westlich von Haby verwickeln; der Feind aber 
setzte unter dessen Schutz den Marsch auf Sehestedt fort, 
wo die Wallmodenschen Truppen nur vereinzelt eintrafen. 
In einem heftig wogenclen viersttindigen Kampf e ero be rte 
und sicherte der Prinz von Hessen sich das Dorf, ind em 
er Wallmoden bis hinter das alte Eider-Bett bei Osterrade 
drangte, und erreichte damit gliicklich den Durchmarsch 
seines Corps nach Rendsburg. 

Dornberg vermochte diese Lage einstweilen nicht zu 
iibersehen und blieb ohne Nachricht, da die Verbindung 
mit Wallmoden aufgehoben ,var. In der Ueberzeugung, 
class der Feind unter dem Schutz des bei Haby begonne
nen Gefechtes auf Eckernforde abmarschiere, versuchte 
er sich clort vorzulegen und riickte mit den beiden bei 



342 Theodor (90) 

ihm befindlichen Bataillonen der Brigade Martin und der 
Cavalerie dorthin ab. Erst in der Nahe der Stadt gewann 
er eine andere Ansicht der Lage ~nd kehrte bis Bunge am 
W estende des Witten- Sees znriick, um die Ver bin dung 
mit Wallmoden wieder herzustellen. So waren durch 
falsche Marsche seine Truppen dem Brennpunct des Tages 
entzogen worden; erst um 2 Uhr, als die Danen schon den 
Marsch nach Rends burg ungehindert fortsetzten, wurde 
die Lage deutlich erkennbar, zu einer Zeit also, wo neue 
Anstrengungen nutzlos gewesen sein wiirden. Dornberg 
musste bei seiner Isolierung vielmehr auf die eigene Sicher
heit bedacht sein und notigenfalls iiber die Eider nahe 
ihrer Miindung bei Friedrichsstadt zuriick kehren. Um 
4 Uhr nachmittags brach er deshalb westwarts auf, iiber
schritt die Schleswig-Rendsburger Strasse und besetzte in 
der N acht Kropp, nachdem einige hundert l\'Iann danischer 
Infanterie daraus vertrieben ware.n. Theodor fand noch 
in seinem Quartier zwei Danen vor, welche sich blaue 
·Bauernkittel angezogen hatten und in dieser Verkleidung 
unerkannt zu bleiben glaubten. Aber die Beinkleider ver
rieten die Soldaten , und Theodor fiigte sie dem Ge
£ angenen-Trupp bei. 

Das kiihn gewagte Unternehmen der Danen war vollig 
gelungen, das ganze Corps in Rendsburg · eingeriickt. Die 
V erluste au£ jeder Seite betrugen gegen 600 Mann an 
Toten und V erwundeten, neben einer namhaften Zahl an 
Gefangenen. Dennoch besserte dieser militarische Erfolg 
die politische Lage der Danen nicht mehr und am 16. De
cember wurde bereits ein W affenstillstand bekannt gemacht. 
Im Januar 1814 trat zwar nochmals Kriegszustand ein und 
Rendsburg musste eingeschlossen werden; doch enthielten 
sich beide Teile weiterer Feindseligkeiten, bis am 14. Ja
nuar der Kieler Friede zustande kam, in dem Danemark 
das streitige N orw•~gen abtrat. Der miihselige Feldzug in 
Holstein war damit beendet, und nach einigen Ruhetagen 
wurde der ~iickmarsch angetreten. -

Ein Teil der Truppen wurde in dieser Zeit vom Corps 
abgezweigt und riickte nach dem Rhein. Dem General 
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Wallmoden blieben nur die Divisionen Lyon und Aren_ts
schild t und die Hanseaten, mit welchen er das russische 
Corps Strogon6w von der Einschliessung Rarburgs abzu
losen angewiesen wurde. Sie sollten dadurch Gelegenheit 
erhalten, sich einigermassen von ihren Anstrengungen zu 
erholen, und auf hannoversches Gebiet zu stehen kommen, 
wo fortan die Division Lyon ausschliesslich ihre Hii.lfs
quellen finden musste. In der Rohe von Barmstedt trennte 
clas Corps sich, um in zwei Colonnen Hamburg zu. um
gehen, beim Zollenspiker oberhalb und Blankenese unter
halb die Elbe zu iiberschreiten und die Eins0hliessung 
Harburgs auf den kiirzesten W egen auszuf"Qhren. N ach 
:oiiarschen bei 16 Grad Kal te . und einer Schneemasse, von 
cler die Strassen erst frei geschaufelt werden mussten, ging 
clas Bataillon Bremen-Verden am 21. Januar 1814 bei 
Blankenese iiber den Strom auf der 3000 Schritte breiten 
Eisflache, die durch Auftragen von Stroh "und Begiessen 
mit Wasser zu einer Brucke fiir Pferde u~d Fahrzeuge 
verstarkt war. Es erfreute sich dann acht Tage in Horne
burg wohlthatiger Ruhe-Quartiere. 

Hamburg und Harburg mit den dazwischen liegenden 
Inseln bildeten ein zusammen hangendes System von be
f estigten Platzen, das durch halbjahrige Arbeiten und die 
Besetzung mit dem ganzen Corps Davouts einen hohen 
Grad von Widerstands-Fahigkeit erhalten hatte. Der Haupt
platz darin war die grosse Hansestadt selbst. Das kleine 
Harburg diente als Briickenkopf auf dem linken Elbuf er 
und wurde durch eine Kunststrasse von einer Meile Lange 
ii.ber die Wilhelmsburg mit Hamburg verbunden. Harburg 
hatte eine kleine Citadelle hart am Flusse; die Stadt selbst -
nach der Landseite zu gelegen - war durch Erdwerke und 
Verhaue befestigt, auch die nachsten Rohen siid- und west
warts in die Verteidigung gezogen. Samtliche Inseln und 
clie niedrigen Gegenden an der Elbe sind nur auf W egen 
zu durchschreiten, ·welcbe dem Strom zunachst auf Deichen 
gefiihrt sind; die dazwischen gelegenen Wiesen standen 
zur Zeit unter Wasser. 



344 Theodor (90) 

Gegen die starke Besatzung der Platze von 30000 Mann 
war an eine Belagerung nicht zu denken; es handelte sich 
nur darum, durch Verengen _der Einschliessung - wofiir 
40000 Mann der russischen Armee des Generals Bennig
sen und das Corps Wallmoden verfiigbar waren - den 
Einfluss und die Hiilfsmittel der Festung zu beschranken. 
Bennigsen hielt nach wie vor das rechte Elbufer um 
Hamburg; Wallmoden loste am 26. Januar das Corps 
Strogon6w au.£ dem linken Ufer vor Harburg ab. Zur 
Zeit, als er in die Linie riickte, waren die Franzosen ausser 
den beiden Stadten noch im Besitz der mit Befestigungen 
versehenen Insel Wilhelmsburg; am linken Ufer hatten die 
letzten Gefechte sie so weit eingeschrankt, dass sie vor 
Harburg nur noch einige Werke auf dem Schwarzen-Berge 
west- und siidlich und das Dorf Fiinfhausen ostlich der 
Stadt hielten. Die enge Einschliessung wurde indessen 
au£ die Daner sehr beschwerlich, da die nachsten Ort
schaften unter dem Canonenschuss der W erke lagen, und 
der strenge Winter kein Lagern im Freien litt. Wall
mod en begniigte sich deshalb, die aussersten Posten 
schwach zu besetzen und Unterstiitzungen in den riick
wartigen Ortschaften unterzubringen. Die Wege unter
und oberhalb an der Elbe im Anschluss an die nordwarts 
stehenden Russen wurden etwas starker gehal ten, dagegen 
der Raum siidlich Harburg meist durch Cavalerie beob
achtet. Die Vorposten von Hittfeld an der Celler Strasse 
rechts bis zur Elbe bei dem Dorfe Bullenhausen iibernahm 
die russisch-deutsche Legion; links von Hittfeld und wieder 
zur Elbe bei Moorburg standen die Brigade Martin und 
hanseatische Cavalerie, und zwar besetzte das Bataillon 
Liineburg den Ort Moorburg am Elbdeich unter Vorschieben 
eines Postens bei Langenbruch; Bremen-Verden blieb in 
Reserve zu Buxtehude. 

General Bennigsen wollte die Verbindung zwischen 
Hamburg und Harburg unterbrechen und versuchen, die 
letztere Stadt durch Handstreich zu nehmen. Am 9. Fe
bruar riickten um 4 Uhr morgens zwei russische Colonnen 
zu einem doppelseitigen Angriff auf die Wilhelmsburg 
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oberhalb iiber den Billwerder und Ocbsenwerder gegen die 
W erke bei Gotjensort. und Busch, eine dritte unterhalb 
von Teufelsbriicke auf dem Eise der Elbe aufwarts ii.her 
W altershof und N euhof gegen Reiherstieg. Alle drei sollten 
sich auf der Wilhelmsburg vereinigen und das Corps Wall
mode n mittelbar einwirken, indem es den Feind bei Har
burg beschaftigte. Zu diesem Zweck wurde auch das 
Bataillon Bremen-Verden von Buxtehude heran gezogen 
und nahm. - wahrend <las Bataillon Liineburg am Elb
deiche vorriickte - eine halbe Meile zur Rechten clas Dorf 
Eissendorf in der Dunkelheit um 5 1Jhr morgens in besitz. 
Der Feind hatte den Ort beim Schall des Gefechts von 
der Wilhelmsburg her geraumt, uncl so erhielt Bremen
Verden einige Grana ten vom Schwarzen-Berge zugesanclt; 
es zog sich am Nachmittag auf Neuengraben ab. - Die 
Russen batten auf der Wilhelmsburg einen erfolgreichen 
Kampf bestanden, aber <loch die Insel nicht ganz in ihren 
Besitz bringen konnen; das Unternehmen wurde nach grossen 
Verlusten auf beiden Seiten aufgegeben. 

Vom 12. Februar ab riickte Bremen-Verden in die 
Vorposten-Linie ein, indem es die Elbinseln zwischen elem 
Bataillon Liineburg und den Russen besetzte. Auf die Insel 
Altenwerder wurd.en zwei, auf Waltershof eine Compagnie 
verlegt, denen der Rest des Bataillons in Francop zum 
Riickhalt diente. A.Ile clrei oder vier Tage trat A.blosung 
der Compagnieen ein. Als ausserste Posten lagen Kasaken 
au£ dem Eise in Strohlrfi.tten. -

In dieser Zeit wurde das General-Depot des Corps 
Wallmoden aufgelost, und dasjenige von Bremen-Verden 
stiess in Altenwerder am 16. Februar zu seinem Bataillon. 
Gross war die Ueberraschung und ebenso gross die Freude 
Theodors, als er unter den Ankommenden seinen Halb
brucler Car 1 erblickte. Obwohl noch nicht 15 Jahre alt 
batten Car 1 die Trennung von den Briidern und Begeiste
rung fi.ir die Sache des Vaterlandes nicht Ruhe gelassen. 
Von seinem Vater mit den notigsten Reisege]dern ausge
riistet war er im December 1813 zum Recruten-Depot im 
nahen Neu-Brandenburg gegangen und erreichte mit ihm 
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nun sein Ziel. Das noch schwachliche Aeussere des blut
jungen Cadet-U nterofficieres und die briiderliche Fiirsorge 
veranlassten Theodor nach frohlichem Begriissen zu der 
Aeusserung: ,, Wir haben morgen eine Affaire mit den Fran
zosen, aber dazu brauchst Du nicht mitzugehen; Du 
magst erst ruhen von dem heutigen Marsch." Mit Ent
schiedenheit jedoch wie_s Carl solches Ansinnen von sich: 
,,Ich bin ja dazu hergekommen, um etwas mitzu
machen ! " und Theodor musste dieser Entschlossenheit 
gegeniiber sein Bedenken schweigen lassen. Gleich am 
anderen Tage erhielt Car 1 die Feuertaufe und bewahrte 
sich unter den Augen seines Bruders als tiichtige Sol
daten-Natur. 

Bennigsen wiederholte namlich in der Nacht zum 
17. Februar in gleicher Weise den dreifachen Angriff auf 
die Wilhelms burg mit dem bestimmten Ziel, die Briicke 
abzubrennen. Bremen-Verden riickte mit vor und die Com
pagnie, welche bei Waltershof stand, begleitete den 
russischen Angriff in der Richtung iiber Reiherstieg als 
Seitendeckung. N achdem die Russen unter dem lebhaften 
Canonenfeuer aus Harburg mehrere J oche am siidlichen 
Ende der Briicke in Brand gesetzt hatten, brach das Ge
f echt um 2 Uhr nachmittags ab, und die Verbiindeten 
nahmen ihre friihere Aufstellung wieder ein. Bremen
Verden wurde zwar beim Abzuge m.it Granaten vom 
Schwarzen-Berge beschossen, erlitt aber keinen Verlust. 
Es blieb fortan, statt der bisherigen Reserve-Stellung in 
Francop, auf der Insel Altenwerder stehen. -

In diesen Tagen riickte General Wallmoden mit cler 
russisch- deutschen Legion nach dem Rhein ab, und Ge
neral Lvon iibernahm am 20. Februar den Befehl itber 

cl 

die Einschliessung Har burgs, woz u ihm die bald auf 
7 Bataillone, 8 Schwadronen und 6 Geschiitze zu ver
starkenden Hannoveraner, 2 Bat.aillone, 6 Schwadronen und 
10 Geschiitze Hanseaten, nebst 2 Kasaken-Regimentern 
zur Verfiigung blieben. Bennigsen unterstiitzte ihn 
durch einige russische Schwadronen · und eine Batterie. Die 
leichte Brigade w- jetzt unter Oberstlieutenant von Klenke 
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- behielt den linken Fliigel der Einschliessung, hinter 
dem · die iibrigen hannoverschen Truppen die Reserve 
bildeten. · Der, Feind zeigte sich thatiger und die Ge
fechte wurden haufiger; sie trafen vorzugsweise das Ba
taillon Liineburg in seiner Stellung am Elbdeich, aber 
der V orpostendienst legte allen Truppen grosse Anstren
gungen auf. Auf W altershof mussten wegen cler Nahe 
des ~.,eindes nachts Allarmhauser bezogen und Streifen in un
aufborlicher Bewegung gehalten werden; nur bei Tage ge
stattete die weite U ebersicht Erleichterungen. Anderer
seits beunruhigte man auch die Franzosen wiederholt 
durch V orriicken mit grosseren oder kleineren Abteilungen 
gegen die Elbinseln; am 19. und 21. Marz nahm daran 
das ganze Bataillon Bremen und ein r_rrupp Kasaken teil. 
Als Vorbereitung musste es am 18. trotz Schnee und 
Kalte ein Biwak bei Hausbruch bezieben. Bei diesen An
lassen pflegte ein Kugelwechsel zu entstehen, der auch 
Carl endlich die ersehnte Gelegenheit bot, seine Flinte 
auf den Landesfeind loszubrennen. - In den letzten Tagen 
des Monats Marz machte cler Feind wieder starke Ausfalle, 
welche die Hanseaten siidwarts Harburg trafen. Am 
1. April aber stiess nachmittags gegen 4 Uhr eine Colonne 
von drei Bataillonen gegen Lauen bruch vor und bedrangte 
clas Bataillon Liineburg so, class Bremen schnell zur Unter
stiitzung herbei kam. Indessen bedurfte man seines Ein
greifens nicht mehr, da es Liineburg mit eigenen Kr~ften 
gelang, den Gegner abends 11 Uhr nach Harburg zuriick 
zu treiben. Am 4. April um Mittag wiederholte sich der 
Ausfall in zwei starken Colonnen, deren eine sich am 
Elbdeich gegen die Lauenbrucher Schanze, die andere 
unter General Vichery vom Schwarzen-Berge aus in der 
Richtung auf Hausbruch wandte. Man erkannte friih 
genug die Angriffs-Bewegung, so dass das Bataillon Bremen 
sich in Bereitschaft setzen und der letzteren Colonne ent
gegen treten konnte. Die Reserve-Infanterie und Cavalerie 
kam zu seiner U nterstiitzung herbei und der F eind ge
langte nicht iiber Eissendorf hinaus. In einem lebhaften 
Schiitzengefecht, das dem Bataillon Bremen einen Officier 
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und 9 Mann kostete, warf man ihn in seine W erke auf 
dem Schwarzen-Berge hinein. 

Diese Ausfalle brachten eine grosse Anspannung der 
Einschliessungs-Truppen mit sich, forderten haufiges Bi
wakieren und verursachten bei dem noch anhaltenden 
Winterwetter Entbehrung und Krankheit in hohem Masse. 
Aus dieser Lage wurden sie endlich am 13. April <lurch 
russische Trupp en unter General To 1st o i abgelost. Die 
hannoversche Division sollte wiecler zum Corps Wall
moden in den Niederlanden stossen und marschierte nach 
Bremen ab. - Indessen waren die Verbundeten in Paris 
eingezogen, und der Krieg erschien beendet. Die Han
noveraner blieben deshalb bei Bremen stehen und fanden 
Ru.he und Gelegenheit, die Schaden des Krieges zu heilen. 
Das Bataillon B~emen ( diesen N amen fiihrte es fortan) 
wurde dort von 8 au.£ 4 Com pagnieen zuriickgefi.i.hrt; es 
erhielt rote Uniform und trug statt der englischen nun
mehr hannoversche Feldzeichen, nachdem das eigene Land 
seine Selbstandigkeit wieder erlangt hatte. In Bremen 
w~rde ihm das besondere Schauspiel zu teil, den Durch
marsch des Dav out sch en Corps, elem man so lange f eind
lich gegenuber gestanden hatte, au.£ seiner Heimkehr 
nach Frankreich anzusehen. -

Dem Pariser Frieden vom 30. Mai gemass hatten die 
verbiindeten Heere sogleich das franzosische Gebiet geraumt. 
Doch fehlte es an Vertrauen in die erst zu schaffenden 
V erhaltnisse und man liess Truppen nahe an den Grenzen 
stehen. Preussen behielt dort drei Arn1ee-Corps unter 
General von Kleist; Oesterreich und Bayern stellten ein 
Corps bei Mainz auf, England 20000 Mann in Belgien 
unter dem Prinzen von Oranien.*) Man wollte das Ende 
des Wiener Congresses abwarten, bevor sie auseinander 
gingen. Zu dem Corps Oranien gehorten die bannoverschen 
Truppen, und am 29. Juli 1814 trat auch das Bataillon 

*) Prinz _Wilhelm von Oranien, damals 21 Jahre alt, ,vurde 
1815 Kronprinz der Niederlande, 1840 Konig Wilhelm II. (Ver
gleiche die Note auf Seite 199.) 
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Bremen den Marsch dahin an. Es ruckte am 15. August 
in die Citadelle von Antwerpen und bildete die nachsten 
sieben · Monate hindurch mit einigen Unterbrechungen einen 
Teil der Besatzung. Dort traf Erich, von seiner Wunde 
genesen, am 18. ·August beim Bataillon wieder ein. 

Dieser gliicklichen Vereinigung der drei Bruder war 
aber Dauer nicht beschieden. Erich und Car 1 wurden im 
October von dem herrschenden Nervenfieber ergriffen und 
lagen gleichzeitig in Antwerpen danieder. Erich· uber
wand die schwere Krankheit im Laufe des November gluck
lich; aber Car 1 s schwacher Karper er lag ihr schon am 
28. October im jugencUichen Alter von 151/ 2 ,J ahren. Es 
war das zweite Leben, welches die Familie der Befreiung 
des Vaterlandes zum Opfer brachte. August (83), zu der 
Zeit in Kiistrin, widmete ihm in seinem Tagebuch im De
cember den folgenden Nachruf: ,,Ich erfuhr Carls Tod an .. 
einem N ervenschlage in Antwerpen, eine hochst ungluck-
liche Nachricht, die ich mit ganzer Seele empfunden habe. 
Er war ein lieber hoffnungsvoller Bruder von 16 J ahren, 
der so riihmlich bereits die Campagne iiberstanden und 
jetzt so niedrig sein Leben verloren hatte. Man muss sich 
so gut seyn wie wir Bruder uns alle sind, um zu wissen, 
was ich und wir alle in ihm verlieren. Bey uns sind 
Freund und Bruder gleichbedeutende, gehaltreiche und 
gliickliche W orte; und wenn auch Car 1 vielleicht gliicklicher 
in den geistigen Region en le bt, so haben doch wir wieder 
eine freundschaftlich theilnehmende Stutze an ihm verloren. 
Er war so gutmuthig, folgreich und anhanglich, dass wir 
Gesch wister sammtlich einen ganzen .Bruder in ihm ver
missen. Je gutmuthiger man selbst ist, je besser man die 
Welt kennt und weiss, wie misstrauisch sie uns behandelt, 
uesto mehr vermag man den Verlust eines liebevollen 
Bruders zu schatzen. - Die verwiinschten Niederlande sind 
hieran schuld; besonders ein so junger Mensch wie Carl, 
<ler bei seinem Alter nie hatte in einen Krieg ziehen sollen, 
konnte dergleichen Krankheiten nach einem so ermuden
uen Fel dzuge schwerlich uberstehen." 
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In Antwerpen ging am 8. Marz 1815 die Nachricht 
von Napoleons Riickkehr nach Frankreich ein. Es begann 
sofort die lebhafteste Vorbereitung auf einen neuen Krieg 
und die Besetzung der Grenze. Am 16. und 17. Marz ver
liessen die hannoverschen Truppen brigadenweise Antwerpen, 
und das Bataillon Bremen riickte iiber Brussel am 21. in 
Ath ein. Bei diesem Marsche unterstiitzte es in Enghien 
einer Aufforderung des Biirgermeisters zufolge die Procla
mation des Erbstatthalters von Holland zum Konige der 
Niederlande. Eine Abteilung unter Theodors Befehl er
offnete den Zug, der aus den Officiereu des Bataillons, den 
Civil-Beamten und den angesehenen Einwohnern des Orts 
gebildet wurde, um die Hauptstrassen des Stadtchens zu 
durchziehen. Doch :fiel trotz dieser aufgewendeten Mittel 
das Schauspiel diirftig aus, da der Belgier keine Begeiste
rung fiir den Anschluss an Holland, dem er fremd war und 
fremd geblieben ist, empfand. - Durch Ath ging am 
22. Marz eine Anzahl franzosischer Fliichtlinge, darunter 
der greise Prinz Bourbon-Conde nebst Wagen und Pferden 
des vertriebenen Hof es, und anderen Tages erhielt man 
die Nachricht von Napoleons Eintreffen in Paris. Das 
Bataillon, bezog vom 27. Marz ab V orposten um Bury an 
der Strasse auf Conde und V alanciennes, welche bei nass
kaltem Wetter streng gehandhabt recht anstrengend wurden, 
bis es am 6. April abgelost Quartiere um Soignies erhielt. 

Im Mai und Juni bildete sich die Armee Wellingtons 
und erhielt ihre Einteilung in zwei Armee-Corps und eine 
Reserve.*) Das 1. Corps unter dem Prinzen von Oranien 
bestand aus vier Divisionen, von denen die 3. englische 
Division zum Commandeur den hannoverschen General 
von Alten und die drei Brigadiers General Halkett 

*) Die Armee setzte sich zusammen aus englischen Truppen, 
aus der deutschen. Legion in englischem Dienst, aus Hannoveranern, 
Braunsehweigern, ~ assauern, Niederlandern in der Weise, dass nur 
ein Drittel ihrese Bstandes Briten waren. 
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( 4 Bataillone Englander), Oberst von Ompteda ( 4 Ba
taillone deutscher Legion) und General Graf Kielmans
egge- ( 5½ Bataillone Hannoveraner ), dazu zwei Fuss
Batterien hatte. Letztere Brigade setzte sich zusammen 
aus dem 

Feld-Bataillon Bremen, 
,, ,, Herzog von York, 
,, ,, Verden, 
,, ,, Grubenhagen, 
,, ,, Liineburg 

und dem Feld-Jager-Corps zu 2 Compagnieen. 
Am 11. und 12. Mai erhielt <las Bataillon Bremen noch 
150 Mann Ersatz, zum Teil Recruten, und kam damit erst 
auf die Starke von 500 Kopf en, welche angestrengteste 
Arbeit erforderten, um sie feldtiichtig zu machen. Grijssere 
Truppen-Zusammenziehungen und Baesichtigungen fiillten die 
Zeit reichlich bis zum Beginn der Feindseligkeiten aus. -

Da wir die Uebersicht iiber den Gang des Feltlzuges 
in Belgien in Augusts (83) Biographie S. 266 gegeben 
haben, so beschranken wir uns hier au£ diejenigen Aus
fuhrungen iiber Wellingtons Armee, welche zum Ver
standnis fur die Thatigkeit des Bataillons Bremen er
f orderlich werden. 

Wellington hatte sein Hauptquartier in Brussel und 
die vorderen Truppen quer iiber die Strassen aufgestellt, 
welche strahlenformig von der Hauptstadt in das fran
zosische Gebiet eintreten. Sein 1. Corps schloss sich an 
<las 1. preussische an, und zwar nahm die niederlandische 
Division Perponcher den linken Fliigel ein, mit welchem 
sie bei les Quatre-bras die Strasse Brussel-Charleroi er
reichte, auf der vor ihr der rechte Fliigel der Preussen 
stand. Als Napoleon seine Angriffs-Bewegung am 
15. Juni auf dieser Strasse begann, entschloss sich Wel
lington erst spat, seine Truppen dorthin zu concentrieren, 
und vermehrte dadurch den Kachteil, der in der weit
laufigen V erteilung der Armee lag. So naherte sich Ney 
- nach U eberschreit€n der Sambre bei Charleroi in der 
Richtung auf Brussel abgezweigt - am Abend mit iiber-
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legenen Kraften dem Kreuzpuncte ·1es Quatre-bras, von 
wo die V erbindung mit den Preussen bei Sombreffe auf 
der N amurer Strasse erhalten werden mnsste. Indessen 
hatten die nachsten Truppenfiihrer schon vor Empfang des 
Oberbefehls selbstandig Massregeln getroffen und General 
Al ten seine Division bei Soignies vereinigt. Das Bataillon 
Bremen wurde in N euville, seiner U nterkunft seit Ende 
Mai, um 4 Uhr nachmittags allarmiert und traf um 7 Uhr 
in Soignies ein, wo es nebst einem englischen Bataillon in 
der Kirche unter Dach kam. Auf so engem Raume, bei 
Staub und Gedrange, konnte_ weder V erpflegung geniigend 
verteilt, noch N achtruhe erreicht werllen. Der friihe Auf
bruch mit dammerndem Morgen um 2 Uhr a1n 16. Juni 
war daher willkommen, denn er bot wenigstens den Ge
n uss erfrischender Friihlingsluft. Ueber Braine le Comte 
schlug die Division Alten Feldwege bis zur Namurer 
Strasse bei Nivelles ein. Bei der Schwiile der I.Juft blieben 
sch on einige I...1eute zuriick, hevor man an Nivelles auf 
anclere Truppen stiess, die eine Stockung herbeifiihrten. 
J enseits der Stadt wurde eine Ruhepause gemacht, Lebens
mittel ausgegeben und die Kochkessel angesetzt; noch war 
jedoch dieses notwendige Geschaft nicht zu Ende gebracht, 
als Befehl zu raschem Aufbruch einging und die Divi
sion um 3 Uhr sich links abmarschiert auf der Strasse 
gegen Namur in Marsch setzte, wo ihr nun Verwundete 
der Niederlander begegneten. 

Marschall Ney hatte um Mittag den Befehl Napoleons 
zum Vorstossen erhalten und konnte erst um 2 Uhr den 
Angriff auf les Quatre-bras mit den nachsten Kraften be
ginnen. Bis 6 Uhr erhielt er Zuzug von einem Teil der 
weiter zuriick stehenden Truppen und kam dadurch auf 
drei Infanterie-Divisionen und drei Cavalerie-Brigaden oder 
21000 Mann. Diese Verzogerung erleichterte den· anfangs 
in weit geringerer Zahl zur Stelle befindlichen Truppen 
Wellingtons wesentlich das Festhalten des Strassen
knotens, wenn schon die von Nord und West in ange
strengtem Marsche herbeieilenden Truppen notgedrungen 
·u:nmittelbar wie· sie eintrafen in den Kampf geworfen 
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. . . 

·werden mussten; und so gelang es allmahlich das Gleich-
gewicht - in den Abendstunden selbst ein U ebergewicht 
- herzustellen. 

Die Wichtigkeit des Punctes von les Quatre-bras, 
den Wellington zu decken hatte, lag in der Strassen
V erbindung einerseits mit B 1 ti ch er, andererseits mit den 
heranziehenden eigenen Truppen und riickwarts mit der 
Stadt Brussel; Vorteile fiir die Verteidigung gewahrte das 
Gelande nicht. Man wahlte zur ersten Aufstellung den 
1500 Schritte vor les Quatre- bras quer iiber die Strasse von 
Cha,rleroi ziehenden flach gewellten Hohenriicken, an 
,velchem das Gehoft Gemioncourt steht, und den an seinen 
rechten Fli.tgel herantretenden Wald von Bossu. Spater 
wurde auch links die N amurer StraRse vor Piraumont- be
setzt, so dass die Gefechts-Linie eine Ge.samt-Ausdehnung 
von fast einer halben Meile erhielt. 

Den iiberlegen anriickenden Franzosen gegeniiber 
konnten die wenigen Niederlander sich nicht halten und 
waren im W eichen begriffen, als um 3 Uhr von Brussel 
her die ersten wesentlichen U nt"erstiitzungen anlangten und 
<las Treffen herstellten. Den rechten Fliigel in und neben 
dem Walde von Bossu verstarkten die Braunscbweiger; 
den linken Fliigel von les Quatre-bras an nahm die Di
vision Picton - in erster Linie die britischen Briga~en 
Pack und Kempt, in zweiter die hannoversche Brigaae 
Best - ein. Zur Deckung· der Seite gegen Piraumont 
wurden zwei Bataillone ( ein · englisches und ein braun
schweigisches) in die dortigen Hecken abgezweigt. 

N ach heftigem Geschiitzfeuer ging Ney zum allge
meinen AngTiff iiber, indem er den Grund von Gemioncourt 
i.iberschritt. Durch das Entgegentreten jener Verstarkungen 
sah er sich zwar zuriick gewiesen; aber er wiederholte 
ausserste Anstrengungen, hauptsac.hljch mit der Cavalerie, 
auf und neben der Strasse. Unter grossen Verlusten be
haupteten sich · die beiden englischen Brigaden auf dem 
offenen Lande hinte1-- dem Bachgrunde; der rechte Fliigel 
aber auf der anderen Seite der Strasse und im Walde von 
Bossu wurde weiter und weiter zuriick gedrangt und das 

23 
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Q-efeqht ~tan_d misslich, bis nach 5 Uhr nachmittags zwei 
Br~gaden der Division Al ten das __ Kampffelcl erreichten. 
Sie stiitzten die beiden Flu.gel der stark gefahrdeten Linie: 
inde;m 4ie englische Brigade Halkett von les Quatre-bras 
ab am . W al<;le von Bossu entlang in das Gefecht trat, die 
_Brigade Kielmansegge au£ der Naniurer Strasse gerade
~us blieb, bis sie an das Holz bei Haute-Cense anstiess. 
Auf diesem Seitenmar~che, hinter. der im Kampf begriffenen 
:P.ivision Picton hinweg, wurde sie von den iiberfliegenden 
Geschossen fortwahrend begleitet. 

Um diese Zeit trat zu Nev noch eine dritte Cavalerie-v . 

Brigade, und er ordnete einen neuen allgemeinen Angriff. 
Er nahm die Reiterei, der Wellington die gleiche _Waffe 
nicht entg_egen stellen konnt.e, in die Mitte; dafiir ver
starkte · er b~ide Flu.gel mit Infanterie.. So erho hen sich 
die Infanterie- und Ca valerie-Kampf e abermals zu ausserster 
.Scharfe, nachdem inzwischen das Geschiitzfeuer vorgewaltet 
u_nd schwere Opfer gefordert hatt.e.. . U eber Piraumont 
ruckte die Infanterie der Division Bachelu- gegen die Na
murer Strasse an.. Eine dichte Wolke von Schiitzen drang 
ii~er den von Zaunen . und Graben durchzogenen Grund 
des Gemionconrt-Baches und drohte die linke Seite W el
ling_t on s zu umfassen_. Sie hatte bereits die Strasse iiber
schritten, die sudliche Ecke des Holzes erreicht und die 
beiden verbiindeten Bataillone mehr und mehr gedrangt, 
als die Spitze von Kielmansegges Brigade eintraf. Das 
B~taillon Liineburg verstarkte die Englander und Braun
schweiger_7 und es kam zu einem z~hen Schiitzen-Gefecht, 
da die Franzosen die hartnackigsten Anstrengungen machten, 
das Holz zu behaupten,_ ihre Gegner ebenso entschieden 
dawiderhielten. Auch das BataiJJ;on Grubenhagen musste 
zur Verstarkung herangezogen werden, um das Gleich
gewicht herzustellen, wahrend d~r Rest der -Brigade -
die Feldjag~r und das Bataillon Bremen auf dem rechten 
flu.gel - sich in den Graben an der Strasse niederlegten, 
um den den Reiterangriffen noch ausgesetzten Vier
ecken der ])ivision Picton als Riic.khalt zu dienen. Jene 
engltschen Bataillone bestanden indessen auch die letzten 
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Anfalle selbstandig mit der gleichen Festigkeit, welche 
sie stundenlang bewahrt hatten. Dagegen breitete sich 
die feindliche In£anterie in einem erneuten A.ufdrangen 
vor der Brigade Kielmansegge aus und _ ihre Schiitzen 
naherten sich gegen 7 Uhr bis auf 80 Schritte der Strasse, 
so class einige Leute im Bataillon Bremen und der rechts 
davon stehenden Artillerie verwundet wurden. Es schwarmte 
zunachst eine Compagnie. Feldjager, dann noch die beiden 
Fliigel-Divisionen (Halb-Compagnieen) Bremen aus und 
beteiligten sich an dem Schutzengefecht in den Einzau
nungen. Erich fiihrte w~hrscheinlish eine der vorge
zogenen Abteilungen, cleren entschlossenes Eingreifen den 
sie mit den Augen begleitenden Cameraden lebhafte Freude 
und Befriedigung gewahrte. Ein Schuss streifte Erich s 
Schulter; die Kugel aber hatte nur das ,, Wing" ( Of
ficier-Abzeichen der englischen Uniformierung) getroffen 
und liess ihn unverletzt. 

Die V erbiindeten gewannen nun die Oberhand. In 
stetigem V orschreiten drangten sie den Gegner aus einer 
Umzaunung nach der anderen, erreichten den Grund von 
Gemioncourt und entrissen auf ihrem linken Fliigel den 
Franzosen das vorgeschobene Piraumont. In der Mitte 
gab die feindliche Cavalerie ihre vergeblichen Versuche 
endlich · auf, und am anderen Flu.gel hatte die inzwischen 
einget:roff ene englische Garde-Division Cooke auch den 
lange umstrittenen Wald von Bossu wiedergewonnen. So 
konnte Wellington mit Eintritt der ·Dunkelheit die Linie 
einnehmen, in welcher n.achmittags der Kampf begonnen 
war, wahrend Ney seine Truppen, die den Verbiindeten 
an Bravheit nichts nachgegeben hatten, eine viertel Meile 
riickwarts auf den Rohen von Frasnes zusammen zog. 
Die V orposten sta.nden so nahe, dass es wiederholt wahrend 
der N acht zum Feuern kam; doch liess das Bediirfnis nach 
Rube weiteres nicht zu. 

Mit stolzem Freuden-Geschrei war der siegreiche link.a 
Flugel dem schliesslich eilig abziehenden Fein.de nachge
setzt und man horte den gleichen Siegesruf auf de1· ganzen 
Linie sieh fortpflanzen. Nicht ohne Miihe wurden die 

23* 
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eifr1gen S"oldaten .zum Halt.en gebracht. l1:nd. das Bataillon 
Bt~emeil riach 8 Uhr oberhalb des Bachgrundes gesammelt 
an der Stelle, wo die Bergsch?tteri des 79. Regiments, 
der linke Fliigel der Brigade Kempt, ebenso wie ihr 
Gegner die blutigen Spuren · · des schweren Tagewerks zu
riick gelassen hatten. Der Verlust von Bremen beschrankte 
sich au£ 1 Officier und 1-2 Mann an Verwundeten · nebst 
4 Vermissten. Die Gesamt~Einbusse betrug aber auf jeder 
Seite 4500 Mann. 

Die in Reserve gewesenen 3½ Bataillone der Brigade 
Kielmansegge losten die am meisten im Kam.pfe be
teiligten 1.,rrippen ab und gaben die Vorposten. Das Ba
taillon Bremen lagerte mi t dem Grun de vor sich und sch ob 
die 3. Corripagnie als Piket um 180 Schritte iiber den 
Grund vor. Zu seiner· Linken bei Piraumont hatte es da~ 
Bataillon York, zur ·Rechten die Feldjager. Wegen der 
Nahe des Fein des durften die Pikets kein Feuer anziinden: an 

I 

den zahlreichen feindlichen W achtfeuern dagegen herrschte 
viel La.rm und Bewegung; man horte deutlich Holz fallen 
und das . Anrufen der Schildwachen. Obgleich hin · nnd 
wieder zwischen den Streif en Gewehrschiisse :fi.elen, so 
£and das Bataillon doch vier Stunden lang Ruhe· oh11e 
w·eitere Storung. 

Theodor hatte den Tag iiber Ordonnanz-Dienst gethari 
und war nicht in das Bataillon eingetreten; dafiir nelen ihm 
nun wahrend der N acht mehrere recht gefahrliche Ritte zu. -

.. Mit Tagesanbruch des 17. J uni unternahm der Fein•d 
Aufklarungen, welche zu wi.e~erholten Schi.ltzen-Gefechten 
fiihrten. Aus dem Walde von H:utte vorbrechend, griff er 
zun·achst den linken Fliigel von Kielmansegge an und 
wurde nach halbstiindigem Feuer zuriick geworfen. Eine 
:viertel Stunde spater machte er den ahnlichen Versuch 
gegen das Bataillon Bremen. Als er sich um 31 / 2 Uhr 
morgens mit Uebermacht auf die Piket-Compagnie warf1 

musste sie hinter den Grund zuriick gezogen werden. Das 
Bataillon nahm Aufstellung an der die Niederung umranden
derr Hecke,, von der es den sump:figen Bach und die da
riiber gelegte -Holzbriicke unter wirksaID:em Feuer hielt. 
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Der Feind wagte nicht den Grund zu iiberschreiten, urid 
es kam nur zu einem dreiviertel Stunde langen heftigen 
Kugelwechsei. Die Franzosen gingen erst ab, als sie von 
einer Abteilung des Bataillons York aus der Richtung von 
Piraumont in der Seite bedroht wurden. - Diesem Angriff 
folgten mit einiger U nterbrechung noch mehrere andere. 
Das Bataillon wies sie von seiner Stellung aus zuriick und 
nur kleine Ver£ olgungs-Streif en wurden nachgesandt; doch 
biisste es durch da,s Feuer . viel Leute ein. N ach einem 
in clieser Art vereitelten Vorstosse, als der Feind sich 
schon abzog, kehrte ein einzelner Franzose wieder um und 
naherte sich mit solcher Dreistigkeit, class man ihn fur 
einen U eberlanfer hielt. Auf 60 Schritte heran gekommen 
schlagt er sein Gewehr an und schiesst den Capitaine 
von Lep el durch das Bein, denselben der 1813 seine 
beiclen Gutsnachbaren Erich und Theodor fur das Bataillon 
angeworben hatte. Die ganze Linie feuerte elem nun davon 
lauf end en Franzosen nach ; dennoch gelangte er unversehrt 
zu den Seinigen zuruck. - Die Munition musste bei dem 
ausgedehnten Feuergefecht erganzt werden und wurde in 
.Tonnchen verpackt zugeftihrt. Gegen 10 Uhr morgens 
war der grosste Teil der Gewehre so verschleimt, dass sie 
haufig versagten; . es wurden aus diesem Grunde selbst zwei 
Compagnieen zum W aff en -Reinigen nach riickwarts ge
schickt. Gegen die in der Stellung verbliebenen unternahin 
indessen cler Feind nichts mehr. -

Um 10 Uhr morgens begann Wellington den Riick
zug auf der Briisseler Strasse nach der Stellung vor Mont 
St. Jean. Die Division Al ten, durch einige Bataillone 
verstarkt, blie b stehen, um den Abmarsch zu verdecken. 
Erst kurz: vo1; Mittag trat sie ihre Bewegung an, als rechte 
Seiten-Colonne neben der Briisseler Strasse auf den Land:.. 
wegen ii.her Baisy-Thy und Ways, wahrend Cavalerie mit 
Artillerie die Arriere:-Garde bildete und mit den nun an
riickenden Franzosen einige Zusammenstosse hatte. Auf der 
Flache hinter dem Dyle-Flu~s zog Alten um 2½ Uhr 
seine . Division zusammen und blieb bis 4 Uhr stehen. 
Dann brach er wieder auf, verfolgte noch eine Stuncle lang 
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die Landwege, musste sich aber bei deren schlechter Be
schaffenheit notgedrungen vor dem Hof Cailloux an die 
Heerstrasse heranziehen, auf der nun zwei Colonnen neben 
einander sich fortschoben. Die Hitze hatte sich iiber 
Mittag bis zu ausserster Schwiile gesteigert und bedriickte 
den Atem; die Sonnenstrahlen wurden so stechend, wie 
man es in diesem Klima kaum j e erle bt. Sie verkiindeten 
den nahen Regen, der schon in dunkeln dichten Wolken 
am Himmel stand. Beim Abmarsch von der Dyle brach 
das Gewitter mit tropischer Gewalt los; der Regen ergoss 
sich mit derselben Heftigkeit auf die Truppe, als Blitz und 
Donner iiber ihr tobten, ein Unwetter von uniibertreffbarer 
Intensitat. Es fiillte die aufgeweichten Wege und rief 
stellenweise Stromungen hervor, so dass man tief in 
Schlamm und Wasser watet~, die Reiterei ausserhalb der 
Strasse auf schnelle Bewegung verzichten musste. Durr,h 
den Regen hindur.ch erblickte man von Zeit zu Zeit die 
dichten Colonnen des Feindes in ein schwarzgraue·s Dunkel 
gehiillt. N ach zwei ruhelosen Nachten und ausgebliebener 
V erp:flegung ging die Anstrengung i.tber manches braven 
Mannes Krafte und man sah hier und dort Leute ermattet 
niedersinken , die den nachfolgenden Franzosen in die Hande 
:fielen. Theodor, der noch Ordonnanz-Dienst that, kehrte 
eben von einem Ritt zum Bataillon zuriick und erkundigte 
sich nach seinem Bruder. Er fand ihn nicht und niemand 
konnte Auskunft geben. Von boser Ahnung getrieben jagt 
er des Weges zuriick, den man gekommen und der von 
erschopft liegen gebliebenen bezeichnet ist, die ergeben 
ihr Schicksal erwarten. Eben hat er eine :flache Rohe 
iiberschritten, als er seinen Bruder weitab von der Co
lonne allein miihsam sich fortschleppen erblickt. Auch 
ihn haben die Krafte verlassen, und mit der letzten 
Anstrengung zieht er einen Fuss nach dem anderen 
aus dem tiefen Kot ohne Aussicht, der Gefangenschaft 
noch langer zu entgehen. In einem Augenblick ist 
Theodor an ihn heran, springt ab, hebt den mit der 
U nmoglichkeit ringenden auf sein Pf erd und treibt es 
durch einen ktaftigen Schlag zu eiligem Fortsprengen mit 
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dem gliicklich Geretteten ,· wahrend er ·--selbst · von den 
Kugeln der nahe gekommenen feindlichen Reiter geleitet 
zu Fuss· das Bataillon wieder einholt. 

Der Riickzug unter so erschwerenden Umstanden lastete 
natiirlich mit driickendem Gewicht auf den Truppen; wenn 
er in guter Ordnung und bester Haltung vollfiihrt wurde, 
so machte sich doch die unbehagliche Stjmmung in der 
auffallenden Stille - gel tend, mit welcher der Marsch vor 
sich ging. Nur ein Freund Theodors, D . . . . . vom 
Feldjager-Corps, mit mehr als · gewohnlicher Redefertigkeit 
ausgestattet, liess seiner Misslaune die Ziigel schiessen 
und schloss voll Unmut mit den Worten: ,,Das kommt da
von, dass man immerfort laufen muss, wenn man Aus
landern das Commando der Armee iibertragt." · Er sollte 
am nachsten Tage an _ diesen Ausspruch drastisch er
innert werden. 

Vor Mont St. Jean bezog Wellingtons Armee die 
Schlacht-Stellung. Die Division Al ten bog einige hundert 
Schritte hinter der Meierei la Haie-Sainte, links von der 
Strasse ab und nahm dort den · ihr zugewiesenen Platz ein. 
Die franzosische Cavalerie erschien um 6½ Uhr vor la 
Belle-Alliance und begann eine kurze Canonade, welche 
die beiden Batterieen der Division Alt en beantworteten. 
Das Bata.illon Bremen erlit~ dadurch keinen Schaden, doch 
wurden in seiner Nahe einige Leute getotet. N achdem 
Napoleon sich iiberzeugt hatte, dass Wellington nun
mehr stand hielt, liess er die Armee um Maison du Roi 
auf 2000 Schritte Abstand Biwaks beziehen. 

Das Bataillon Bremen verlor am 17. J uni 3 Officiere 
uncl 41 Mann an Toten und Verwundeten; ausserdem 
wurden 18 vermisst. Le bensmittel waren an diesem Tage 
garnicht empfangen; dazu begannen am Abend die Ge
witterscbauer von neuem, und der heftige Regen wahrte 
mit geringen Unterbrechungen die· ganze Nacht hindurch. 
Es trat empfindliche Abkii.hlung ein, so dass die durch
nasste Mannschaft durch Hin- und Herlaufen sich der Kalte 
zu erwehren versuchte. An Brennholz fehlte es ganzlich, 
und der aufgeweichte zahe Lehmboden schreckte davon ab, 
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sich zur Ruhe zu legen. Erich l:lnd Theodor standen 
einen grossen Teil der N acht mit den Riicken an einander 
gelehnt, um sich wenigstens gegenseitig zu stiitzen; schliess
lich aber versagten die Krafte und sie sanken trotz Wider
stre bens auf den schlammigen Boden nieder. 

N ach dieser in unvergesslich peinlicher Lage ver
brachten Nacht begannen erst gegen 8 Uhr morgens am 
18. Juni die Sonnenstrahlen wohlthatig zu wirken und 
Leben und_ Farpe in die vor Hunger, Nasse und Erschopfung 
erstarrten Gesichter zu bringen. Ein massiger Wind, 
der bis gegen 11 Uhr anhielt, trocknete das Feld, und 
diesen Zeitpunct musste Nap o 1 eon fiir den Beginn des 
Tagewerks abwarten, weil der aufgeweichte Boden grosse 
Truppen-Bewegungen nicht zuliess. Dieser U mstand ver
schaffte auch dem Bataillon Bremen die notwendige Zeit, 
um die Gewehre in brauchbaren Stand zu setzen, welche 
sonst das Feuer versagt haben wiirden. 

Die Stellung, welche Wellington gewahlt hatte, 
legt sich quer iiber die beiden Strassen von Charleroi und 
Nivelles nach Brussel kurz vor ihrer V ereinigung bei lVIont 
St. Jean. Sie besteht in einem flachen Riicken, den der 
teils mit Hecken eingefasste teils als Hohle eingeschnittene 
Querweg von Ohain nach Braine l' Alleud bezeichnet, und 
scheidet sich durch die muldenartige Einsenkung vor ihrer 
Front von den Rohen, die parallel in 1600 Schritten Ab
stand von der Meierei la Belle-Alliance na.ch beiden Seiten 
hin streichen. Der rechte Flu.gel wird durch das Querthal 
von Mer-Braine abgeschlossen. Das. Gelande ist vollig 
off en und nur drei Baulichkeiten, die Gehofte . Goumont, 
la Haie-Sainte und Papelotte, welche _Wellington in die 
Besetzung einbezog, liegen vor der eine halbe Meile 
langen Stellung vorgeschoben. 

Da Wellington in der Besorgnis einer feindlichen 
Umgehung auf der Strasse von Mons nach Bri.i.ssel noch 
immer ein stark es Corps bei Hal abgezweigt hielt, $0 hatte 
et bei Mont · St.· Jean nur 67000 Mann zur Stelle, denen 
Napoleon mit 72000 und einer erdruckenden Ueberzahl 
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an Gesehiitz ent.gegen trat. Doch er-w~artete er das Ein
treffen Bliichers zur Schlacht. Die Mitte seiner Linie 
zwischen den beiden Strassen nahmen zwei •Divisionen -
rechts die englische Garde, links Alt en - unter dem 
Prinzen von Oranien ein. Von letzterer stand die Brigade 
Ompteda links an der Strasse nach Charleroi, Kiel
mansegge in der Mitte, Halkett rechts; dahinter ein 
nassauisches Regiment. 0 mptecla schob eine Besatzung 
in das vorliegende la Haie-Sainte, die Garden ebenso 
nach Goumont, Kielmansegge hatte eine Jager-Com
pagnie als Schii.tzen vor sich. Den linken Flii.gel der Auf
stollung von der Strasse nach Charleroi an bildeten 6 In
fanterie-Brigaden, von denen einige Bataillone clie vor
liegenden Gehofte Papelotte, la Haye und Frichermont 
festhielten; auf dem rechten Flii.gel, meist ii.her die Strasse 
von Nivelles hinaus und in tiefer Aufstellung hinter ein
ander, waren unter Hi 11 6, und in Reserve blieben andere 
3 Infanterie-Brigaden. Hinter dieser Linie und durch den 
Hohenriicken gegen Einsicht gedeckt, befanden sich 10 Bri
gaden Cavalerie mit dem Hauptgewicht ebenfalls gegen 
den rechten Fliigel geschoben, fii.r welchen Wellington 
vorzugsweise Besorgnis hegte, ,vahrend er auf elem linken 
bei Smohain ·stiincllich -dem Anschluss Bliichers ent
gegen sah. 

Napoleon entfaltete seine Armee auf den sanften 
Ho hen zu beiden Seiten von la Belle-Alliance, rechts der 
Strasse das 1. Corps Erlon~ links das 9.. Rcille, Cavalerie
Corps hinter ihnen. In der l\ifitte behielt er das 6. Corps 
Lob au uncl die . Garden in Reserve. Den Hauptstoss be
schloss er auf den feindlichen linken Fliigel zu rich ten, 
um Wellington von den Preussen und von Brussel fort 
zu drangen; <loch sollte zuvor die Aufmerksamkeit nach 
dem rechten Fliigel abgelenkt werden. 

So wendete sich eine halbe Stunde vor lfittag eine 
Brigade Reilles gegen Schloss Goumont und bot den 
Batterieen der Divisionen Al ten und Cooke die Gelegen
heit ~ die Schlacht zu eroffnen. Dieser Scheinangriff gewann 
aber bald den ernstesten Charaltter; er nahm allmahlich fast 
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das ganze Corps Reille in Anspruch, ohne dass bis ·zum 
Abend bier eine Entscheidung erreicht. warden konnte. ~ 
Wahrend dessen entfalt.ete Napoleon eine kraftige Artillerie
Linie; bis 1 Uhr standen ostlich der Strasse von Charleroi 
schon 78 Geschiitze im Feuer 7 um den Hauptangriff vor
zubereiten, und beschossen mit voller Gewalt den link en 
Fliigel nebst dem anstossenden Teil des Centrums von 
Wellington, die ihnen nur weit schwacher antworten 
konnten. Dann begann Erlon den Angriff. Seine vier 
Divisionen in Staffeln neben einander gelangten bis auf die 
gegnerische Stellung, wurden dort aber durch das Infanterie
Feuer zuriick gewiesen und so energisch durch die Ca
valerie-Brigaden Pon son by, Vandeleur und Ghigny 
zusammen gehauen, dass sie in aufgelostem Zustan<le hinter 
ihre Batterien weichen mussten und nicht eher der Ver
folgung ledig wurden, als bis zu ihrem Schutze drei Ca
valerie-Regimenter vorbrachen, die die Dragoner Pon
son bys verjagten. Der linke Fliigel von Erlons Angriff 
hatte die Division Alt en beriihrt, ind em die Brigade 
Quiot sich gegen die von einem Bataillon der Brigade 
Ompteda besetzte Meierei la Haie-Sainte wandte 7 eine 
Cuirassier-Brigacle vom Corps Milhaud sie links begleitete. 
Wir werden die Einzelheiten ihres Kampfes unten ein
gehender zu schildern haben. 

N ach Abweisen dieses Hauptangriffs wurde das Ar
tillerie -Feuer auf der ganzen Linie wieder aufgenommen, 
und die Triimmer von Erlons Corps unterhielten, jenach
dem sie sich erholt hatten, ein nichts entscheidendes 
Schiitzen-Gefecht. Nur auf die Oertlichkeiten vor ihren 
Fliigeln, Papelotte und la Haie-Sainte, machten sie kraf
tigere Anfalle und es gelang ihnen schliesslich, sich in 
deren Besi tz zu setzen. -

Wahrend der geschilderten Vorgange hatte Napoleon 
die iiberraschende Meldung erhalten. 9-ass das preussische 
Corps Bulow in Reiner rechten Seite bei Chapelle St. 
Lambert erscheine, und sich dadurch genotigt gesehen, 
das Corps Lo bau und zwei Cavalerie-Divisionen als Dek
kung der gefahrdeten Richtung iiber Plancenoit hinaus 
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zu schieben, wo sie quer iiber die lang gestreckte Flache 
zwischen dem Ohain- und Lasnes-Bach einen zuriick ge
bogene:rr Haken zur Schlacht-Linie bildeten. Es blieben ihm 
nur noch die Garde und die Cavalerie-Corps an verfiig
baren Truppen. W ollte er die . erstere nicht schon in 
diesem Stadium der Schlacht aus der Hand geben, so 
musste er die weiteren entscheidenden Schlage der Ca
valerie zuweisen, und er griff riickhaltslos zu diesem Aus.:. 
kunfts-Mittel. Wegen des drohenden Angriffs der Preussen 
stand er indessen nun davon ab, den linken Fliigel W el
lin gt on s zum Einbruchs-Punct zu wahlen; er trug Ney 
vielmehr auf, seine Stosse zwischen den beiden Haupt
strassen auf die Mitte zu richten. 

Zur Vorbereitung verstarkte sich hier die Artillerie, 
und gegen 4 Uhr begannen die grossen Cavalerie-Angriffe, 
welche die Division Alt en und die rechts neben ihr stehen'."' 
den Bataillone trafen. Zunachst wurde das Cuirassier-Corps 
Mi Iha u d eingesetzt, demnachst die leichte Garde-Division 
Lefebvre (zusammen 5000 Pfercle ); dann wiederholte 
Milhaud seine ·versuche und es folgten - etwa um 5 Uhr 
- ii.her 4000 Pferde des Corps Kellermann und der 
schweren Garde-Division Guyot. Der Mut, mit welchem 
die Reiter die Hohen hinan jagten und sich auf die Vier
ecke der britischen und deutschen Infanterie stiirzten, wird 
von Freund und Feind anerkannt; doch wurde keins dieser 
Vierecke gesprengt, und nur clrei Bataillone, welche in 
Linie formiert um la Haie- Sainte gegen Infanterie im Ge
fecht standen, sind ihnen erlegen. Die franzosischen Reiter 
wichen dem in der Na.he mit Ruhe abgegebenen Feuer aus, 
glitten an den Vierecken ab, wie es bei verfehlten AngTiffen 
haufig vorkommt, versuchten gegen die Seiten anzureiten, 
jagten durch die Zwischenraume auf die BataiJlone des 
zweiten Treff ens los, um auch vor denen umzukehren, und 
wurden schliesslich, als ihre Ordnung sich mehr und mehr 
loste, durch Gegenangriffe der englisch-deutschen Reiterei 
zuriick geworfen, wobei sie ein Dritteil ihres Bestandes 
auf der W ahlstatt zuriickliessen. 

Es war 6 Uhr. 
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Wellingtons Lage wurde wahreiid dieser zweistiin
digen Cavalerie-Kampfe doch auf die Dauer sehr misslich. 
Der Stiitzpunct la-Haie-Sainte war in Feindes Hand ge
fallen, sein Heer hatte schon grosse Verluste erfahren und 
litt weiter besonders emp:findlich durch die iiberlegene 
franzosische Artillerie und durch den Mangel an Ausdauer 
der vielen j ungen Soldaten, deren manche sich unter 
allerlei Vorwanderi zerstreuten. Es gab Bataillone, die 
auf eine handvoll Leute zusammen geschmolzen waren und 
von Hauptleuten oder Subaltern-Officieren gefiihrt wurrlen. 
Der Brigade Om pt e c1 a blie ben nur noch wenige Com
pagnieen in gefechtsmassigem Zustande, und die Brigade 
Kielmansegge war auf zwei schwache Massen herabge
kommen, ~ie kaum Bataillone genannt werden konnten. 
Die britischen und deutschen Reiter-Brigaden sa,h man -
mit Ausnahme zweier des linken Fliigels - au£ weniger 
als die Starke eines Regiments eingegangen; die Brigaden 
Somerset und Ponsonby zusammen bildeten nicht meht 
zwei Schwadronen. Die halbe .Art11lerie war ausser Thatig
keit gesetzt, weil die Bedienungs-Mannschaft fehlte. Die 
Zwischenraum.e der schwindenden Bataillone wurden immer 
grosser, und Wellington sah sich genotigt, nicht nur 
alles, was er an Infanterie im Riickhalt hatte, in die Ge
fechtslinie zu schiebe1+, sondern auch die ganze Aufstellung 
zu verkiirzen, indem er Truppen von den Fliigeln nach 
der Mitte zog. Der Zustancl der Armee machte ihm Sorge 
und er sah mit Sehnsucht der Hiilfe entgegen, .um die er 
schon vor mehreren Stunden wiederholt und dringend nach
gesucht hatte. Doch nun war auch der Zeitpunct gekommen7 

wo das preussische Heer mit steigendem, zuletzt mit ver
nichtendem Nachdruck in den Gang der Schlacht eingreifen 
sollte. Seit halb 5 Uhr hatte Bulow sich durch Ca
nonenfeuer angekitndigt, um 6 Uhr bereits die-ihm gegeniiher 
stehenden Krafte Lo baus bis Plancenoit zuritck gedrangt 
und Na pol eon in die Notwendigkeit versetzt, die Halfte 
seiner Garden abzusenden, um dieses nahe an der Strasse 
auf Charleroi in seinem Riicken · gelegene Dorf zu 

behaupten. 
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· Jetzt -· um 7 Uhr - beschloss er noch einen letzten 
Verzweiflungs-Stoss mit dem, was ihm geblieben. In drei 
Colonnen liess er die feindliche Stellung zwischen Goumont 
und la Haie-Sainte ersteigen. Die IDittelste, aus 6 Ba
taillonen· Garde gebildet, traf auf die englischen Brigaden 
Maitland und Colin Halkett;· die rechte aus Tr.uppen 
des Corps Erlon auf die Brigade Kielmansegge und ihre 
-N ach barn, die Braunschweiger und 2 Bataillone N assauer; 
die linke franzosische Colonne voID Corps Reille auf die 
Division Olin ton. Alie· drei Colonnen hatten zwar anfangs 
Fortgang, zerschellten aber schliesslich an dem Widerstande, 
den sie noch an der _gegnerisehen Infanterie und recht
zeitigeID Eingreifen der Cavalerie fanden. Zur selben 
Stunde hatte Bl i.icher die ganze rechte Seite der Fran
zosen niedergebrochen und naherte sich der Strasse von 
Charleroi im Riicken der noch Kampf en den; eine Nieder
lage kaID iiber das stolze Heer, wie sie tiefgreifender nicht 
sein konnte. Wellington aber ergriff den Moment, um 
seine Truppen aus der so lange stehend verteidigten Stellung 
vorzuftihren und dem geschlagenen Feinde eine Strecke 
weit nachzuriicken. Er brachte damit die ungebrochene 
Haltung zum Ausdruck, welche die Triimmer seines Heeres 
noch immer bewahrten. 

An diese Skizze VOID allgemeinen Gang der Schlacht 
schliessen wir nun die eingehendere Schilderung des Anteils, 
den die Division Alten, insbesondere die Brigade Kiel
mansegge daran genomIDen haben. 

Beim Aufstellen der Schlacht-Linie wurden zwei In
fanterie-Treffen gebildet aus geschlossenen Colonnen IDit 
ZwischenrauIDen zum AufIDarsch. Die Schwache der Trup
pen veranlasste, dass mehrfach zwei Bataillone zusa.IDmen 
stiessen; bei der Brigade Kielmansegge wurde das Ba
taillon Bremen mit Verden, das Bataillon York mit Gruben
hagen vereinigt, wahrend Liineburg selbstandig blieb und 
die beiden Jager-CoIDpagnieen zerstreut V erwendung fanden. 
Die aus Bremen und Verden combinierte Colonne erhielt 
den rechten Fliigel der Brigade im ersten Treffen; zur 
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Linken hatte sie das Bataillon Liineburg, zur Rechten die eben
so _zusammen gesetzte Colonne vom 73. und 30. britischen 
Regiment der Brigade Colin Halkett. Im zweiten Tref
fen Kielmansegges standen York-Grubenhagen; doch 
nahmen sie spater den Platz des Bataillons Liineburg ein, 
als dieses eine andere Verwendung erhielt, und ebenso 
wurde ini weiteren Verlauf aus dem zweiten Treffen das 
nassauische Regiment zwischen die Brigaden Halkett und 
Kielmansegge eingeschoben. Sie sind die Nachbar
Truppen, neben denen die Bataillone Bremen und Verden 
unter dem gemeinschaftlichen Befehl des Oberstlieutenants 
von Langrehr die Schlacht durchgekampft haben. Letztere 
wurden in eine geschlossene Doppelcolonne zµ Divisionen 
(Halb-Compagnieen) formiert, von welcher Bremen links 

1. ~ 8. 

-- --* Theodor 

8. 1. * Erich 

abmarschiert den rechten, 1l erden den liuken Flu.gel bildete. 
Erich befand sich bei der 1., Theodor bei einer der 
inneren Compagnieen. Die Colonne· stand auf dem_ hochsten 
Puncte des Schlachtfeldes und genoss eines freien U eber
blicks fiber die ganze franzosische · Linie, blieb aber dadurch 
der vollen Artillerie-Wirkung ausgesetzt. Bei der Auf
stellung der eigenen Batterieen vor der Infanterie, wurde 
diese unwillk-q.rlich zum Kugelfang, und die Colonne Lang
rehr hat schwer d_arunter zu leiden gehabt. 

Wellington ritt vor dem Beginn der Schlacht lang
sam an der Linie entlang. Sein Aeusseres verriet grosse 
:Ruhe, auch griisste er mehrere ho here Officiere sehr 
freundlich und machte einige Male auf kurze Zeit. halt; 
sein :!?lick blieb. fast .immer dem Feinde zugewandt und 
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der Eindruck, den i;;eine Hal tung au£ die Truppen hervor
brachte, wirkte sehr vorteilhaft. General von M iiffling 
in des Herzogs Gefolge rief dem Bataillon im V orbeireiten 
einige freundliche W orte zu und verkiindete die nahe An
kunft der Preussen. 

Um halb 12 Uhr eroffneten die Batterieen, deren eine 
100 Schritte vorwarts der Colonne L angrehr auffuhr, ihren 
Donner gegen die Infanterie Reilles bei deren Angriffs
Bewegung auf Goumont. Sie blieben fast zehn Minuten 
ohne Antwort; dann aber wurde der eiserne Gruss zuriick ge
geben und bis zum Sinken des Tages nicht mehr unter
brochen. Die Canonenkugeln begannen bald fur die Co
lonne bedenklich zu werden; sie entwickelte sich zur 
Linie, legte sich zu Boden und verharrte . in die$er I.Jage 
bis die Annaherung von feindlicher Cavalerie zur Bildung 
des Carrees zwang. Dieses bestand in einem viergliedrigen 
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hohlen Viereck, das nach jeder Seite zwei Compagnieen 
zeigte; das erste Glied fl.el auf's Knie und fallte das Ba
jonett, wahrend die anderen ihre Kugeln versandten. Die 
Lieutenants hatten ihren Platz in den vorderen Gliedern, 
Theodor in ~er 2. Compagnie auf der rechten Flanke, 
Erich au£ der Riickseite. 

Bei dem grossen AngTiff des Corps Erlon um 2 Uhr 
wandte sich dessen linker Flu.gel, die Brigade Quiot, 
gegen la Haie-Sainte, wobei ihr zur Deckung der offenen 
Seite die Cuirassier-Brigade Dubois vom Corps Milhaud 
als Staffel folgte. Quiot umfasste den Hof und drang in 
die Garten vor und hinter ihm ein, so dass das Bataillon 
Liineburg von der Brigade Kielmansegge nebst einigen 
Compagnieen der Brigade Ompteda zum Gegenstoss rechts 
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des Hofes vorgesendet werden mussten, um die Besatzung 
von der U mfassung frei zu machen~ Diesen Augenblick 
ergriff Dubois zum Angriff der auf freiem Fe] de an
riickend en Infanterie, und · es gelang ihm das Bataillon 
Liineburg ganzlich zu zerstreuen. Auch die Feldjager
Compagnie wird wie eine Flucht Sperlinge, die unver
sehens aufgescheucht ist, in voller Auflosung am Bataillon 
Bremen voriiber gehetzt. Il1re fliichtige Eile bietet trotz 
des Ernstes der Lage ein so drolliges Bild, class Theodor 
- in der Flanke des eben gebildeten Carrees ruhig der 
weiteren Entwickelung der Dinge entgegen sehend - schon 
zum l.iacheln geneigt ist, als sein Blick au£ Freund D . . 
fallt, der unter seinen J agern hart an ihm vori.iber eilt. 
,, Na D . . . . . . , heute lauft der Herzog von W el-
1 in gton aber nicht!u ruft er ihm lachend . zu und zahlt 
damit die absprechende Kritik vom vorigen Tage heim 
( S. 359 ). Gleich clarauf wird <las Carree selbst auf 

die Probe gestellt. Die Cuirassiere begniigen sich nicht 
mit jenem Erfolg, sondern reiten weiter gegen die Haupt
stellung und treffen mit dem Regiment des linken Fliigels 
auf Langrehr. In Colonne formiert und in massigem 
Trabe reiten sie auf das Viereck an, werden mit grosster 
Ruhe auf 40 bis 50 Schritt von elem Feuer der Stirnseite 
empfangen uncl kehren sofort - ohne den Einbruch zu 

versuchen - wieder um. Ein fro hes Hurra . begleitet sie 
au£ dem Riickweg und die Freude iiber die unerschrockene 
Haltung der Soldaten teilt sich allgemeiu mit. Als der 
Prinz von Oranien heran kommt, dem Commandeur die 

· Hand driickt, lobende Worte an die beiden Bataillone 
richtet uncl sich ihrer stets zu erinnern verspricht, da ver
mag Langrehr eine Freudenthrane kaum zu unterdriicken. 
- Dem rechten Fliigel Dubois' trat inzwischen die Ca
valerie-Brigade Somerset entgegen und war£ das Ganze 
die Rohe hinunter iiber la Haie-Sainte hinaus. Das glan
zende Bild dieses Reiterkampfes, der dumpfe Schall, mit 
dem man weit hin die ·schwerter der Leib-Garden den 
Cuirass ihrer Gegner wie Paukenschlag treffen horte, 
boten der Infanterie ein Schauspiel, welches selbst unter 
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der lebhaften Scenerie einer · Schlacht sich zu hervor- -
tretenden Eindriicken in der Erinnerung verdichten musste. 
Die Verfolgung endete hier im wesentlichen vor dem 
Feuer der Brigade Quiot, welche nach ihrem vergeb
lichen Versuch au£ la Haie-Sainte sich an der Strasse 
abzog. 

N ach diesen Vorgangen bereitete Ney seinen Centrum
Angriff vor. Die Einleitung wurde in der hannoversch
englischen Linie durch die vermehrte Heftigkeit des au£ 
die Mitte gerichteten Artillerie-Feuers stark bemerkbar. 
Zwei schwere Batterieen batten ihr gegeniiber Aufstellung 
genommen und auch diejenigen von der Ostseite der grossen 
Strasse sandten ihre Geschosse hierher. Der Donner rollte 
ohne U nterbrechung fort, und durch die die I.Jinien dicht 
verhi.tllenden Dampfwolken erfasste das Auge von einem 
Ende zum anderen nur momentane Blitze, die aus den 
Feuerschliinden hervor stachen. Ein Schauer von Eisen 
rasselte auf die Bataillone nieder, die in unfreiwilliger 
Musse am Boden lagen und ihr Ohr dem schrillen Ton 
der Geschosse folgen liessen, bis das Auge an den 
blutigen Folgen die unsichtbar schwirrenden Todesboten 
erkannte. Wahrend fort und fort Verwundete das Carree 
verliessen, hauften sich rundum die Menschentrfimmer, 
die aus den Reihen der Lebenden entseelt dort niedergelegt 
wurden. Die Verluste, welche die Colonne Langrehr 
durch diejenigen Geschosse erlitt, welche gegen die vor ihr 
aufgefahrene Artillerie gerichtet waren, bewogen sie schliess
lich zu einem kurzen Rechtsschieben, und diese Bewegung 
hat sie vor noch grosserem Schaden bewahrt. Denn gleich 
danach flogen zwei Pulverkarren auf, die vorher nur 
40 Schritt entfernt gewesen waren; sie vernichteten Be
spannung und Fahrer, und auch das Bataillon Verden 
biisste einige Leute ein. Man entfaltete sich zwar zur 
Linie, blieb aber in dieser Aufstelllung nicht lange, da 
feindliche Cavalerie auf's neue anriickte. Ohne ein Com
mandowort der Officiere, das bei dem Canonendonner nicht 
verstanden ware, wurde auf deren Signal mit der kleinen 
Pf eif e schnell das Viereck wieder hergestell t. 

24 
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Es folgten nun. in der · Zeit von 4 bis 6 Uhr die gr·ossen 
Reiter-Angriffe N eys, welche den Raum zwischen la Haie
Sainte und Goumont bedeckten und fast jedesmal auch die 
au£ den hervorragenden Puri.ct gestellte Colonne Langrehr 
trafen. Sie hatte vier Stosse derselben abzuweisen. 

Eine Cuirassier-Brigade der Division Delort ( darunter 
das 6. Regiment vom Corps Milhaud) riickte in Colonne 
acht Staffeln tief und breiter als die frii.here - im ganzen 
wohl 700 Pferde -· wiederum im Trabe an und machte 
gleichsam stutzend auf 70 bis 80 Schritte halt. Die Ver
suchung zum Schiessen war sehr gToss; samtliche Officiere 
des Carrees waren bemiiht, die Soldaten vom voreiligen 
Feuern abzuhalten, und der Commandeur drohte mit der 
Pistole in der Hand den U ebertreter niederzuschiessen. 
Das ganze Carree mit gespanntem Hahn bleibt in stolzer 
Haltung ohne alle Bewegung; es ist ein feierlicher Moment. 
Dann. riicken die Cuirassiere im Postillons-Trabe auf die 
linke Ecke des Vierecks an, schwenken aber ohne sie an
zufallen vorbei, passieren die linke, darauf die schliessende 
und zuletzt die rechte Flanke, und erhalten von alien nach 
einander ein regelmassiges Feuer in grosser Na.he; an der 
rechten Flanke, wo Theodor stand, gingen sie kaum drei 
Schritte weit voriiber. Einen Brigade- General · an ihrer 
Spitze sah man, als die rechte· Flanke des Vierecks den 
Befehl zum Anschlagen erhielt, sich tie£ auf die entgegen 
gesetzte Seite des Pferdes niederbiegen und dadurch der 
Gefahr entgehen; gleich nach dem Abfeuern erhob er sich 
im Sattel und drohte mit der Faust. Spater erschien der
selbe noch einmal und blieb wieder unverletzt. 

Der V erlust der Cuirassiere war bei alledem unver
haltnissmassig gering; aber Officiere und Soldaten ihrer 
Gegner batten die feste Ueberzeugung gewonnen, dass 
keine U eberzahl an Rei tern ihnen mehr gefahrlich ware. 
Sie konnten vielmehr die Angriffe als Ruhemomente an
sehen; denn gleich nachher fing das verheerende Canonen
feuer wieder an. Die Bedienungs-Mannschaft der eigenen 
Batterieen, welche sich vor den durchreitenden Cuirassieren 
unter den Canon en verborgen oder in· das Carree gerettet 
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hatten, wahrend die Bespannung hinter das zweite Treff en 
zuriick jagte, sammelte sich wieder bei den Geschiitzen 
und gao den Abziehenden durch ihre Geschosse da.s Geleite. 
Es brachen nun drei Cavalerie-Brigaden Wellingtons 
durch die Infanterie vor, und abermals kam es zwischen 
beiden Linien zu einem heftigen Verfolgungs-Kampf, 
welcher durch das Eingreifen der franzosischen Garde-Ca
valerie-Division Lefebvre zum Abschluss gebracht wurde. 

Gleich beim Wiederbeginn des Feuers verlor Oberst
lieutenant Langrehr durch eine Kugel sein hiibsches Pferd 
und musste ein herrenloses Cuirassier-Pferd greifen lassen; 
aber eine viertel Stunde spater riss eine aufsetzende Ca
nonenkugel ihm selbst den Fuss ab. Er blieb zwar im 
Sattel'sitzen und sehien nur einen Augenblick die Besinnung 
zu verlieren; dann aber nahm. er mit einigen herzlichen W orten 
des Dankes und der Anerkennung fiir imm.er Abschied vom 
Bataillon. _ Bald nach ihni wurde auch der Major .durch einen 
Granatsplitter vom Pferde geworfen. - _ 

Inzwischen hatte Ney das Corps Milhaud und die 
leichte Garde-Division wieder geordnet und zu neuem. An
griff vorgefii.hrt. So musste das abermals zusammen ge
laufene Carree nach einer Stunde Pause den dritten Angriff 
abwehren. Die anreitende Colonne bestand vorn aus Cui
rassieren; es folgte ihr aber eine solche von reitenden J agern. 
Der Verlauf war dem vorhergehenden ahnlich; sie jagten 
an der linken Flanke vorbei. Hinter dem Viereck ordneten 
sie sich von neuem und ritten von riickwarts her nochm.als 
an; und wieder glitten sie voruber, ohne eine Lucke zu 
brechen. Sichtbar drangten die Perde gewaltsam von der 
-Infanterie ab und vor der rechten Flanke, an der sie zu-
letzt voriiber gingen, konnten die Reiter ihre Tiere kaum 
mehr vom Durchgeheu abhalten. Die Stimmung des Ba
taillons wurde durch diesen Erfolg trotz aller schweren 
Verluste zuversichtlich gehoben und weiter dadurch ange
regt, dass General Alten ihm fii.r die Haltung seinen 
Beif all bezeugen liess. 

Die Cavalerie blieb fortan in solcher Na.he, dass das 
Carree nicht mehr geoffnet werden durfte, trotzdem f eind-

24* 
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liches Geschiitz vorubergehend bis auf . Kartatsch-W eite 
heran· kam. Die Verluste durch Kugeln - und besonders 
Granaten - wurden jetzt sehr stark, und unaufhorlich 
waren die Officiere bemiiht, die Lucken auszufiillen. Das 
Fortschaffen der Verwundeten nahm viel Gesunde in An
spruch und machte die Reihen in beunruhigendem Masse 
dunner; denn nur an fangs ging dieser Transport bis zu den 
nachsten Hausern von Mont St. Jean, spater immer weiter 
zutuck,. weil jene bald uberfullt. waren, und die Mehrzahl 
der Begleitenden traf erst nach der Schlacht wieder ein. 
In diese Periode fallt Theodors Verwundung, und auch 
das Commando des Carrees wurde zum zweiten Mal ge
wechselt. In bedenklicher Weise neigte sich die Canona<le 
zum Nachteil von Wellingtons Artillerie; die Batterieen 
von der Brigade Kielmansegge waren schon unbrauchbar 
geworden und mussten ersetzt werden. Eine reitende bel
gische Batterie fuhr in stolzer Haltung wie zur Paralle 
unfern des Carrees auf, so dass es eine Freude war, 
sie heran galopieren und ihr Feuer eroffnen zu sehen. 
Aber schon beim Abprotzen zuckte es wie unheimliche 
Gespenster durch Ross und Reiter, halbe Menschen hingen 
in den ::eugeln und es war eine Bewegung, wie wenn der 
Boden wankte. Die feindlichen Geschosse wurden in iiber
waltigender Masse auf die neu aufgetretenen vereinigt und 
in 25 Minuten waren sie so vernichtet, dass sie miihsam 
nur drei Geschutze zuriick schleppten. Auch ein jnnger 
englischer Artillerie-Officier widerstand dem feindlichen 
Canonenfeuer eine geraume Zeit; doch blieben seine 
Anstrenguugen ebenso erfolglos, und die Infanterie 
musste die verheerende Wirkung ohne diesen Schutz 
weiter tragen. 

Eine Abwechselung in die Lage brachte der vierte 
Cavalerie-Angriff. Er wurde von Cuirassieren (2. oder 3. 
Regiment) der Division Roussel vom Corps Kellermann 
ausgefiihrt, denen in kleinem A.bstand einige Schwadronen 
Lanciere der Garde-Division Lefebvre folgten. Die Be
wegung zeug{e sch on von Erschlaffung; die Reiter ver
mochten die Pierde kaum aus dem Schritt zu bringen nnd 
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kehrten auf das Feuer um, ohne den Zusammenstoss 
zu versuchen. 

Unthatig stand _ man nun wieder im Canonenfeuer 
und das Carree litt in der Front· so sehr, dass die Form 
nicht mehr erhalten werden konnte. Zuerst wurde es ein 
unregelmassiges Dreieck, dann bildete es eine Figur ohne 
bestimmt anzugebende Gestalt, und im Augenblick, wo 
der fiinfte Reiter-Angriff erfolgte, war in der Stirnseite 
eine drei bis vier Schritt breite Liicke off en, welche nur 
eben noch durch einzelne hinein springende Leute ver
deckt werden konnte. Inclessen die Reiter - wiederum 
Cuirassiere und Lanciere - ritten blincliings voriiber uncl 
die drohende Krisis blieb ohne Folgen. 

Damit war die feindliche ·Cavalerie beseitigt, aber es 
standen noch schwere Prii.fungen bevor. Das Schiit.zen
Gefecht auf der Mitte hatte nach cler W eg-nahme von la 
Haie-Sainte nicht mehr nachgelassen, indessen haupt
sachlich die Brigaden Ompteda und Kempt in Anspruch 
genommen. Dem um 7 Uhr vorbereiteten Angriff der 
franzosischen Garden schlossen sich aber nun zwei Divi
sionen von Er 1 on s Corps an, ind em sie von Artillerie 
begleitet unter wohl unterhaltenem Gewehrfeuer an la 
Haie-Sainte vorbei, gegen die Brigade Kielmansegge 
uncl die zu ihrer Recht.en stehenden Truppen vorriickten. 

Diesem Stoss, der voi--zugsweise die Col?nne Bremen 
und Verden traf, konnten die deutschen Truppen nicht 
mehr widerstehen. Anfangs schossen die Solclaten des 
Bataillons Bremen lebhaft auf die Angreifer; aber die l\tiu
nition ging auf die Neige und nur aus den Taschen der 
Gefallerien wurde ein schwacher Kampf unterhalten. Eine 
feindliche Colonne machte, so bald ihre Spitze die Rohe er
reichte. auf 80 Schritte halt und eroffnete ein starkes 

' 
Feuer; dann riickte sie wieder vor und der Knauel, zu 
welchem Bremen und Verden sich zusammen hielten, musste 
in gleichem l\tiasse langsam ausweichen. N ur noch einige 
Freiwillige konnten entgegengestellt werden, welche sich 
dem Feinde dreist naherten, um ihre letzte Patrone in die 
Colonne zu schiessen. Da.nn horte jeder Widerstand auf, 
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und die Bataillone · gingen wie die ganze Linie, soweit sie 
von diesem Angriff betroff en wurde, aus dem. Bereich · des 
feindlichen Feuers zuriick. Einige hundert Schritte .riick
warts wurde halt gemacht, der untermischte Haufen zu 
ordnen begonnen und einige Bunde Patronen verteilt. 
Doch der Prinz von Oranien eilte herzu und liess dafiir 
nicht Zeit, f orderte zu raschem V orriicken auf und fiihrte 
die Bataillone ungeordnet wie sie waren ·wieder heran, 
bis sie von Kartatschen empfangen, der Prinz bald ver
wundet wurde. Unthatig stand man dem Feuer der 
feindlichen Colonne, die sichtlich schon erlahmte, eine 
Zeitlang gegeniiber; laut uncl dringend baten die Soldaten, 
die ihre letzte Kraft gern einsetzen wollten, um Patronen; 
aber der vortreffiiche Wille scheiterte am ganzlichen Mangel 
der Munition. So loste sich der Hauf en immer mehr und 
die erschopften Reste mussten abermals zuriick gehen. 
Die Brigade wurde angewiesen. sich am Eingang von 
Mont St. Jean zu ordnen. Es war 8 Uhr abends. - Der 
A.bgang an hoheren Of:ficieren war so gross, dass 5 Ba
taillone keine Stabsof:ficiere mehr besassen, ein Major die 
Brigade commaridierte, der Brigadier die Stelle des ver
wundeten Divisionars iibernommen hatte. W ahrscheinlich 
bei dieser letzten Scene des Infanterie- Gefechts ist es 
.gewesen, wo auch E~ich verwundet wurde. 

Es kostete grosse Miihe, die Soldaten in dem Gewuhl 
auf und neben der Strasse zusammen zu halten: die . 
meisten warfen sich vollig erschopft in einem .Tannen
geholz am Wege nieder. Nach einer halben Stunde war 
indessen die sehr schwach gewordene Brigade . so weit 
geordnet, dass sie wieder zum Schlachtfelde vorgehen 
konnte. Au£ diesem Marsche begegneten ihr schon zwei 
grosse Haufen franzosischer Kriegsgefangener. Der Kampf 
hatte seinen Abschluss gefunden; man sah nur noch die 
letzten Truppen des :fliehenden Feindes, und die schweren 
Opfer des Tages waren durch den glanzendsten Sieg be
lohnt worden. 

Das B,ataillon Bremen hat in. dem ewig denkwiirdigen 
Kampfe einetr der meist ausgesetzten. Posten eingenommen 
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und ruhmvoll behauptet. N ach .. Sib o rn ·es- massgebender 
Darstellung soil das Nachbar-Carree zur Rec-hten; welches 
der -Brigade Colin· Halkett zugehorig aus dem 73. und 
30. britische·n Regiment gebildet war, auf der ganzen 
Linie die grosste. Zahl von Cavalerie-Angriffen auszuhalten 
gehabt haben. Die Colonne Langrehr ist · ihm darin 
nahezu gleich gekommen und dabei lag ihr die Aufgabe 
·ob, _ stundenlang mit stiller Hinge bung unbewegt ein ver
heerendes Canonenf euer zu tragen, das j ede Minute zu 
einem: unmessbaren Zeitraum auszudehnen schien. Die 
Truppen, welche von Pulverdampf geschwarzt, von Wunden 
blutig bedeckt unter einem Hagel von Geschossen und 
unter dem Sturm der Eisenreiter zu Ruinen zerrissen, doch 
ungebeugt ihren ·Platz auf der vielumstrittenen Hochflache 
siegreich verteidigten, haben in der Geschichte ihr ruhm
volles Denkmal verdient und gefunden. Aber .schwer 
waren die Opfer, die sie diesem Triumpf und ihrer Pflicht
treue brachten. Das Bataillon Bremen verlor am 18. Juni 
7 Officiere und 111 Ma~n; es hatte in drei Tagen die 
Halfte seiner Officiere und iiber ein Drittel der Soldaten 
eingebiisst. Wellingtons Heer aber hat die Schlacht 
13000 und demjenigen Bliichers weitere 6700 gekostet. -

U nter den blutig auf die W ahlstatt hingestreckten 
0fficieren von Bremen war, wie wir in der Erzahlung kurz 
andeuteten, das Briiderpaar Erich und Theodor. Erich 
ist gegen Abend, also wahrscheinlich bei dem letzten In
fanterie-Angiff e Er-Ions, · verwundet worden. Er erhielt 
einen Schuss unten am Bein an cler Achilles-Sebne. Die 
Verletzung war zwar nicht schwer; aber er hat doch mehrere 
W ochen zu seiner Heilung in Antwerpen zubringen miissen, 
und die Feindseligkeiten waren zum Abschluss gekommen, 
als er am 8. August beim Bataillon wieder eintraf. Dieses 
stand seit elem 7. Juli im Boulogner Holz vor Paris im 
Hiittenlager, aus dem :lie Armee ofters zu Besichtigungen 
vor den Monarchen und Feldherren ausriickte. Dort erhielt 
Erich am ·15. August seine Beforderung zum Capitaine 
und Chef der l. Compagnie. Bei einem Alter von 21 Lebens
jahren durfte er mit Genugthuung auf seine noch kurze aber 
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hoch ereignis- und erfolgreiche soldatische Laufbahn zu
riickblicken. -

Ueber Theodors Verwundung sind die Nachrichten 
in grosserer Ausfiihrlichkeit erha]ten geblieben. In der 
Periode heftigen Geschiitzfeuers zwischen zwei Cavalerie
Angri:ffen gegen 5 Uhr nachmittags schlug eine Granate 
neben der rechten Flanke des Carrees wenige Schritte vor 
den Augen Theodors nieder, wirbelte um die eigene Achse 
und wiihlte ein grosses Loch in den Boden bevor sie zer
sprang. Obgleich die nachsten sich :flach zu Boden ge
worfen hatten, um diesen Moment abzuwarten, so wurde 
doch Theodor von sechs Sprengstiicken zugleich getroffen, 
mehrere Soldaten hinter ihm erschlagen. Eine dieser Ver
letzungen, welche die untere Halfte der rechten Knie
scheibe fortgenommen und die Sehne durchschnitten hatte, 
war sehr schwer; eine zweite riss eine Liicke im Schadel 
am Hinterkopf, ohne gefahrlich zu sein; die iibrigen waren 

· 1eichte Fleischwunden in der Seite. Vier Mann mussten 
den V erwundeten zum V erbandplatz zuriicktragen. Dann: 
setzte man ihn in eine Schiebkarre, um die W eiterbe- · 
forderung des kraftigen jungen Mannes zu erleichtern. 
-Aber - wenn auch bereits tausend Schritte hinter der 
Front -· man ist die bosen Geister des Kampfes noch 
nicht los ! eine iiber:fliegende Canonenkugel zerschlagt die 
Karre in zahllose Stucke und wirft den Hiilflosen in einem 
jahen Wirbel von Ueberstiirzen und Rollen auf dem Boden 
fort. Er selbst ist zwar nicht getroffen; aber die Heftig
keit des Stosses hat das linke Ellen bogen-Gelenk ausge
renkt, und diese siebente Verletzung ist ihm hindernd 
durch das ganz~ Leben verblieben. 

Seine vier ·Begleiter tragen ihn nun auf einer wollenen 
Decke, deren Zipfel sie halten, bis an die Briisseler Strasse. 
Dort legen s.ie ihn nieder in Erwartung einer besseren 
Gelegenheit. Es kommt ein Landwagen voriiber. Theo
dor ruft ihn und halt ih? trotz Widerstrebens an; aber 
siehe: er ist so beladen mit schwer Verwundeten, dass 
kein Ramp. · iibrig bleibt. Da lasst er sich kurz ent
schlossen auf das Handpferd heben, wahrend der Bauer 
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auf dein Sattelpfei-d ihn helfend unterstiitzt, und mit zer
schossenen Gliedern unternimmt er den 2½ Meilen weiten 
Ritt nach Brussel. - Die Strasse bot das trostlose Bild 
im Hintergru_nd einer zweifelhaften Schlacbt. Unter die 
jammervollen Erscheinungen der mit Schmerz und Tod 
ringenden Opfer des Tages drangten sich in wiister Flucht 
Trosswagen, Feiglinge und was sonst der Schtecken des 
Kampfes kopflos von dannen trieb. Die iiberreichen 
Regengiisse und das endlose Ausnutzen der Strasse hatte:ri 
ihre Oberflache in eine Schlamm-Masse verwandelt, die da-s 
Fortkommen weiter erschwerte. Nichtsdestoweniger treibt 
den Wagenfiihrer die Furcht vor den Franzosen zu iiber
stiirzender Eile, und Theodor im Gefiihl seiner Hulf
losigkeit ist einverstanden mit jedem Schlag auf die Pferde, 
der ihn ferner von den vermeintlichen V erfolgern zu 
trennen verspricht. So trabt er, von seinem -Begleiter 
miihsam im Gleichgewicht erhalten, rastlos dem ersehnten 
Brussel zu, als das Pferd erschopft zusammen bricht und 
auf sein schwer verletztes Bein niederstiirzt. Der Bauer 
sitzt ab, um das gefallene Tier auf die Fiisse zu bringen, 
dann hilft er auch Theodor wieder hinauf; denn derselbe 
Schlamm, der den Weg so bodenlos macht, ist als weiche 
Unterlage seine Rettung geworden. · Der fliichtige Verband 
war freilich herabgeglitten, aber das Bein hatte unte1· der 
Last des Tieres nicht weiteren Schaden gen om.men. N ur 
fur die Erhaltung seiner Scharpe aus dem tiefen Kote 
sorgte er vorsichtig, damit sie ihn notigenfalls als Of:ficier 
ausweisen kcnne ; dann trabte er krampfbaft in die Mahne 
greifend weit.er, bis schliesslich dicht vor Brussel die 
Krafte· versagten und er· sich ganzlich erschopft von seinem 
Bauer an der Strasse niederlegen liess. 

Als er in diesem Zustand von Entkraftung sich seinem 
Schicksal iiberliess, fuhrte es ihm in gliicklichster Weise 
einen vornehmen Herrn zu, der die Aufnahme in sein 
Haus anbot. Ein Lehnstuhl wurde zur Stelle gebracht 
und Theodor darin nach der Stadt getragen. Die leb
hafte Teilnahme der Bevolkerung an ihren V erteidigern 
zeigte sich nun auf die glanzendste Art und an· allen 
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Hausern -standen junge Madchen, die Wein und Kuchen 
herzutrugen. Die in so _ zarter Form gebotenen Liebes
gaben ergriff und verschlang Theodor .freilich nur :mit 
dem Heisshunger, ja mit der Gier, zu welcher eine . drei
tagige Entbehrnng sich nunmehr in ausserstem Masse 
gesteigert hatte. 

Er wurde in einem reichen schonen Hause untergebracht, 
und · eine Anzahl englischer und deutscher Aerzte kam·en 
zur Stelle, um ihm z11 helf en, und alle -· woll ten ihm das 
Bein abnehmen ! Theodor widersetzte sich s.tandhaft und 
sie mussten ihn in Ruhe lassen, bis er vor Erschopfung in 
tiefen Schlaf verfiel. Dieser Zustand sollte benutzt werden, 
um die filr unumganglich gehaltene Operation durchzu
fiihren;· aber T_heodor erwachte bei den ersten Anstalten 
und erklarte bestimmt, den Tod vorzuziehen, als sein junges 
Leben - damals -von 20 Jahren - mit einem Bein fort~ 
zusetzen. D-a iiberliessen sie ihn seinem Schicksal, das sie 

·nicht zu wenden verstanden, und gingen von dannen. Nun 
schaffte der Wirt einen al ten franzosischen Arzt herbei, und 
di~_ser brave Mann hat es unter einsichtiger Pflege 1 wenn 
auch mit entsetzlich schmerzhaften Mitteln, dahin gebracht, 
dass Theod·or schon Ende October - freilich noch m-it 
· off en er· W unde -_ seinem Bataillon nachreisen konnte. 
Leider ist ihm der. -Name des giitigen Wirtes, dessen Wohl-

. wollen und Fiirsorge er die Genesung verdankte, bei cler 
schnellen Bewegung der Ereignisse a.us dem Geclachtnis 
gekommen uild es nicht gelungen, ·ihn nachmals in Erfahrung 
zu bringen. Bei einem Besuch Brussels im J ahre 1852 
hat Theodor sich vergebens bemiiht, in <lem Hause seines 
Wohlthaters Nachricht iiber die Inhaber vom Jahre · 1815 
zu erhalten; es konnte niemand der Bewohner irgend welche 
Auskunft erteilen, die an j ene grafliche -Familie an
kniipf te. Aber bis an sein Lebensende hat Theodor 
mit gleicher Dankbarkeit des Samariters vom Waterloo
tage ·gedacht. -- Das schwer geschadigt gewesene Knie 

. hat nie mehr se-inen Diens-t versagt; dagegen ist der 
ausgerenkte ,Ellenbogen fiir immer steif und teilweise un
beweglich geblieb_en. 
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A.ni. 26. October traf Theodor beim· Btitaillon e_in, das 
noch das Lager im Boulogner Holz vor Paris an der Avenue 
von Nenilly bewohnte. Der warme Empfang, der ihm von 
seinen Camerad~_;n zuteil wurde, war ein sprechender Be
weis von dem festen Kitt, mit dem der- blutige Tag von 
Waterloo die Soldatenherzen verbunden . hatte. - Die 
Witterung nahm seit · einiger Zeit eine W endung zu 
solcher Kalte und Regen., dass der A.ufenthalt in dem auf
geweichten Lager unleidlich war und am 1. November 
Quartiere um Meudon bezogen werden mussten. Am. 12. No
vember wurden die 1. und 2. Compagnie nach B9urg la 
Reine, am 4. December nach Arcueil verlegt, wo Erich 
und Theodor auf dem Schloss des Ge~erals Berthier 
Quartier erhielten und es ihnen gelang, trotz der sonst 
herrschenden abgeneigten Stimmung sich Zutritt und freund
liche Aufnahme bei dessen Familie zu verschaffen; Erichs 
':ragebuch hebt darunter namentlich die zugehorige Madame 
Bruyere hervor.*) 

Die Zeit der Cantonnierungen um Paris haben Erich 
und Theodor wohl benutzt, um die unterworfene Weltstadt 
kennen zu lernen. Sie bot auch ein Wiedersehen mit den 
beiden alteren Briidern Ernst und August (82. 83); vier 
Manner in voller J ugendfrische, doch samtlich bereits <lurch 
die Gli.ihhitze der Eisenzeit gegaRgen und gestahlt, kop.nten 
von gerechtem Stolz erfi.illt einander die Hand dri.icken. 
- Mit dem Schluss des J ahres schloss auch diese Periode 
ab; indessen wurde das Bataillon Bremen zu langerem Ver
bleib in Frankreich bestimmt~ N ach U nterzeichnung des 
zweiten Pariser Friedens am 20. November 1815 bildete 
sich eine Beobachtungs-Armee aus Anteilen der verbi.indeten 

*) Ein halbes J ahrhundert spater sollte die Wiederkehr ahnlicher 
Zeiten dieselben Orte zum kriegerischen Tummelplatz fur Erichs 
Sohn gestalten. Zur Einschliessung von Paris 1870 hat Barthold (119) 
wochenlang die V orposten von l'Hay bis Chevilly _commandiert, mit 
denjenigen der Bayern in Bourg la Reine im -Zusammenhang gestan
den und die hohe Wasserleitung Arcueils vor seinen Aug~n gesehe~, 
welche durch ihren kiihnen Bau die Bewunderung der Vater schon 
erregte. 
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Heere, welche bei der unzuverlassigen Stimmung des fran
zosischen V olkes durch Besetzen des N orderis und Ostens 
nebst 17 Festungen die Ruhe Europas auf eine Reihe von 
Jahren sichern sollte. Der Herzog von Wellington erhielt 
den Oberbefehl iiber diese zu einer Kopfzahl von 150000 
Mann zusammen gesetzte Armee; deren Contingenten je 
ein Bezirk zugewiesen wurde.. Die hannoversche Division 
unter General Lyon, spater Alten, hatte ihr General:.. 
quartier in der kleinen Festung · Conde nahe der belgischen 
Grenze. Das Bataillon Bremen trat, um zu ihr zu stossen, 
am 12. December den Marsch nordwarts an, indem es von 
der Brucke cler lVIilitarschule ( Pont d' Jena) durch Paris 
nach der Barriere de la Vilette riickte. Am 30. Januar 1816 
bezog es Ortscbaften um Marchiennes westlich Conde und 
blieb dort bis zum Herbst 1818 mit geringen Verschiebungen 
stehen. Diese Zeit in Frankreich ist den meisten sehr 
willkoinmen gewesen; sie gewahrte V orteile und An
nehmlichkeiten zugleich. Der Umgang mit den Einwohnern 
war zwar unbedeutend und trug wenig zur Unterhaltung 
bei, aber er wurde weder gesucht noch vermisst; das ca
meradschaftliche Leben und viel interessante Truppen
U ebungen neben dem Hochgefuhl der errungenen Erfolge 
boten reichliche Befriedigung fiir das dreijahrige Leben 
der Deutschen im fremden Lande. 

Im Herbst 1815 wurde· schwedisch Pommern an 
Preussen abgetreten. Dieser Umstand und die in Aus
sicht stehende Friedenszeit machten in Erich und · Theo
dor den Wunsch rege, in~ den Dienst ihres nunmehrigen 
Vaterlandes iiberzutreten, von dem -sie durch die drangenden 
Anforderungen des Krieges getrennt worden waren. Doch 
die Gelegenheit · war nicht gfi.nstig; bei der notwendigen 
Herabminderung der Truppen von derjenigen Ausdehnung, 
die sie im Kriege gewonne.n hatten, konnte sich Preussen 
nicht · noch durch fernere Anstellungen belasten, und die 
Bruder haben ihren Plan nicht weiter. verfolgt. 1816 
wurde Theod·or zum Stabs-Capitaine ernannt; zwei Jahre 
spater erhielt er eine Compagnie im Landwehr-Bataillon 
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Osterrode und ging deshalh am 1. April 1818 mit einem 
Commando entlassener Soldaten nach der Heimat ab. Von 
da an -· das einzige Mal in ihrem Leben -- blieben die 
beiden Bruder fiir wenige J ahre getrennt. -

·von Frankreich aus machten Erich und Theodor 
einen Besuch in der Heimat, um nach langer ereignis
voller Trennung die Eltern wiederzusehen und der bevor
stehenden Vermahlung ihrer Schwester Tugendreich (88) 
mit dem Professor Quistorp (63) beizuwohnen. Am 
21. Mai 1816 traten sie die Reise an und erreichten in 
unausgesetzter · 16 tagiger Fahrt iiber Brilssel, Koln und 
Berlin das vaterliche Gut ,r orwerk am 5. J uni. Drei 
inhaltschwere J ahre lagen hinter ihnen, seit sie die Statte 
ihrer Geburt verlassen, und beide erschienen wieder als 
stattliche Manner zu des durch Schicksale ge beugten 
Vaters Stolz. Erich von ungewohnlicher Korpergrosse, 
welche die samtlich hochgewachsenen Bruder iiberragte, 
dabei von aufgerichteter vornehmer Haltung, hatte schlanken 
Wuchs, langliches Gesicht mit dem Typus des Vaters, 
scharfen aber schonen Ziigen und markanter .A.dlernase, 
dunkeles lockiges Haar und ebensolche wohlgezeichnete 
Augenbrauen; er trug einen kleinen Schnurrbart und ahnelte 
im Aeusseren besonders dem Bruder August (83). Der 
Ausdruck seines Gesichts zeigte bei einem Grundton von 
Ernst das Wohlwollen, welches in seinem ganzen Wesen 
begriindet lag. Von Heftigkeits-Momenten wurde es nur 
dann durchbrochen, wenn Erich einem Unrecht begegnete, 
wozu der damalige Dienst-Gang und das Unterordnungs
Verhaltnis ihm manche V eranlassung boten. Es war 
ihm schwer, einem unbilligen V orgesetzten gegeniiber 
die notwendige oder doch kluge Zuriickhaltung zu be
wahren. N eben ausserordentlicher P:flichttreue und Ge
wissenhaftigkeit in Geschaften hatte sein Geschmack die 
Richtung au£ alles Edele und Erhabene. Er hegte leb
haften Sinn fiir Schonheiten der Natur und der Kunst, 
und gab ihm durch Reisen Nahrung, suchte Theater und 
Concerte auf und verschaffte sich Gelegenheit, hervor
ra.genden Auffiihrungen anzuwohnen; ebenso traf man ihn 
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mit . V o~liebe · in - Damen-Gesellschaften~ Daneben be
schaftigten seinen eindringenden Verstand in den reiferen 
J ahren · wissenschaftliche Bildung und Politik, so dass 
Erich stets und ·voll auf der Rohe der Zeit stand. Hiilfs
inittel zum geistigen Verfolg der Begebenheiten, besonders der 
Kriege, nach Zeitungen und Karten hat er ernstlich benutzt. 

Theodor ahnelte seiner Mutter. Ebenfalls von gt9osser 
Statur, war er zugleich breit und kraftig gebaut, hatte 
elastische Bewegungen, ein rundes volles Gesicht, schone 
blaue Augen, feines aber von fester Gesundheit zeugendes 
Colorit nebst bloridem Haupthaar und Bart. Seine Stim
mung und Neigung waren die eines ~rohen Weltmannes, 
voll Unternehmungs-Geist und Zuversicht, und ebenso er
fiillt von Thatigkeits-Trieb, insoweit er sich auf praktische 
Leistungen rich ten konnte; vorzugs"reise stre bsam zeigte 
er sich im taglichen Truppen-Dienst, im Reiten, Jagd und 
anderen Leibes-Uebungen. Dabei hat er geistiger Bildung 
stets die vollste Anerkennung gezollt. N atiirlicher Verstand, 
angeborene I..Jebensklugheit und eine ganz ungewohnlich 
liebenswiirdige Beanlagung fiir den personlichen Verkehr 
haben ihn ohne wissenscha!tliche Grundlage stets seinen 
Weg leicht durch die Welt finden lassen, und ebenso im 
Dienst zu einem gesuchten Cameraden, wie im Privatverkehr 
zum begehrten Genossen gemacht. 

Bei aller Verschiedenheit sind beide Bruder ihr Leben 
hindurch, welches sie fast immer zusammen hielt, die 
innigsten Freunde gewesen, so dass niemals selbst nur 
Momente der Abwendung eintraten. Theodor - obwohl 
selbst sehr gut begabt - anerkannte stets willig den ver
lassigen Errist und iiberlegenen Verstand seines Bruders, 
und dieser ist manches Mal durch die kecke Verwegenheit 
und frohliche Zuversicht Theodor s iiber Bedenklichkeiten 
und Schwierigkeiten hinweg gezogen worden, deren gliick
liche Bes~egung seinem iiberlegenden Geist nicht gleich 
durchfiihrbar erscheinen wollte. 

N ach ihrer· Ankunft in der heimatlichen Provinz -am 
5.- Juni 1816. wurden die_ beiden jungen Capitaine von 22 
und 21 Jahreri bei Verwandten und Freunden mit all dem 
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Entgegenkbmmen und der Gastlichkeit empfangen·,· welclie 
-- eine Gewohnheit der dortigen Gegend - den lebens
frisch aus dem N ationalkrieg riickkehrenden Mannern nur 
um so williger geboten -war. Die Besuche ilnd Einladungen 
folgten eine der anderen; am 12. Juli wurde die Hochzeit 
Tugendreichs (88) gefeiert; die nachsten Tage vergingen 
in ,,Saus und Braus" nach Erichs Notizbuch, und weitere 
Feste, auch ein mehrtagiger Ausflug in Damen-Gesellschaft 
nach Riigens landschaftlichen Schonheiten, schlossen sich 
daran, bis das neue Ehepaar Vorwerk verliess. 

Der ,,Saus und Braus" aber hatte Folgen fur Erich 
und umgarnte ihn tiefer, als voraus zu sehen war. Eine 
der Fest-Bekanntschaften, Wilhelmine Domz, Tochter 
eines Predigers in N eustadt a. d. Dosse, zur Zeit im Hause 
bei der Grafin Sch w·e rin, gewann sein Herz· und erwiderte 
die N eigung. Bei deni haufigen Begegnen wuchs das Ver
hal tnis rasch zu grosserer In_timitat, und sie beschlossen 
bald, einander zu heiraten. Dazu fehlte es aber an Mitteln, 
und die Umgebung bemiihte sich eifrig, sie von solchem 
Plan zuriick zu bringen; der natiirlichste Weg dazu schieri 
sich durch den bevorstehenden Ablauf des dreimonatlichen Ur
laubs zu bieten. Allein bei dem Erich eigentiimlichen 
Ernste liess er auch durch diesen Um.stand sich nicht be
wegen; er sann au£ and ere Auskunft, dachte den Abschied 
aus dem Dienst zu nehmen und liess Theodor am 9. Au
gust allein zum Bataillon zuriick reisen. 

Andere Wege aber wollten sich nicht finden. Vorwerk 
war schon damals so verschuldet, dass der V ater wenige 
Jahre spater zum Verkauf" schreiten musste, und die all
gemeine Not nach dem Kriege au£ den Hohepunct gelangt, 
dass sie · die - Griindung einer Familie mehr als je er-

- . 

schwerte. Es gingen einer und ein zweiter Monat iiber's 
Land und es zeigte sich keine Aussicht. Die Liebenden 
mussten sich zur Trennung entschliessen, und am 1. No
vember nahm Erich einen schweren Abschied von der 
Heimat, 11m das Madchen seiner Jugend-Neigung nicht 
wieder zu sehen. Aber Achtung und tiefes Ge:fiihl haben 
beide einander- bewahrt, auch_ nachdem die Zeit mildernd 
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iiber die verlorene Hoffnung hinweg geschritten war. 
Beide sind spater andere Ehen eingegangen; Erichs Ge
mahlin hat ein warmes Interesse fiir die friihere Beherr
scherin seines Herzens gewonnen, . und der Austausch der 
Briefe zwischen beiden Frauen nach seinem Tode tragt 
den poetischen Hauch edelster Empfindung. 

Von Ende November 1816 ab blieb Erich noch zwei 
Jahre bei der Armee in Frankreich. 1818 benutzte er 
die gebotene Na.he zu einem kurzen Ausflug iiber Calais 
und Dover nach London und Umgebung, und im N·ovember 
desselben J ah res begann der Ri.ickmarsch von der Be
setzung Frankreichs. Auf dem Wege iiber. Brussel, 
Mastricht, W esel, Bremen erreichte das Bataillon am 
10. December Stade und es begann ein Garnison-Leben, 
das um so mehr Musse zu anderweiter Beschaftigung gab, 
als der eintretende Friedens-:Stand nur einen niedrig be
messenen Rahmen an Mannschaft iibrig liess. Den gro..: 
sseren Teil des J ahres war die Compagnie 45 Kopf e stark, 
welche meist vom W achdienst in Anspruch genommen 
wurden und - wenn .bataillonsweise zusammen gezogen -
nur die Starke einer Uebungs-Compagnie ergaben. Einige 
Monate erhielt dann alljahrlich das Bataillon durch Ein
rufen der Beurlaubten annahernd die Feld-Starke und es 
trat eine angespannte Periode ein, welche der der preu
ssischen Landwehr-U ebungen an die Seite zu setzen ist. 
Augenscheinlich aus Mangel an System und Erfahrungs
Grundsatzen in der kleinen Armee wurden die Truppen 
afters unverhaltnissmassig iibermiidet, und Erich fi.ihlte 
bei seinem nicht kraftigen Karper sich mehrfach durch 
die gestellten Zumutungen stark ange.strengt. Im iibrigen 
liess der Dienst fast vollig freie Zeit, die Erich ernsthaft zu 
wissenschaftlicher Beschaftigung, geselligem Umgang und 
Besuchen des nachbarlichen Hamburgs benutzte, wo ihm 
au£ der Biihne Vorstellungen der Catalani, Devrients 
und Unzelmanns geboten waren. Ende 1819 ging er 
fiir zwei Monate nach Pommern aus Anlass der Hochzeit 
seines Bruders· Hans (85); 1820 machte er eine mehr-
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monatliche Reise zum Besuch seiner Bruder Theodor, der 
sich damals in Gottingen aufhielt, und Ernst (82) in 
dessen Garnison Eisleben. Der Hauptzweck dieser Fahrt 
aber war, die Landschaften und grossen Stadte Mittel
deutschlan ds kennen zu lernen. Er bereiste die Weser, 
den Harz, die sachsische Schweiz, die Schlachtfelder im 
Erzgebirge von 1813 bis Teplitz, und machte langere 
Aufenthalte in Hannover, Cassel, Dresden, Braunschweig, 
wo Theater und Kunst-Sammlungen ihn · anzogen. 

U nter dem Gesellschafts - Kreise zu Stade, mit welchem 
Erich Bekanntschaft angekniipft hatte und verkehrte, war 
das hervortretendste Haus dasjenige des Commerzrats 
Heise, eines hohen Verwaltungs-Beamten, dessen Ver
dienste um das Land - besonders wahrend der fran
zosiRchen Occupation - durch die eintragliche Sinecure 
als Oberinspector des Elbzolls anerkannt waren. Er lebte 
im Sommer auf dem Landsitz Brunshausen an der Miindung 
der Rchwinge in die Elbe, · den Winter iiber in Stade selbst. 
Eine stattliche Reihe von Sohnen stand in hannoverschem 
und englischem Dienst als Officiere oder Beamte und nur 
zwei Tochter blieben ihm zu Hause, seit seine Gemahlin 
verstorben war. Selbst wohlhabend, dazu im Genuss jener 
Pfriinde, deren Einkommen damals-auf jahrlich 10000 Mark 
geschatzt wurde, liebte er es bis zu seinem im Herbst 1819 
erfolgenden Tode, ein ga.stfreies Haus zu halten, wo der 
alteren durch Schonheit und V erstand gleich ausgezeichneten 
Tochter Wilhelmine die Aufgabe zufiel, in Stelle der 
fehlenden Hausfrau zu prasidieren. Diese vielbegehrte 
Tochter reichte Erich ihre ~and und wurde am 4. Au
gust 1821 sein •Weib; ~ie stand im Alter von 23, er von 
27 Jahren. Wilhelmine - zu Hause Minchen genannt 
- hatte eine sorgfaltige und freigebige Erziehung erhalten, 
wie sie seit Generationen in der Familie hergebracht war; 
die besten Lehrer in Wissenschaften, Sprachen, Musik, 
Malen, Tanzen, Reiten hatten ihr zur V erfiigung gestanden, 
Reisen den Gesichtskreis erweitert, und ihre gliicklichen 
Anlagen, lebhafter Geist u~d Geschmack davon den reichsten 
N utzen gezogen. Bei mittlerer Grosse und stattlicher Figur 

9--D 
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b.atte sie regelmasige Ziige, blaue Augen mit lebhaftem 
Ausdruck, dunkelbraun gelocktes Haar und ebens9 dunkele 
fein geschweifte Augenbrauen. Sie war eine anerkannte 
Schonheit und verband mit ~esen ausseren Eigenschaften 
einen pfl.ichttreuen Charakter, Strebsamkeit fiir alles Er
habene und Opferwilligkeit fur jeden Rat- oder Hiilfe-Be
diirftigen, so dass ihr ganzes Leben von nutzbringend ver
schonender Thatigkeit erfiillt ward und sie trotz cler 
glanzenden Lage ihrer Jugend eine seltene Anspruchslosig
keit bis an ihr Ende bewahrte.*) 

Die jung Vermahlten blieben anfangs in Stade. Zwei 
Jahre spater nahm Erich einen ihm angebotenen Tausch 
an und liess sich im Sommer 1823 zum leichten lnfanterie
Regiment nach Gottingen versetzen, wo er mit seine1n 
Bruder Theodor wieder vereinigt wurde. A.us dieser Ehe 
entsprossen zwei Sohne- up.d eine Tochter, deren Erziehung 
und Versorgung fortan de~ Schwerpunct im Leben der 
Eltern bildeten. Sie suchten nicht grosseren geselligen 
Umg~ng, schlossen sich aber nicht clavon aus, zumal als 

*) Unter mehreren Portraits von Wilhelmine von Quistorp 
ist das beste ein von Professor Oesterley in Gottingen 1848 in Oel 
gemaltes Bmstbild, jetzt im Besitz· ihres Sohnes Barthold (119). 
Sie zeigte stets ein eigentiim.liches Widerstreben, sich portraitieren zu 
lassen, trotzdem sie ein vorzugsweise ,vurdiges Modell fur solehe 
Kunst-Leistung ·war, und ihrer Kinder und Freunde Andrangen wurde 
lange freundlich beiseite geschoben. 1848, als der zweite Sohn dem 
Feldzuge gegen die Danen beiwohnte und das rrreffen bei Schles,vig 
bereits gliicklich uberstanden hatte, kamen uber das Gefecht am 
5. .Juni bei Diippel so iibertriebene-- Geriichte und verbreiteten durch 
die damals unreife Presse die na~ezu vo llige V ernichtung seines -Ba
taillons im Publicum, dass das Mutterherz ernstlich beklommen ,verden 
musste .. Threr Tochter Aeon e ( 120) lag die Aufgabe ob, die Hoffnung 
der Mutter aufrecht zu erhalten, so lange bestimn1tere Nachrichten 
nicht vorlagen. Indem sie sich dieser Pflicht in kindlicher Fursorge 
uaterzog, nutzte sie zugleich den Moment, um einen uugerechtfertigten 
alten Widerstand zu besiegen; sie erwirkte das Versprechen des Por
traits, wenn die Sorge um den Sohn sich al_s vergeblich zerstreuen 
sollte, und diesem U mstand verdankt_ das Gema.Ide seine Entstehung. 
Es stellt Wilhelmine im Lebensalter von .. 50 Jahren dar und er
,veist, in wie ungewohnlichem Grade sie ihre J ugendschonheit be
wahrt hatte. 
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Theodor wenige Monate spater sich vermahlte und seine 
junge Frau nun erst die -Gelegenheit fand, ihrem lebens
frohen ·Sinn ein Geniige zu thun. Beide Bruder wohnten 
in einem Hause, und diese nach mehrjahriger Trennung 
gliicklich erreichte Na.he erneute eine Innigkeit des V erkehrs, 
wie _sie Soldaten-Familien nicht leicht geboten wird. Da 
Theodor s Ehe kinderlos blieb, er aber eine gleich lebhafte 
Kinder lie be hegte wie seine Frau, so ergab sich ein der
artig reger Verkehr mit der Nachkommenschaft Erichs, dass 
ihr fi.ir das Haus des Onkels das Gefiihl einer zweiten Rei
mat erwa0hsen ist. 

Die Universit_at Gottingen stand damals in ihrer Blute, 
zahlte bis zu 1700 Studenten, vorzugsweise aus angesehenen 
Hausern und hatte fiir diese Masse von J ugend ein starkes 
Bedi.irfnis nach Umgang, dem die jiingeren Familien ge
recht werden mussten. ,, Wie oft hatte ich" schreibt W il
h e 1 mine in ihren Erinnen1ngen ,,Besuche von sechs bis 
sieben auf einmal, und mein _Erich liess dann mich oft 
allein, weil er versicherte, die Conversation mache sich 
dadurch viel besser, als wenn sie zwischen Mann und Frau 
gethe~lt wiirde. Aber auch in Gesellschaft, wenn ich von 
jungen Leuten umgeben war, kam er selten zu mir. Seine 
l\'Ieinung war, das sahe sonst eifersiichtig aus, wovon er 
selbst nicht einmal den Schein haben wolle. So musste 
ich die ganze Zeit seiner N ahe entbehren, woriiber ich oft 
drohte, nicht wieder mit ihm ausgehen zu wollen; und das 
Resultat war, dass das Zuhausegehcn meist das Beste von 
der ganzen Gesellschaft wurde. Doch ermahnten wir uns 
dann auch gegenseitig wieder, nicht zu Egoisten werden 
zu wollen. die nur fiir sich lebten." Ein naheres Freund-, 

schafts-Band verkniipfte sie bald mit dem alten Comman-
danten Oberst Grev en und <lessen unverheirateter Tochter, 
welche <lurch wissenschaftliche Studien und personliches 
Interesse sich ihnen wert _ machten; sodann dem Graf en 
Wintzingerode, der aus dem wiirttembergischen Staats
dienste ausscheidend sich in Gottingen niederliess und mit 
einem Fraulein vom Hagen in Wilhelmines Alter sich 
vermahlte. Wintzingerode, friiher Gesandter am Hofe 
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Napoleons, zuletzt Minister des ..Auswartigen in Stuttga~t, 
war ein Mann von Bedeutung, hatte in den Gang der Ge
schichte eingegriffen und namentlich die Rich tung vertreten 7 

"class er der herrschenden · Reaction der Carlsbader Be
schliisse 1819 mit liberaler Auffassung gegeniiber stand. 
Durch seine ausgedehnte W eltkenntnis und Erfahrung _ ver
einigte er in sich einen reichen Schatz an vielseitigen Interes
sen mit regem Geschmack fiir Kunst und Wissenschaft, und 
durch sein bewegtes Leben hindurch hatte er einen inte
gern Charakter bewahrt. Seine viel jungere Gemahlin ent
sprach der Bedeutung <les Manne·s und war ausgezeichnet 
durch alle edelen Eigenschaften einer Frau. Diese Familie 
fiihlte sich von allem Anfang zu derjenigen Erichs hinge
zogen. Nicht ohne Ueberraschung erzahlte die Grafin 
Wintzingerode ihrem Mann, bei der Heimkehr vo~ einem 
Besuch, die ihr unterOfficieren ganz unerwarteteErscheinring, 
dass sie Erich mit seiner Frau beschaftigt gefunden habe, 
aus Jean Pauls Levana Ausziige zu sammeln, die sie ftir 
die Erziehung ihrer Kinder verwerten wollten. - Diese 
Freundschaft wuchs ans Sympathie und gegenseit.igem ,,7 er
standnis rasch zu grosser Intimitat und hat sich durch alle 
Zeiten und Lagen segensreich bewahrt. -

Dem gliicklichen Verhaltnis war indessen lange Dauer 
nicht beschieden. Der ungewonhlich grosse Korper Eri chs 
hatte beim Aufwachsen in der inneren Entwickelung ge
litten und eine N eigung zur Auszehrung hervorgebracht, 
welche sonst weder in der vaterlichen noch miitterlichen 
Familie zu finden war, nun aber nicht ohne Vererbung 
unter seine N achkommen ge blie hen ist. Den Kindern 
gebrach es an Korperkraft, wahrend an "Verstandes-Scharfe 
ein reiches Mass auf sie uberging. Im August 1829 kam 
bei Erich die Krankheit zum Durchbruch; mit ruhiger 
Ueberlegung fasste er schon im October sein Ende in's 
Auge und machte Zukunftspli:i.ne fur die Frau. Er erlag 
- erst 36 Jahre alt - am 24. April 1830. Au£ dem 
Albani-Kirchhof zu Gottingen wurde er bestattet. 

Eine Witwe blieb zuriick in voller Schonheit der 
Jugend von 32 Jahren mit der Aufgabe, drei unmii.ndige 
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Kinder <lurch das Leben zu leiten. Schwer gebeugt und 
anfangs fast erliegend, wurde sie durch ihre Freundin 
Wintzingerode aufgerichtet und dem Leben versohnt 
durch den Hinweis au£ diese ihr obliegenden Pfl.ichten; sie 
hat sich ihnen fortan mit vo_ller Hingebung gewidmet, alle 
an sie erneut herantretenden Antrage abgelehnt und, ihrem 
hiilfsbereiten consequenten Charakter entsprechend, Lei
stungen vorwarts gebracht, die segensvoll weit ii.ber den 
Kreis der eigenen Kinder hina.us reichten. 

Als Mitvormund iiber die Kinder wurde Wilhelmine 
der sympathischste unter allen den ihr treu ergebenen 
Briidern, Christoph Heise, an die Seite gestellt. Dieser, 
Capitaine im Garde Jager-Bataillon in Hannover, ein be
gabter erfahrener Geschafts- und W eltmann, der unver
h~iratet geblieben ist, hat seiner Schwester mit der hin
gebenden Bereitwilligkeit beigestanden, wie sie nur bei 
hoher Zuneigung und ritterlicher Verehrung moglich ist. 
Der V erkehr zwischen ihnen wurde so lebhaft unterhalten. 

I 

als es die damals schwer zu uberwaltigenden Entfernungen 
zuliessen; gegenseitige Besuche oder gemeinsame Reisen 
wiederholten sich alljahrlich mehr als einmal. 

Als cler Familie clas Diensteinkommen Erichs so friih 
entzogen wurde, trat die Voraussicht und Fiirsorge in um 
so anerkennenswerteres Licht, welches er seit der Zeit 
~einer Selbstandigkeit unverwandt im Auge gehalten hatte. 
Wir haben gesehen, wie Erich die Gelegenheiten ergriff, 
um in und mit der Welt zu leben, wie er seinen Geist 
cultivierte uncl durch ausgedehnte Reisen um seinen Ho
rizont weitere Ringe zog. Dennoch vergass er niemals 
die Entbehrungen, unter den en seine J ugend bei dem 
Druck des vaterlichen Notstandes gelitten hatte, und that
kraftig ging er claran, solclien Zustanden auch fiir die Z1.;1-
kunft vorzubeugen. Er hat fortgesetzt - besonders 
wahrend der Besetzungs-Zeit in Frankreich, wo reichliche 
l\Iittel gegeben wurden, aber auch ein allgemeines Schwelgen 
verfi.ilirerisch an den einzelnen heran trat - Ersparnisse 
zuriickgelegt, so <lass er, der mit leerer Tasche vom 
·y aterhaus ging, bei seinem Tode Vermogen hinterliess. 
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Zugleich ist Hans ( 85) durch diese Darlehen eine Hiilf e 
zu teil geworden, die er stets dank bar anerkannte; denn 
in der Zeit, · wo Capital am allerschwersten aufzubringen 
war, haben diese Betrage ihm wesentlich die Moglichkeit 
gewahrt, das Gut Crenzow zu erwerben und dessen ver
nachlassigten Zustand zu heben. - Wilhelmine· besass 
von den Eltern her eigenes Vermogen; im Jahre 1834 
fiel durch Hans' (85) Tod ein weiteres Capital an die 
~inder, wozu spater noch mehrere kleine Erbschaften 
traten. Mit diesen Mitteln, so massig sie auch waren, als 
die Kinder heranWuchsen, ist es Wilhelmine doch ge
lungen ~ ihnen eine so vollkommene Erziehung zu gewahren, 
wie sie es stets angestrebt hatte. 

Sie gab nach dem Tode Erichs den altesten Sohn 
· Gustav ( 118) 7½ Jahre alt, auf das Land in ein Pen
sionat im benachbarten Bischhausen, wahrend sie die jiin
geren Kinder, deren U nterricht noch wenig Riicksicht er
forderte, bei sich behielt und alljahrlich mit ihnen langere 
Reisen unternahm, entweder· zu ihren friiheren Pensions
Freundinnen, Frau Landdrost von Drechsel in Bergen -
spater in Fallersleben in der hannoverschen Heidegegend 
- zu Frau Kaufmann Roscher in Altona, oder zum 

-Bruder Regierungrat Fritz Heise in I--'iineburg und der 
Cousine Frau Assessor Rhoden in Harburg. In diesen 
Hausern verweilte sie wiederholt monatelang im befreundet
sten V erkehr und bot ihren Kindern die in Gottingen f ehlende 
Gelegenheit, sich des Landlebens zu erfreuen. Mehrere Som-
·mer-Monate p:flegte sie regelmassig auf der bei Duder
stadt gelegenen Besitzung Bodenstein des Grafen Wintzin
g erode zuzubringen, und dieser romantische Landsitz, wo 
Freun<lschaft und Gastfreiheit, _gewiirzt durch interessanten 
Verkehr, den anziehendsten Aufenhalt boten, blieb stets 
ein Lichtpunct in dem Leben der Witwe. Einen um so 
·grosseren Verlust erlitt Wilhelmine durch den friihen 
Tod ihrer Freundin Wintzingerode 1835. Die Besuche 
auf Bodenstein wurden indessen darum nicht unterbrochen, 
und Wilhelmine hatte das Gluck, eine nicht minder wert-
-volle Freundsrhaft zu finden in Linchen von Wintzin-
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gerode, einer unverheirat.eten Nichte des Besitzers von 
Bodenstein, welche f ortan der weibliche V orstand des 
Hauses. wurde. Eine Dame von ungewohnlichen Geistes
gabe·n, U rteilsfahigkeit und Bil dung, Eigenschaften, iiber 
welche sie noch heute als Achtzigerin des vollstandigsten 
verfi.tgt, gewann sie eine Zuneigung und ein Interesse an 
Wilhelmine, aus denen beide grosstes Gliick und Be
friedigung bis zur Trennung durch den Tod gewonnen haben. 

Die politische Bewegung, welche von der franzosischen 
Juli-Revolution 1830 angeregt wurde, griff storend auch 
in dieses Familienleben ein. Im J anuar 1831 brach in 
Gottingen ein Aufstand aus; Truppen wurden vor der 
Stadt zusammen gezogen, um sie mit Waffengewalt zur 
Botmassigkeit zuriick zu zwingen, und der Bruder 
Christoph Heise nebst Theodor, die beide bei dem 
Voll:zugs-Commando standen, schickten die dringendste 
Auff orderung an die F~milien ihrer Bekanntschaft, die 
Stadt schleunigst zu verlassen. Wilhelmine mit ihren 

<....; 

Kindern und die Schwagerin Luise von Quistorp mussten 
eilig fliichten und brachten eine aufregende W oche auf 
Schloss Bodenstein zu, bevor sie in das inzwischen von 
Truppen stark besetzte Gottinge~ heimkehren konnten. 

Eine weitere sch were Priifung trat bald an W il
h e lmin e heran, als ihre unverheiratete Schwester Amalie 
Heise - bei ihr von Geistes-Krankheit befallen - auf
reibende Fiirsorge erforderte, bevor sie einer geeigneten 
arztlichen Pflege iiberantwortet werden konnte. ·Solche 
Erlebnisse hatten. im Anschluss an den Verlust des Ge-, 

mahls, so niederdriickend und· erschopfend auf Wil-
helmine gewirkt, dass der Bruder Christoph Heise 
nicht ruhte, bevor sie seinen Vorschlag zu einer Molken-Cur 
in Bad Gais bei Appenzell annahm. Diese gemeinschaftliche 
Reise vom 21. Juli bis 14. September 1832 hat durch die 
wechselnden freundlichen Bilder, die anregende schweize
rische Landschaft und ansprechenden V erkehr eine Geistes
und Gemiits-Erfrischung gebracht, durch welche Wil
helmine dem Leben versohnt wurde und eine Spannkraft 
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wieder gewann, mit der sie · noch · reichen Segen bringen 
sollte. 1836 ging sie ebenso nach Salzbrunn in Schlesien, 
1839 nach Norderney, jedesmal in Begleitung einzelner 
ihrer Kinder und erwachsener Nichten; dennoch dauerte es 
bis in ihre spateren J ahre, bevor sie der sie stets ver
folgenden lebensgefahrlichen Halsbraune-Krankheit zu ent
gehen vermochte. 

Das Vertrauen auf Wilhelmines Charakter und Er
ziehungs-Grundsatze machte unter der V erwandtschaft den 
Wunsch rege, ihr die heran wachsenden Tochter anzu
vertrauen und durch sie in die Welt einflihren zu lassen. 
So waren nach- oder miteinander die Nichten Marie Heise 
(nachher verheiratete G 1 under und spater Gordon), 
Annette Heise (nachmals Stakemann) 1 LillyWyneken 
(dann Volger), Sophie Heise und Mathilde v. Q. 
( 117, demnachst von Linsingen) im Hause, von denen 
die eine durch Schonheit, eine andere durch Vermogen, 
eine dritte <lurch Geist sich auszeichneten. Gleichzeitig 
studierten eine Anzahl Neffen in Gottingen, die ihren 
Halt an der Tante suchten, oft der erinnernden Mahnung 
bedurften und sie meist aus dem Munde der charakter
vollen Frau willig annahmen. So wurde das Haus von 
selbst ein Tummelplat~ lebensfrischer Jugend und W i] hel
min e nach wie vor das Bin de-, oft versohnende Vermitte
lungs-Glied zwischen der Familie im weiteren Sinne, 
welches mit Vorliebe zu Rate gezogen wurde, .wo Rei
bungen und Enttauschungen abzugleichen waren. Trotz 
mancher ernsten Ma.hnung ist ihr stets die achtungsvollste 
Erinnerung bewahrt worden, und ihr Genius hat sich 
fruchtbringend geltend gemacht, als die unmittelbare Ein
wirkung schon langst voriiber war. 

Die J ahre 1837 /38 brachten manche Gemiitsbewegung 
und Anstrengung. Im April des ersteren wurde in Wil
helmines Hause die Hochzeit ihrer Nichte und Pflege
befohlenen Annette Heise mit dem Hauptmann Stake-
mann gefeiert; in den September fiel das Sacular-Jubilaum 
der Universitat und die- erste Anwesenheit des neuen Konigs 
E.rnst August, welche das ganze Gottingen in Bewegung 
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setzten ~ Als greller Contrast wurde dieses Fest fi.ir die 
Familie dadurch gestort, dass die dazu eingetroffene Nichte 
Marie Gliinder im Hause ihr einziges Kind verlor und 
am J ubilaums-Tage begraben musste. Gleich danach 
erregte der Staatsstreich, die Beseitigung der hanno
verschen Verfassung durch Ernst August, alle Gemiiter~ 
und die Gottinger Gesellschaft wurde in lebhafteste Mit
leidenschaft gezogen, als am 13. December sieben seiner 
angesehensten Professoren, die clagegen aufg-etreten waren, 
plotzlich aus dem Dienst entlassen oder des Landes ver
wiesen wurden. - Im nachsten Sommer (24. Juni 1838) 
giebt Wilhelmine ein Abschiedsfest in elem benachbarten 
Rh ons' Garten fiir die nach Goslar versetzten Stakemann s, 
und mitten in diesem frohlichen Kreise totet .ein Schlagfluss 
den Oberstlieutenant Poten, den Ehemann einer von "\Vil
helmines Jugend-Freundinnen. Bei dieEsem jahen Schlage 
fallt ihr cla.s Amt zu, die plotzlich Witwe gewordene nach 
Hause zu geleitP-n und die leidenschaftlich heftige Fr~u 
fiber die gewal tsamen Affecte zu heben. Auch dieser 
schweren Aufgabe hat sie sich, wie jeder anderen, die an 
sie heran trat, hingebend unterzogen und nicht nachgelassen, 
bis es ihr gelang, die aufgeregte Freundin zu verhaltnis
massiger Rube iiberzuleiten. 

Als 1848 der Lieblings-Bruder Christoph Heise st::trb, 
hat Theodor die Mitvormundschaft bis zur l\iiajorennit~t cler 
Kinder iibernommen. Letztere wuchsen inzwischen heran, 
uncl Wilhelmine hatte nach so viel vorangegangenen Sorgen 
die Genugthuung, die Sohne versprechende Staats-Lauf
bahnen beginnen, die Tochter zu einer durch Verstancl und 
Schonheit glanzenden Dame aufwachsen zu sehen, welcher 
allseitige Anerkennung zuteil wurcle. Dann sah sie alle 
drei Kinder eigene Familien griinden, leider nur zu kurzer 
Freude der Mutter, deren nati.irliche Lebhaftigkeit bei fort
schreitenden Jahren nervos reizbar wurde und sie immer 
mehr geneigt machte, - statt weiter gehenden Verkehr 
zu suchen - sich au£ die nachsten Angehorigen zu be
schranken. Sie musste den Kummer erleben4 ihre Tochter 

I 

nach kurzer Ehe, dann auch den alteren Sohn zu verlieren, 
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und wurde von der nahe liegenden Besorgnis verfolgt, wie 
den Gemahl, so auch die Kinder samtlich zu iiberdauern; 
denn durch den ganzen Witwenstand hat sie mit seltener 
Consequenz sich zum Sterben bereit gehalten und den 
Wunsch gehegt, dem Vorangegangenen bald nachzufolgen. 
Nach dem Tode Gustavs (118) ist ihr der Trost gewor
den, class dessen Witwe Sophie geb. von Berlepsch, die 
ihr schon seit cler Kindheit nahe gestanclen hatte, mit einer 
Tochter zu ihr in's Haus zog und ein gemeinsames Familien
Leben fiihrte, bis sie ihr am 14. December 1863 die Augen 
zudrii.cken konnte. In einem von machtiger Traueresche 
beschatteten Doppelgrabe wurde Wilhelmine neben 
ihrem Ehegemahl beigesetzt, nachdem sie 33 Jahre im Wit
wenstande verlebt. 

Die Consequenz ihres W esens kommt auch ausserlich 
in dem Umstande zum Ausdn1ck, dass sie bis zum Tode, 
40 J ahre hindurch, die gleiche Mietwohnung inne gehalten 
hat, in cler ihr noch in zwei Generationen die N achkommen 
folgten; ein halbes J ahrhundert lang hat in patriarchaler 
Weise der Quistorpsche Name sich an das Blessmann
sche Haus in der Kll:rzen-Geismarstrasse gekniipft. Erst 
als das alte Ehepaar Blessmann, welches Wilhelmine 
clort empfing und iiberle bte, ausgestorben war, cler Besitz 
in fremde Hande iiberging und Aenderung der Verbaltnisse 
eintrat, hat die dritte Generation, Dorchen von Bo
nigk (155), sich von dem Hause getrennt. 

Bezeichnend ist das U rteil, welches in cler Aeusse
rung eines Jugendfreundes von Wilhelmi u e, · des Oberst
lieutenants Schluter, ans Anl~ss ihres Todes gegen den 
Schwiegersohn, den Hauptma?n Gi.indell, sich aussprach: 
,,Mit ihr ist der integerste Charakter im hannoverschen 
Lande heimgegangen." 

Wir haben, - um Erichs Lebenslauf zu verfolgen, 
als er sich von dem seines Bruders und Gefahrten zeit
weilig trennte - Theodors Biographie abgebrochen zu 

der Zeit, wo · er 1818 Compagnie-Chef im Landwehr-Ba-
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taillon Osterrode wurde und aus Frankreich nach dem 
Heimatlande zuriick kehrte. In der kleinen Stadt am 
Barz brachte er zwei J ahre zu unter Verhaltnissen, welche 
ihm wenig zusagten. Iin- Stabsquartier des Bataillons be
fanden sich nur 80 - spater 60 - Mann zum Dienst, 
welche abwechselnd von einem der _ Capitaines befehligt 
wurden; die iibrige Zeit hatten letztere wenig Beschafti
gung. Im Friihjahr 1820 ging die Landwehr ganz ein, 
die Infanterie wurde wesentlich vermindert und die jiin
geren Capitaines, darunter Theodor, mit zwei Drittel 
Gehalt auf W artegeld gesetzt. 

Theodor fiihlte sich bei seinem Thatigkeits-Bediirfnis 
iiber diesen W echsel hochst ungliicklich, denn die grosse 
Zahl iiberzahliger Of:ficiere liess die Aussicht auf Wieder
verwendung sehr fern erscheinen. Den Gedanken, in 
Pommern sich der Landwirtschaft zu widmen, musste er 
bald als unzweckmassig fallen lassen, und so entschloss er 
sich zunachst, die unfreiwillige Mussezeit zum Nutzen 
seiner vernachlassigien wissenschaftlichen Bildung zu ver
wenden. Er liess sich als Student der Philosophie unter 
die Akademiker in Gottingen aufnehmen; doch sollte dieser 
provisorische Zustand nur wenige Monate dauern. Theo
dor hatte gute Zeugnisse und war von seinen Vorgesetzten 
gern gesehen; schon im Juni verschaffte ihm diese Em
pfehlung eine Wiederanstellung im leichten Infanterie-Re
giment, das in Munden und Gottingen garnisonierte, und 
clamit war sein grosster Wunsch erfiillt. Drei Jahre spater 
liess sich auch Erich in dasselbe Regiment versetzen, und 
die Bruder blieben fortan _ - selbst in einem Hause -
vereinigt, bis der Tod sie schied. 

Wenige Monate spater, am 8. December 1823, schloss 
Theodor seine Ehe mit der jungen Witwe des 1819 in 
Hannover verstorbenen Dr. Ader. Luise, Tochter des 
Gutsbesitzers Mylius in Langlingen bei Celle, w&ir schon 
in ihrem sechzehnten Lebensjahre verheiratet gewesen. 
Dr. Ader, der als Arzt bei der britisch-deutschen Legion 
einer Reihe von Feldziigen in Spanien und den Nieder
landen beigewohnt hatte, fiihlte bei der Riickkehr fried-
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.licher · Verhaltnisse den lebhaften Wunsch, eineh eigenen 
Hausstand zu begriinden, und · sich durch den U mstand 
vor rasche Entscheidung gestellt, dass den Frauen der bis 
zur riahe bevorstehenden Auflosung _ der Legion Verhei
rateten englische Witwen-Pension gesichert war. Auf 
eine gelegentliche Aeussernng dieses nunmehr dr.angenden 
W unsches wurde ihm in Langlingen vorgeschlagen, die 
Bekanntschaft der altesten Tochter zu machen, welche er 
sich im Garten an den Stachelbeer-Biischen aufsuchen 
musste. Ein kurzer Entschluss hatte rasches Einverstandnis 
herbei gefiihrt und Luise wurde nach eben vollendetem 
funfzehnten Lebensjahr seine Frau. Die Verheiratung in 
einem Alter, wo die Erziehung nicht vollendet sein kann: 
pflegt ein unwillkii.rlichAs -v erziehen an deren Stelle zu 

setzen, welches Anlagen zu Eitelkeit und -Launen fordert. 
W enn Luise cliesen Einfliissen nicht entgangen ist, so be
wahrte . sie doch ihr Leben hinclurch einen hohen Grad 
von Gutmiitigkeit und W ohlwollen fur andere. Ihre Nei
gungen gehorten besonders den praktisch hauslichen 
Richtungen; doch besass sie eine poetische Phantasie, 
die sich ohne Schwierigkeit auch in Gelegenheits-Versen 
und Dichtungen aussprach. Von N atur nicht gross, in 
spateren J ahren von reicher Korperffille, hatte sie in der 
J ugencl ein run des frisches Gesicht mit frohlichem Aus
druck und volle N eigung zu gesellschaftlichem Zeitvertreib. 
Schon nach drei J ahren war sie aus cler ersten Ehe Witwe: 

• • • I 

vier Jahre spater im Alter von 22 ging sie mit Theodor 
- clamals 28 J ahre alt - die zweite Ehe ein. Beide Ehen 
sincl kinderlos geblieben und ~uise konnte um so mehr 
ihrer Neigung, die auch Theodor teilte, entsprechend sich 
dem geselligen V ergniigen widmen, wozu Gottingen reich
lich Gelegenheit bot. -Manche Bekanntscbaften unter den 
clamaligen Studenten haben zu Freundschaft mit Theodors 
Haus gefiihrt, welche bis in die spatesten Lebensjahre er
halten und cultiviert worden ist. - N ach dem Tode seiner 
Schwiegereltern nabm Theodor die beiden verwaist zu
rti.ckgebliebenen unmiindigen Schwestern der Frau zu sich 
in's Haus, erzog sie als seine Kinder und ist ihnen treuester 
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. . . 

Pflegevater bis an's Ende geblieben. Die eine von ihnen 
verheiratete sich spater, Marie Mylius aber hat durch 
enge · Freundschaft ebenso wie durch Blutbande verkniipft 
dem Hause angehort, bis sie in hohem Alter ihrem Schwager 
im Tode voranging. 

Der stete Trieb zu praktischer Thatigkeit leitete Theo
dor auf dem dienstlichen Gebiet unter anderem dazu, die 
vernachlassigte Kunst_ des ·Bajonett-Fechtens zu betreiben 
und ihr Eingang in die Armee zu verschaffen. Seine 
Korperkraft und ·Gewandtheit unterstiitzten ihn auf das 
vorteilhafteste · zu solchem Unternehmen. Es lag cla.mals 
noch die Zeit nahe, wo die Reiterei der Gefechtskraft der 
lnfanterie ihre Anerkennung versagte und znfolge <lessen 
Theoclors Behauptung, dass ein Infanterist mit elem Ba
jouett sich zweier Cavaleristen erwehren konne, als unbe
rechtigte Anmassung missachtete. Theodor bot den Beweis 
an und forclerte, class man ihm zwei Reiter mit geschliffenen 
Sabeln stelle, denen er selbst mit dem Bajonettier-Gewehr 
gegeniiber treten wolle. Im J ahre 1825 wurde dieser Streit 
in der grossen Reitbahn zu Hannover vor einem zahlreichen 
Publicum, zu welchem Pririz -Wilhelm von Preussen -
cler jetzige deutsche Kaiser - zahlte, ausgefochten. 
Theodor, im Paradeanzug mit decoriertem Tschako un<l 
Scharpe, stand Gewehr bei Fuss inmitten der Arena, als 
die Cavaleristen - erfahrene Reiter, wie diese ganze han
noversche Truppe - gegen ihn anritten und die Pferde 
auf sein potzliches Stellung-Nehmen- zunachst zuriick 
schreckten. Beim erneuten Anreiten erhielt nach wenigen 
gewanclten Bewegungen der eine Cavalerist den Bajonett
Stoss Theodor s, so dass er im Sattel wankte und als 
besiegt abtreten musste. Der andere - nur noch eifriger 
un<l heftiger geworden - gab sich die grosste Miihe, 
Theodor zu Leibe zu gehen; auch er erhielt alsbald den 
entscheidenden Stoss. Doch glitt der Bajonett-Knopf dann 
zwischen Brust und Banc1olier hinc1urch, so dass er sich 
nicht zuriickziehen liess, und der wiitend gewor<lene Reiter 
benutzte diese der Wirklichkeit nicht enfa:;prechende Fesse-
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lung, um einen nachtraglichen Hieb zu fiihren. Die ge
schliffene Klinge schlitzte Theodors Backe auf, so dass 
er das Blut mit dem Schnupftuch zuriick halten musste. Die 
Bewunderung aber war allgemein iiber die Leistung Theo
d ors; die Zuschauer umdrangten ihn voller Anerkennung 
und zugleich voller Teilnahme wegen der unverdient da
von getragenen W unde, welche iibrigens nicht von weiterem 
Be.lang gewesen ist. Die Zuversicht des Infanteristen vor dem 
Reiter wurde fortan als berechtigt anerkannt und das Bajonett
Fechten in den regelmassigen Dienst-Betrieb aufgenommen.-

Die politische Bewegung, welche - mit der Juli-Re
volution 1830 in Frankreich beginnend -- sich iiber Europa 
fortpflanzte, erreichte im Anfang des folgenden J ahres mit 
ihrem W ellenschlag auch Gottingen. Der Minister Graf 
Munster handhabte bei der Personal-Union Englands und 
Hannovers seit J ahrzehnten thatsachlich von London aus 
die Regierung und er war es, gegen den sich der U nwille 
hauptsachlich richtete; man fiihlte die Interessen des Landes 
nicht ausreichend wahrgenommen und vertreten, wozu dann 
mehrfach ortliche Beschwerden kamen. Aus Veranlassung 
iibertriebener Strenge des akademischen Censors schritt 
man bei der allgemein erregten Stimmung in Gottingen 
zur Selbsthi.ilfe. Am 8. J anuar 1831 brach der Aufstand 
aus, indem unter Fiihrung der Doctoren von Rauschen
platt, Eggeling und Seidensticker Burger und Studenten 
sich bewaffneten und einen Gemeinderat an ihre Spitze 
wahlten. Eine Deputation an den in Hannover sesshaften 
General-Statthalter Herzog von Cambridge beantragte, mit 
ihren Bitten und Beschwerden sich direct an den Konig 
wenden zu konnen. Es wurde aber zunachst Unterwerfung 
und Abstellung der eigenmachtig getroffenen Massregeln 
von der Stadt verlangt und inzwischen ein Truppen-Corps 
unter General von dem Busche zusammen gezogen, um 

diese Forderungen ·nach bedarf zu erzwingen. 
Am 7. J anuar erst erhielt das Bataillon in Gottingen 

Befehl, sich marschbereit zu machen, und an demselben 
Tage mussten Officiere, darunter Theodor, abgehen, um 

die beurlaubten Mannschaften einzuziehen. Als Theodor 



Theodor (90) 399 

am 11. mit seinen 100 Mann vor dem Thore eintraf, hatte 
cler Aufstand sich inzwischen entfaltet; er wurde nicht 
mehr eingelassen und musste mit den unbewaffneten Leuten 
umkehren. Dadurch veranlasst, liess er seine Frau nach 
dem einige Kilometer nordwarts gel~enen · W eende kommen 
und beschwor sie, sofort mit ihrer Schwagerin und deren 
Kindern abzureisen, - weil ohne Frage ein Sturm au£ Got
tingen zu erwarten ware, wenn die Stadt sich ni~ht unter
wtirfe. Die beiden Darnen begaben sich zufolge dessen am 
anderen Tage nach Bodenstein. 

Das auf seinem niedrigsten Friedensstande von 100 bis 
200 Kopfen mit wenigen Officieren in Gottingen gebliebene 
Bataillon war durch den Aufstand genotigt worden, sich 
in der Caserne zusammen zu halten, bis die U rlauber ein
trafen, und wurde dort eingeschlossen und bewacht. Die 
Aufstandischen wollten zwar den Abzug der kleinen Truppe 
zugeben, aber deren Gewebre zurlick halten, ohne welche 
diese ihre Beurlaubten nicht bewaffnen konnte. Die Ver
han dlungen dauerten bis zum 12. J anuar, bevor es gelang, 
elem Stamm des Bataillons unbehinderten Ausmarsch zu 
verschaffen; dann erst konnte er ausserhalb G-ottingen seine 
Kriegsformation bewirken. 

Inzwischen. war das V ollzugs-Corps in hinlanglicher 
Starke eingetroffen, und den Vertretern der Aufstan
dischen ein Ultimatum gestellt. Am 16. J anuar morgens 
standen die Truppen zum Sturm bereit, als ihnen die 
an1 ... ~bend vorher erfolgte Unterwerfung mitgeteilt werden 
konnte und sie ohne Widerstand in die Stadt einzogen. 
Eine harte Zumutung war dam.it im letzten Augenblick 
von ihnen genomm.en; denn sie standen im Begriff, die 
Waffen gegen das eigene Heim zu wenden, und weder 
Theodor noch Capitaine Christoph Heise wussten, ob 
es der Frau und der Sch wester gelungen ware, sich ihren 
Kugeln durch rechtzeitiges Fliichten zu entziehen; eine 
Menge von Freunden und Bekannten musste unfehlbar in 
cler bedrohten Stadt zuriick geblieben sein. 

Die Bewegung im Hannoverschen hatte ubrigens die 
Entlassung des Ministers l\'Iunster am 12. Februar zur 
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Folge, und die Bestallung des Herzogs von Cambridge 
als Vicekonig von Hannover mit ausgedehnten Vollmachten; 
beides wurde im Lande mit grosser Genugthuung begriisst. 

Das Bataillon des leichten Regiments sollte zur Strafe 
filr die Stadt nicht in, Gottingen verbl~iben und erhielt 
Eimbeck als vorlaufigen Standort angewiesen. Erst nach 
·J ahresfrist durfte es zuriickkehren, womit den Wiinschen 
sowohl der Truppe als der Einwohner am meisten ent
sprochen wurde. -

Ende December 1839 sah Theodor sich durch 
. 

e1ne 
Differenz mit seinem Commandeur veranlasst, um den 
Abschied zu bitten. Der Konig war aber nicht gewillt, 
einen so verdienten Of:ficier zu verlieren; er nahm das 
Gesuch nicht an und berief Theodor zu sich nach Han
nover: In einer personlichen A.udienz gab er ihm vollig 
beruhigende Erklarungen; er solle zunachst einen drei
monatlichen Urlaub antreten und nach Ablauf dieser Zeit 
-· wenn inzwischen eine Stelle nicht frei wiirde - ausser
ordentlicher Beforderung zum Major gewartig sein. Und 
so geschah es. Noch vor seiner Riickkehr aus Pommern 
im April 1840 wurde Theodor zum Titular-Major in 
Hildesheim ernannt und im Herbst desselben J ahres in 
die Garde nach Hannover versetzt. Der Conflict, welchen 
Theodor mit Einsetzen seiner ganzen clienstlichen Stellung 
aufnahm, hat zu vollkommenster Genugthuung fur ihn 
o·eendet. b . 

Theodor war 24 Jahre Hauptmann gewesen, als er 
seine Beforderung erhielt, und davon hat er 20 in Got
tingen gelebt. Diese lange Dauer, besonders aber sein 
ansprechendes wohlwollendes W esen, hatt~n ihn zu einer 
der beliebtesten Personlichkeiten uncl weit ·bekannt in 
Stadt und Land gemacht. In den geselligen Kreisen zu 

Hannover £and er dafiir ein weit ausgiebigeres Gebiet. 
Sein ritterliches Auftreten, die · Gabe in sicherer Weise zu 

reprasentieren und die natiirliche Anlage, liebenswiirdig zu 

sein, machten ihn zu einem der willkommensten Gefahrten 
in allen Cirkeln und wohlgelitten durch alle Stande. Frei
lich legte ihm., dieser V erkehr an und mit dem Hofe Lasten 
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auf, die mit dem sehr diirftigen -Gehalt nicht zu bestreiten 
wa.ren. Er hat in den 13 J ahren in Hannover das von 
Hans ( 85) ererbte V ermogen verbrauchen miissen, und es 
wurde bereits hohe Zeit, dass eine Aenderung der Lage 
eintrat, wenn nicht seine Existenz gefahrdet werden sollte. 
- Neben dem ausgebreiteten ausseren Verkehr sah er 
stets in freigebiger Weise Verwandte bei sich; .besonders 
entgegen kommend war er nach wie vor _gegen die Kinder 
seines :Bruders Erich, und es gewahrte ihm Freude, wenn 
er die zu einer schonen Dame herangewachsene Aeone (120) 
in den Kreisen der Residenz anerkannt sah. 

Im Marz 1852 machte Theodor eine kurze Reise nach 
Paris, um Anna Spence, die Verlobte seines Neffen Bar
tho 1 d · ( 119) abzuholen und der Familie zuzufiihren. Die 
wenigen Tage in Paris boten erwiinschte Gelegenheit, Er
innerungen wach zu rufen und Puncte aufzusuchen, die er 
seit den Feldziigen seiner Jugend nicht mehr gesehen hatte. 
Auch in Brussel erkundigte er sich nach seinem W ohlthater, 
der den zu Waterloo verwundeten am Leben erhalten hatte; 
doch war durch 37 dahin gegangene J ahre in den ihm noch 
bekannten Hause jede Spur so verwischt, dass die wenigen 
Stunden Zeit nicht gemigten, um den Verbleib jener dank
bar erinnerten Familie zu ermitteln. 

In dienstlicher Beziehung bot die grosse Garnison 
ein weites Feld zu . Thatigkeit, und The odors prak
tische Beanlagung zog bald die Aufmerksamkeit auf ihn. 
Seine Gewandtheit, Truppen auf dem Felde zu fiihren, 
brachte ihm nach der 184:3 bei Liineburg stattgehabten 
Concentrierung des 10. deutschen Bundes-Armee-Corps die 
Bevorzugung, unter Ueberspringen von 16 seiner Cameraden 
zum Commandeur des selbstandigen Garde-Jager-Bataillons, 
welches einem Regiments-Commando gleich gestellt war, 
ernannt. zu werden. - Nebenher ging eine vielfache Be
schaftigung in · Commissionen; langere J ahre hatte er die 
Priifung zu Premier-Lieutenants in den praktischen Dienst
zweigen und ebenso prasidierte er bei der Auswahl oder 
V erbesserung · von Infanterie-W aff en. Bemerkenswert ist, 
dass sein Bericht ausschliesslich <las Ziindnadel-Gewehr 

26 
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befurw.ortet;e und · diese Wahl augenscheinlich nur wegen 
der daJI).als in ha,nnoverschen Krej_sen herrschenden anti
preussischen Stimmung zum Nachteil der Armee, verwor-fen 
worden ist. 

Die erwahnte ConceI;1:trierung des .10. Corps · 1 -843 fijhrte 
The0<lor niit dem meeklenburgischen Major Anton Qui
s-torp ( 97) zu~am-men., wel.cher dam junger~n Zweige der Fa
milie angehorte. Be-ideNamensvettern und beideMajors wuss,. 
ten nicht einmal von der gegenseitigen Existenz und .es hat 
naehmalig.er langerer Aufklarung bedurft, bevor der Zu
sammenhang der Familien ersichtlich gemacht wer.den konnte. 

Die politischen Ereignisse der .Jahre· 1848 und 1849 
bra.chten zwar auch fiir The·odor manche Bew.egung, doch 
ist er an den Feldziigen nicht beteiligt gewesen .. Es waren 
meistens vorbeugende Siche:rungs~Dienste, zu welchen iiber 
sein Ba,taillon verfiigt wurde. So hat er voriibergehend zu 

Goslar und Claust.hal am Harz gestanden 1 e benso -eine Zeit
Jang. ~um Kiis·tenschutz g€gen die Danen in Bremerhafen; 
ein thatiges Eingreifen trat an ihn nicht heran. 1853 wurde 
er Commandeur der· 3. Infanterie--Brigade in Lii.nebul~g und 
ell} Jahr spater zu.m. Generalmajor hefor-der.t~ 1858 wieder
holte sich die Co:ncentrierung des 10~deutschen Bundes-Corps, 
dieses Mal bei N ordstem.Ill_en siidlich von Jlannover. Man ·iiber
trug hier Theodor das Ehrenamt., die frem.den Officiere, 
welche zum Beiwohnen ·bei diesen Uebungen anges~gt 
waren, zu empfangen und zu geleiten. Eine bes.sere Wahl 
konnt~ nich.t getroffen werden; denn T h,e odor yereinigte 
in s'.ein.er ·Person alle die Eigenschaft.en an Reprasen-~tion, 
AufmerksMD.keit un-d Um.sicht, mit welchen er einen solchen 
Auftrag wiirdig v-ertreten konnte. Es -~i-s-t ihm ·ani Schluss 
der Perio.d.e die allseitigste Anerkennung zu teil .geworden; 
die schmeichelhafteste.u privaten Z:usebriften d.er Jmter .seiner 
Aegide ·hewirtet.en sprachen ilun lhren Dank ans, und officiell 
erfolgte eine Reihe von Orden.s-I;>ecor.a:tionen, welche zu 
eine-m ausseren Ausdruck seiner angesehene:n Stelluag sich 
gestalteten. 

Hiennit beschloss er sein o:ffentlicbes Dien_stleb-en. · Ein 
halhesJahr spater b.at .er um den Abschied aus de-m. Heere, 
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dem er 46 .Jahre angehort hatte, und zog sich im Alter 
von 64 .J ahren in das Privatleben zuriick. Diesen Moment 
benutzte er noch zu einer erfolgreichen Verwendung fiir 
seinen Adjutanten und angeheirateten Neffen Gun dell, 
der bei dem in Hannover hergebrachten rigurosen Festhalten 
an einem mechanise.hen Beforderungs-Modus durch Zufall 
ganz ungewohnlich zuriick geblieben war, trotzdem man 
seine Befahigung anerkannte und ihm durchaus wohlwollte. 
Theodor erreichte Giindells ausserordentliche Beforderung 
zum Comragnie-Chef im Mai 1859 und durfte nun auch 
in dieser Richtung mit Genugthuung von dem bisherigen 
Posten scheiden. Seine Entlassung wurde in den aner
kennendsten Formen gewahrt, unter Erhohung seines Ranges 
zun1 Generallieutenant und Bewilligung einer relativ hohen 
Pension. Selbst spater noch - bei der 50jahrigen Wieder
kehr des Tages seines Diensteintritts. - ist ihm durch die 
Verleihung des Ernst Aug;ust-Kreuzes eine wohlwollende 
Erinnerung bezeugt worden. 

Theodor zog anfangs na<~h Hannover. Da aber die 
geselligen Verpflichtungen ihm von neuem zu lastig wurden, 
so ergriff er die im Herbst 1863 gebotene Gelegenheit, 
ein Landhaus in Liebenburg unweit Goslar zu erwerben, 
welches ihm einen ruhigeren Aufenhalt versprach. Lieben
burg, ein Flecken mit A.mtssitz, und das unmittelbar an
stossende Dorf Lewe tragen ausschliesslich landlichen Cha
rakter und bestehen aus Ackerbau treibenden Hof en, zahlen 
aber unter ihren Einwohnern selbst neben den Beamten 
eine Anzahl gebildeter Familien. Die Vorberge des nahen 
Harzes machen die Landschaft mannigfaltig und anziehend; 
Walder reichen. bis an den Ort heran, Ruinen des Mittel
alters zieren die Rohen, und die· Gebaude Liebenburgs 
reihen sich malerisch am Schlossberg aufwarts. Theodor s 
Haus~ ebenfalls am Abhang gelegen 1 blickte iiber den im 
Thal verstreuten Ort hinweg; der Garten stieg zur Hohe 
an, Veranda und Zierstrauche umgaben da.s sonst ein
fache Gebaude. Es bietet eine idyllische Lage fiir den, 
der das Gerausch der grossen Welt meiden ~ sich dem 
Xatur-Genuss~ dem Gartenbau· und ruhigen Leben widmen 
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will. Hier hauste fortan in patriarchaler Weise Theodor 
mit seiner Frau uncl der ebenfalls bejahrt gewordenen 
Marie Mylius, und man darf, vom inneren friedlichen 
.Behagen ans beurteilt, diese Ruhezeit als den Glanzpunet 
ihres Lebens ansehen. Es giebt kein erhebenderes Bild a]s 
dieses Kleeblatt in seinem begliickenden· Frieden; der si"ch 
in wohlthuender Weise alsbald den vielen · Verwandten 
und Freund.en mitteilte, welche gern -- ja so gern dieses 
abgelegene Heim aufsuchten, dass es · leicht iiber die 
Krafte der alternden Besitzer gehen mochte. Stets be
gegnete man wie in den jungen J ahren der unveranderten 
Ritterlichkeit des Hausherrn ~- stets der umsiehtigen Auf
merksamkeit der Darnen fur · ihre Gaste, und dennoch 
wurde unvermerkt die Hausordn1ing unter ansprechendstem 
Aeusseren so gehandhabt, class zwanglos jeder einzelne 
ebenso seiner Beschaftigung nachg-ing, als Gruppen zu 
gemeinschaftlicher U nterhaltung oder Ausfliigen in Wald 
und Berg sich vereinigten. Die ganze Familie empfand 
selbst in cler Ferne, dass -im· abgelegenen Liebenburg ihr 
gemeinsames Haupt wohne, zu dem sie uu bewusst mit 
Warme und V erehrung aufsah. 

N eben dieser ·Gastlichkeit, dem Ge·schmack fur ausseren 
Glanz und einem reichlich sich erweisenden Wohlthatig
keits-Sinn verlor Theodor nicht die Vorsorge fiir die 
Zukunft ihm nahestehender V erwandten aus dem Auge. 
Er hat in Liebenburg fortgesetzt von den fiir solche A.n
forderungen nicht reichen Einkiintten zuriick gelegt und 
durch die hinterlassenen Ersparnisse nebst der dariiber· ge
troffenen v ... erftigung· den unz·weifelhaften Beweis geliefert, 
wie ernsthaft sein W ohlwollen fiir die Angehorigen unter 
eigenen Entsagungen gemeint war. · 

Wahrend dieses Stillleberis ging das Jahr 1866 iiber 
das Land und fiigte, nach kurzen kriegerischen Schlagen, 
Hannover dem Staate Preussen ein. Theodor hatte nie 
Veranlassung gehabt, irgendwelcher politischen Thatigkeit 
obzuliegen; aber die grossdeutsche Tendenz war ihm sym~ 
pathisch und. er von jeher gewohnt, Preussen .als sein 
eigentliches Vaterland zu liebeu. Er nahm die Annexion 
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als eine willkommene Thatsache auf, gehorte gern elem 
preussischen Verbande wieder zu, von dem ihn das Schick
sal in frti.her J ugend getrennt hatte, und stellte sich mit 
Entschiedenheit den welfischen Richtungen gegeni.tber, die 
auch in dem friedlichen Liebenburg ihre Vertreter fanden. 
- Ein nationaler Eifer aber beseelte ihn, als 1870 der 
neue Krieg gegen Frankreich die Jugend-Erinnerungen 
wach rief, und es liess dem schon gebrechlich gewordenen 
keine Ruhe, bis er - trotz Abmahnung seiner fursorgenc1en 
Schwagerin - die weite Reise nach Rastatt zuriickgelegt 
und den seinem Herz en stets nahe gestandenen N effen 
Barth o 1 c1 ( 119) nach der glii.cklichen Heimkehr aus c1em 
Kriege personlich begri.isst hatte. 

Das Alter forderte schliesslich seinen Tribut. W enige 
Jahre nach dem Erwerb des Liebenburger Hanses wurde 
Theodor von einem Schlaganfall betroff en, und der bisher 
robuste Korper sollte seine fri.i.here Spannkraft nicht wieder 
gewinnen. Die Lieblings-'1.1hatigkeit cler J agd musste er 
verlassen und sich mit massigeren Spaziergangen neben vor
sichtiger Gartenarbeit geni.tgen lassen. Dennoch ging · ihm 
seine Gattin im Tode voran und erlag am 23. Marz 1868 
bei einem Alter von 67 Jahren. Seine Schwagerin Marie 
niy li us lohnte ihm die vaterliche Fursorge, welche er stets 
fi.tr die W aise getragen hatte 1 indem sie den Hausstand in 
gewohnter Behaglichkeit weiter leitete; doch wurde auch 
sie ihm im Juli 187 4 gen om.men und in den letzten zwei 
J ahren seine Einsamkeit nur zeitweise durch die Gegen-· 
wart ju.ngerer Xichten unterbrochen, bis er am 29. Au
gust 1876 ebenfalls seine Ruhe fand. 

Theodor hat 81 Jahre vollendet und von der ganzen 
Familie bei ·\veitem das hochste Alter erreicht. Er wurde 
auf dem Kirchhof des benachbarten Lewe beigesetzt. We
nigen wird das Gli.tck zu teil, von gleich allgemeiner Sym-· 
pathie zur letzten Ru.he geleitet zu werden. 
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Que lien.· 
Familien -Papiere: Brief e, Pachtcontract, Testament, Erb

teilungen, Ausgabenbucher u. s. f. -
Tagesnotizen von · Erich von Q. (89) fur die Zeit vom 

31. Marz 1813 bis 5. Juli 1822. - Notizen und Mitteilungen von 
Theodor von Q. (90). - Dienst-Papiere von Erich und Theo
dor von Q. (89. 90). - Hannoversche Generalordres. - Bei
trage zur Geschichte des J ahres 1813 von einem boheren Officier 
(Pri ttwitz). Potsda.m 1843. I. - Scriba. Das leichte Bataillon 
der Bremen- und Verdenschen Legion 1813-20. Nienburg 1849. 
- Jaco bi. Hannovers Teilnabme an der Erhebung 1813. Han
nover 1863. - H iilseman n. Gesch. des bannoverschen 4. Infant.
Rgts. und seiner Stammkorper. Hannover 1863. - Acten des 
Staats-Archivs zu Hannover. - Tagebuch des Wallmo denschen 
Corps 1813/14 im Staatsarchiv zu Hannover. - Quistorp. Die 
russ.-deutsche Legion. Berlin 1860. - Quistorp. Gesch. der 
Nord-Armee 1813. Berlin 1894. -- Gesch. der Kriege in Europa u. 
s. f. (Schulz) X. XIV. -. Oesterr. milit. Zeitschrift. Wien 1827. ill 
Weingarten. Gesch. des Corps Wallmoden 1813/14. - Tage
buch von August von Q. (83). -

.Kriegsarchiv in Berlin: Bericht iiber die englisch-nieder
landische Armee 1815. - Charras. Histoire de la Campagne 
de 1815. 4. edition. Bruxelle 1863. - Sib orn e. History of the 
war in France and Belgium 1815. 3. edition. London 1848. -
Beamish. Gesch. der Kgl. deutschen Legion. Hannover 1837. II. 
- Bernha.rdi. Gesch. Russlands u. s. f. 1814-31. Leipzig 1863.1 
- Dami tz. Geschichte des Feldzuges in den Niederlanden. 
Berlin 1837. II. -· Plotho. Der Krieg des verb. ·Europa gegen 
Frankreich 1815. Berlin 1818. -

Curriculum vitae bis_ 1828 von Wilhelmine von Q. geb. 
Heise. In den letzten Lebensjahren 1861. 62 niedergeschriebe11: 
aber unvollendet geblieben. Tagebuch derselben volll 
is. J uni 1830 bis 4. J anuar 1863. - Mitteilungen derselben. -
Erlebnisse des Verfassers. 
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Theodor war das jiingste der Geschwister erster Ehe 
aus dem Vorwerker Hause. Von den drei Kindern zweiter 
Ehe, welche heranwuchsen, wenngleich nur ein kurzer 
Lebensfaden ihnen beschieden war, haben wir das alteste, 
Carl (91), bereits seine Laufbahn auf derriselben Wege wie 
Erich und Theodor beginnen und friih beenden sehen. 
Es eriibrigen die Mitteilungen iiber Friederike und Ju
lius (92. 93). 



Sophia Johanna Eleonora Friederica 
von Ouistorp (92). 

Friederike, in der Familie Fritze genannt, wurde 
am 23. Juni 1802 in Vorwerk geboren. Sie hat sich nicht 
verheiratet und stets mit ihren Eltern gelebt, obschon sie 
- wie in der: Regel die Tochter aus den schwedisch-pom
merschen Hausern - eine Stelle als Conventualin im 
Fraulein-Stift des Klosters Barth erhalten hatte. Sie wuchs 
zu einer hiibschen Jungfrau heran und war ihrer schonen 
Mutter ahnlich, erbte indessen auch den heftigen Charakter, 
der ihre bald durch hektische Anlage veranlasste reizbare 
Stimmung nicht freundlicher machte und sie an der V orsicht 
hinderte, welche ihr Gesundheits-Zustand erfordert hatte. 
Schon 1829 hatte sich eine unheilbare Hals-Schwindsucht 
ausgebildet, der sie im Hause ihrer Mutter zu Lassan am 

' 28. December 1831 im Alter von 29 J ahren erlag. Sie ist 
in der von ihrem Vater erbauten Begrabnis-Capelle auf 
Vorwerk beigesetzt. 

Quell en. 
Aufzeichnungen von Gottfried Q. (61). - Mitteilungen 

von Theodor ( 90 ). - Familien -Papiere. 



Johann Gotthard Ulrich, Julius 
von Quistorp (93). 

Daten ans Julius' Leben. 

1804 den 14. November zu Vorwerk geboren. 
1818 im J\1:arz anf der Schule in Greifswald. 
1819 im Marz Cadet i1n Berliner Cacletten -Corps. 
1822 den 3. Juli Ruckkehr aus dem Cadetten-Corps. 
1823 den 15. Januar aus <lem Caclctten-Corps entlassen. 
1824 Juni bis August Baclereise nach Salzbrunn. 
1826 den 26. J uni stirbt in Lassan. 

Julius, 180-1 geboren, wurde wie die meisten seiner 
Bruder fiir die Militar-Laufbahn bestimmt, zu der er 
in der nun eingetretenen Friedenszeit den vorbereitenden 
Weg durch das Cadetten-Corps nahm. Nach einjahrigem 
Besuch der Schule in Greifswald, wo er im Pensionat des 
~Iagisters Wellmann lebte, fiihrte Theodor (90) - bei 
der Ri.ickkehr von einem Urlaub in die Heimat im Marz 
1819 - den 14jahrigen Bruder als Pensionar-Cadet dem 
Corps in Berlin zu. 

Wahrend des dreijahrigen Aufenthalts in Berlin erwarb 
Julius sich die Zuneigung seiner Cameraden und die An
erkennung der V orgesetzten. Er versprach ein tiichtiger 
Officier zu werden und verband mit geistigen Anlagen 
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hervortretende Korpe.r-Gewandtheit und Schonheit. Er 
erreichte schon eine ansehnliche Grosse ( 1,72 Meter), hatte 
eine schlanke Figur bei anscheinend kraftigem Korper, 
blaue Augen mit schwarzen Augenbrauen und braunem 
Haupthaar. 

Aber auch bei ihm stellten sich friih die Vorlaufer 
der Schwindsucht ein, die seinen Lebensplan kreuzen und 
bald durchschneiden sollten. Nachdem leichtere Anfange 
sich schon vorher gezeigt hatten, kam die Krankheit auf 
einer Hundstagferien-Reise na~h der Heimat zum Durch
bruch. Julius fWir in der Post ·von Prenzlau nach Pase
walk mit einem Officier, der nach einiger Zeit wahrnahm, 
dass er seinen Degen vergessen habe. Dienstgefallig 
sprang Julius aus dem W agen, lief zuriick und brachte 
den Degen zur Stelle. Allein die Anstrengung, in den 
Sandwegen den Postwagen wieder einzuholen, war zu gross 
gewesen, und von diesein Zeitpunct ab ist Juli us nicht 
wieder zu Kraften gekommen. Er konnte nicht mehr in 
das Cadetten-Corps zuriick kehren, siechte langsam hin 
und machte vergebens im Sommer 1824: eine Badereise 
nach Salzbrunn. Am 26. Juni 1826 ereilte ihn der Tod 
zu Lassan in seiner Mutter Hause, und noch nicht 22 Jahre 
alt, wurde er zu Vorwerk neben seinem um ein Jahr voran
gegangenen Vater beigesetzt. 

:Quell en. 

Au.fzeiehnungen von Gottfried Q. (61). - Mitteilungen 
von The-odor (-90). - Familien-Papiere. 

· Aus der Reihe der. auf Vorwerk aufgewaehsenen acht 
Sohne haben nur zwei-, August und Erich (83. 89), Nach
kommen hinterlassen.- ·Wir wenden uns· jetzt zu dieser Ge
neration, insoweit sie bereits der V ergangenheit angehort. 



August Johann · Franz Anton 
von Ouistorp (114). 

Daten ans Augusts Leben. 

1822 den 20. August in lVIunster geboren. 
1836 im April Umzug von Munster nach Crenzow. 
1838 im Sommer auf der Realschule in lVIunster. 
1840 den 1. April einjahrig Freiwilliger im 11. Husaren-Regi

rriente in l\f unster. 
1841 im April ,vertritt den W .... irtschafts-Inspector in CrenzO"w. 
1843 den 17. November Second-Lieutenant der Cavalerie im Ba

taillon A.nclam des 2. Landwehr-Rgts. 
1850 zu Johannis ·wird Besitzer voa Crenzow und Zarrentin. 

November bis 1851 im Marz bei der mobilen Anclamer 
Landwehr-Schwadron an der sachsichen Grenze. 

185-i den 20. August verlobt mit Emilie Fl ugge. 
1855 den 4. Juli mit derselben yermahlt. 
1861 den 23. Juli als Premier-Lieutenant yon der Land·wehr 

ausgeschieden. 
1867 den 15. Marz kauft die ~tterguter Bauer und W ehrland. 
1872 den 20. Marz zerbricht den Schenkel beim Reiten. 
1877 den 16. December stirbt in Crenzow. 

August wurde 1822 als erstes Kind des alteren Au
gust (83) geboren und ist 55 Jahre alt ·geworden. Seine 
Lebenszeit fallt in die politische Bewegung Dentschlands 
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von den Revolutionen 1848 bis zum .A.bschluss des Kaiser
Reichs. Indessen brachte seine Stellung ihn nicht in un
mittelbare Beriihrung mit diesem Wand.lungs-Process, nur 
der Reflex der socialen .A.enderung ausserte auch auf seine 
Lebens-Verhaltnisse den unausbleiblichen Einfl.uss. 

In Augusts vierzehntem Lebensjahre hatte der Vater 
seine Dienststellung in Paderborn aufgegeben und war auf 
das Gut Crenzow gezogen. Mit diesem Uebergang horte 
notgedrungen der Schulbesuch auf und ~auslehrer mussten 
an die Stelle treten. -Die Unvollkommenheit solchen Unter
richts konnte besondere Erfolge nicht haben, namentlich 
den Geschmack am Wissenschaftlichen nicht wecken. Der 
Vater - selbst sehr gebildet - war sich dieses Umstandes 
wohl bewusst und hat ihn ernstli0h in Erwagung gezogen, 
als die Frage vom Erwerb der Giiter an ihn heran trat. 
Doch musste das Bedenken neben den gebotenen V orteilen 
unterdriickt werden, unc1 seine aufmerksame Beobachtung 
hatte auch langst erkannt, wie in Aug·ust die praktische 
Richtung mit solcher Entschiede~heit iiberwog, dass ihm 
keine giinstigere Lebens-Aufgabe zugewiesen werden konnte, 
als die Verwaltung eines landlichen Besitzes. 

Bevor August sich der Zeit der Armee-Dienstpflicht 
naherte, liess ihn der Vater noch einige J ahre, welche er im 
Hause der Grosseltern -zubrachte, die Realschule in Munster 
besuchen. Dann leistete er bei seinem kraftigem Korper -
noch nicht 18 J ahre alt - ebenclort den Truppendienst ab. 

Von Kindheit auf trat in ibm eine Vorliebe fii.r Pferde 
und Reiterei hervor, welche, mit der Zeit durch ti.i.chtige 
Leistungen fortgebildet, zu einer N eigung anwuchs, die 
die Freuden seiner Musse neben dem Beruf ·c1es Landwirts 
vorzugsweise beherrschte. Sein Vater liess gern diesen 
ritterlichen Sinn gewahren nnd gestattete August, da die 
Umstande die Laufbahn als Ca.valerie-Officier nicht ratlich . 
machten, wenigstens den einjahrigen Soldaten-Dienst bei 
dem ihm bekannten 11. Husaren-Regiment zu thun. Spater 
wurde .August Landwehr-Officier im Bataillon .A.nclam. 
Zu activer Verwendung im Felde ist die Landwehr-Ca
valerie in jener Zeit nur insoweit herangezogen worden, 
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dass die Schwadron unter Rittmeister von Otterstedt 
im Winter: 1850/51-, wo die ghinze Armee w·egen der Dif
f erenz· mit , · Oesterreich auf den Kriegs.fuss . trat, a~ die 
sachsische Grehze · marschierte und in der Gegend um 
Finsterwalde in· der Mark Brandenhurg mehrere Monate 
stationiert bli~b. · ·_ . 

. . 

August -war eine ausserordentlich frische Natur von 
marinlichem, d~bei wohlwollendem anschliessenden W esen 
nncl verlassig gleichmassigem Temperament. Seine Statur 
hatte gute Mittelgrosse (1,75 Meter), war gewandt aber 
kraftig gebaut, das Gesicht oval mit etwas gebogener ·Nase 
nnd dem Typus, der in der Familie vorherrscht, so· class 
er auch seinen Vettern, den Sohnen Erich s ( 89), ahnelte. 
Braunes Haar und Bart nebst blauen Arigen ma0hten das 
ganze zu einer einnehmenden Erscheinung, -und er hob sie 
noch · clurch die Sorgfalt, die er in ansprechender Weise 
seinem A·eusseren widmete. ·Von gutmiitigem Charakter 
war er den nahe- stehenden ein treuer Freund, und warme 
Empfindung band ihn an die Verwandten, denen er be1 
weiter raumlicher Trennung stets -ein · ·gleiches Interesse 
bewahrte. · · Zeitweise ist auch seine sch one Cousine 
Aeone ( 120) Veranlassung zu wiederholten Besuchen bei 
den Angehorigen im ferngelegenen Gottingen geworden. -

Die beschrankten Mittel, auf welche hin Crenzow ge
kauft war, notigten dazu, den ganzen Lebens-Zuschnitt 
mit Vorsicht einzurichten. So bald August .seiner Militar
Dienstpflicht geniigt und die Reise von Munster bis Crenzow 
<lurch Mecklenburg zu Pferde zuriick gelegt hatte ( im 
April 1841 ), trat er in der thatigen Oekonomie des Gutes 
dem Vater zur Seite, indem er mit seinen frischen Kraften 
bald ganz den Inspector entbehrlich machte. Um i:ndessen 
den Gesichtskreis des jungen Mannes zu erweitern, gestattete 
ihm der Vater, so lange er selbst noch die Verwaltung des 
Gutes ~n der Hand hielt, wiederholt 1844 und 18'1:8 bis 
zum l\ilarz -Aufstand einige Wintermonate in Berlin zu
zubringen. August hat davon manche Anregung er
halten, die au£ dem einsamen Lande bei der ihm · noch 
nicht zugefallenen Selbstandigkeit nicht geboten werden 
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konnte, wenn .auch ;diese Jnterm.ezzen zu nennenswerten 
Studien nicht fiihrten. Sein Geschmack b.ehielt doch so 
vorwiegend die Richtung :auf das Landleben, das:s er dort 
sein ·w.ahres Element a~sschliesslich fand. Der Verkehr in 
ihm vertrauten Kreisen, der Umgang mit zusagenden, 
selbst eng be,freundeten N achba.ren, die ihm belrannten 
Interessen der .dortigen Entwickelungs-Bedingungen er
fiillten ihn so vollig, dass er nicht das Bediirfnis fiihlte, 
sich Hinger von dort zu entfernen. Eine mehrwochige 
Reise mit seinem .Altersgenossen Wilhelm Homeyer nach_ 
Siiddeutschland, · hat er m~hr aus Grundsatz als N eigung 
unternommen; nur einmal - nach der Hochzeit - fiihrte 
ihn das neue Band nach Paris. Sonst hat ihn seine Vor
liebe in der eigenen Heimat. oder doch in deren Na.he 
unter Freunden und bekannten Verbindungen gehalten. 

Mit dem Tode des Vaters wurde August 1850 im 
Alter von 27 Jahren Besitzer der Giiter Crenzow und Zar
rentih. Zwar hatte das zehn J ahre vorher aufgesetzte 
Testament bestimmt, dass sie auf gemeinschaftlicrhe _Rech
nung verwaltet werden sollten, bis alle Geschwister voll
jahrig waren, woran nur der jiingsten Schwester noch 
etwas fehlte; doch kalll man zu einer Abfindung iiherein, 
um das nachteilige Uebergangs-Stadium zu vermeiden. 
Das Testament iibergab August die Giiter zu ihrem An
kaufspreise vom Jahre 1835 fiir 300000 Mark. An dem 
nach Abzug d.er Hypotheken-Schuld verbleibenden Capital 
hatten die vier Geschwister gleichen Teil. Bei diesem 
Verm.achtnis erhielt August - da der Wert des. Besitzes 
iiber denjenigen von 1835 sich wesentlich gehoben hatte -
ausreichende Mittel, um auf dem Grunde weiter zu ge
deihen, und die Voraussetzung .ist in vollem Masse in Er
fiillung gegangen. 

Von den Schwestern war die alteste, Mar,ie (115), 
1842 mit Eduard von Below, Besitzer des Rittergutes 
Salchow eine Meile siidwestlich von Crenzow, verheiratet. 
Mit seiner Mutter und den beiden jiingeren, Elise und 
M~thilde (116~ l-17), lebte er £era.er zusam-roe.n, bis die 
letzter.en 1852 mit zw.ei hannoversch.en Officieren, den Ge-
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brndern Georg und Alphons. v-0n Lin.singen; sich v.e.r
mahlten und die Mµtter mit ihm aUein blieb. 

B.ei . einem · B.esu.ch aus . Anl~ • des W ettr.e!).nens rn 
Dobbe-ran machte _August 185A:. die Beka_nnt.schaft · v.on 
E~ilie Fliigge. Sie -ist - neb.~n eiuem .Sohne. - die 
zweite von drei To.chter:fl des Rittergats:--Be.sitzers .. F-liigg~ 
auf Gr.~ Helle bei Friedl~nd i~ .ostlichen Mecklenburg, 
der von einem Gutsk.~£ ll.l 1S" ~p-0leonisehe;r Zeit ·mit ge
ringeJi Mitteln dur.ch -einsichtige Wirts.chaft u.nd energische 
Thatigkejt sich zu ebenso bedeutendem· Vermogen wie. an
gesehener Stellupg aufgeschwungen hatte. EIP ili.e -
Emmy genannt - wurde ~m 4. Juli 1855 Augusts Ge
n1ahlin; sie im Alter von 24,. er von nahezu -3.3 Jahren. 
Augusts Mutter iiberliess das Raus der jfulgeren K:raJt, 
und zog· sich nach dem nahe gelegenen Ancl~m .zµruck, 
wo sie - wie wir schon oben sahen - die letzten neun 
Jahre ihr.es Lebens in Ruhe zubrachte'° -. 

Der- Zus-tand· der. Giiter hat unter Augusts Hap.den 
wesentliche Fortschritte geniac-ht.. · Auf dem Boden selbst 
herangewachsen, zu.r Zeit d~s Erbfulls sch.on. vo~ Erfahrung 
getragen, voll .Jugendh~t und lebhaftem h:itere:.s,se fur· die 
V erwaltung, ·uberdies · mit aus.rei~heno.~n Mitteln und dem. 
in der F.amilie er}mehen Ord:a"Q.Ilgssi~, ·-~usg~~~ttet, hat er 
sich - nebe;n ~ Vergnijgimgeµ,, •wf die das Landleben 
unmittelb.a.r. hinwe-ist -. ~jt ~le1. Energie· ausschli.esslicb 
.der Bewirt~hafw~g .ergeben uI;td seinen B~sj.t~ ~achtig ge
fordert. N.eben Mehr:tmg q.es WeiZeI1-Bodens und Einfiihren 
des R~pps-Bau.es., wozu seine in die:aer Rich-tapg er~hr~ne 
Fr~u d.en Apstoss gab~ wu;rde~ .die Vi~h~Bestij,nd,e verbessert, 
die .A.µiforst@g ger~g~lt und Prajnier,upg .in A.p.wend:u11g 
gebracht. 

Zu einer grossen UJ1t~m-em.11.,1uig :jntsc.blos.s :sich ,Aµ.
gus t, ~s i;Bl .Jahr.a l~ .die ~~~chb~rten Gij.ter ~auer 
und W eh1Jand, ejne Meile nordos-tllch ·von Cr~ am 
Peene-Ufer belegen, ~erlr~-u!flleh w.~Id~."-- . ,Aus sei~er Eb~ 
w~en i.nzwise;b.en zwei ~,e~ W ~.rnher, jetzt Stuq.~ .i~r 
Jl,eckte in Ber-Im.., Ulrich Ljeutenoot beii;n. :2. C~ras.sj~r
Regim,ent m P.asewa,lk1 nnd 6ine T.ochte,:- Henriette ( 1.62. 
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153. 154.) entsprossen. Sein Liebl{ngs-_Wunsch ging dahin, 
dass jeder der Sohne selbstandtger Besitzer in der Gegend 
werden sollte, in der die Familie durch vier Generation en 
heimisch war, und so entschloss er sich zu dem K auf fur 
den Preis von 780000 Mark. Da :er nicht selbst iiber das 
erforderliche Capital verfiigte, so fand sich sein Schwieger
v-ater bereit ;· die notige Sicherheit zu geben, und der Kauf 
kam am -15. Marz· 1867 zum Abschluss in einer Zeit, WO 

Grundbesitz vorzugsweise gesucht war und hoch _im Freise 
stand. Der Pachtertrag hat die Zinsen nicht ganz gedeckt, 
wenil auch die W aldnutzung von der ,r erpachtung ausge
schlossen und besonders zu verrechnen blieb. 

Seinem urspriinglichen Plan gemas-s hat Aug:ust die 
B'ewirtschaftung dieser Giiter nicht selbst iibernommen, 
-sondern •in Pacht belassen, bis einmal die Zeit herankame, 
wo der jiingere Sohn heranwachsen und sich ihm widmen 
wiirde. Die Lage· der aneinander stossenden Guter an dem 
·Ufer der Peene, da wo sie sich zum Achterwasser erweitert, 
ist landschaftlich vorzugsweise ansprechend und schliesst 
auch den Bauer-Berg in -sich, der, mit al ten Baumen be
waldet auf steilem Hochuf er anstBigend, einen freien Blick 
iiber die weite Wasserflache zur Insel Usedom gewahrt 
und der Sammelpunct .fur die Naturfreuden suchenden der 
Umgegend ist. - Der nunmehrige Verkaufer hiess Voss; 
sein Vorganger -war derselbe Hauptmann von Lepel ge
wesen, der im Jahre 1813 seine Nachbaren Erich und Theo
-dor (89. 90.) veranlasst hatte, mit ihm in die- Dorn
bergsche Legion einzutreten (siehe S. 318). Wenig auf
warts an der · Peene liegt das fruhere Familiengut Vor
werk, auf dem Augusts Vater herangewachsen war. So 
kniipfen sich die vielfaltigsten Familieu-Bande aus a~ter 
und neuester Zeit an diese Gegend. 

Das unmittelbare Zusammenliegen der Rittergiiter Neu
V orpommerns, auf dem fast ausschliesslich die eigenen 
Besitzer die Wirtschaft fiihrten, machte den geselligen 
Verkehr fiir August sehr ansprechend, zamal eine An-
. zahl gleichaltriger N achbaren -· namentlich die Gebriider 
-Homeyer - seine besten Freunde waren, mit denen er 
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in fortwahrendem W echselverkehr. stand. Von dem a]teren, 
:Friedrich von Homeyer auf Murchin, der bald sich ganz 
der Forst- und B~umschulen-Cultur zugewandt hat, erhielt 
August insbesondere die Anregung zu planmassiger Aus
dehnung der eigenen Holzungen. 

Ebenso ging von diesem die Hebung des Wildstandes 
aus, der so gering geworden war, dass es kaum noch lohnte, 
die Flinte in's Feld hinaus zu tragen. 1854 bildete er mit 
August und den Besitzern von Lenschow und Libenow 
einen Schonverband, um die durchwechselnden Rehe funf 
Jahr~ lang nicht abzuschiessen uncl zugleich Dam wild aus
zusetzen. Mehrere N achbaren schlossen sich dem U eberein
kommen an, und es ist der Erfolg erzielt worden, dass 
schon _50 bis 60 Stuck Damwild ~nd 100 bis 1.50 Rehe auf 
dem J agdgrunde stehen. Bei diesem harmonischen Zu-
8ammenwirken hat in weiterer .Fo]ge auch die niedere J agd 
sich wesentlich gebessert und Crenzow kann der Waid
manns-Lust sich freuen, so wie sie dem Landwirt erb- und 
eigentiimlich zugehoren soil. 

Augusts eigentlichstes Element war aber die Reiterei. 
Auf diesem Gebiet kommt seine urwiichsige N atur, seine 
lebensfri$che Thatkraft zum vollkommensten Ausdruck. 
Er war ein guter -Schulreiter, arbeite_te seine Pferde stets 
selbst aus, und ein vorziiglicher kaltbliitiger J agdreiter, 
der ohne Scheu an jegliches Hindernis heran trat. Hier 
liegen seine hauptsachlichen L~istungen; auf der Renn
bahn hat er we:Qiger Erfolg gehabt. Diese Erscheinung 
wird von seinen Freunden einer gewissen Aufregung zu
geschrieben, in welche er, beim Rennen geriet, so <lass sich 
dadurch die Vorteile. minderten, die ihm im iibrigen alle 
Aussicht boten. 

1852 griindeten August und die Gebriider Homeyer 
einen Parforce-Jagd-V.erein. Die Runde mit den PiqueurR 
nahni August auf seine-r;i. Hof, und bald schloss sich die 
ganze. Umg~ge:r;id dem Unt~rnehmep. an. Der Lau£ der 
J agden steigerte sich bei allgemeinem Eif er bald zu 
rascher_ Gangart, und unter den kiihnsten Rei tern hat Au
g·_us ~ ·stets_ zu den. ersten gehort, di_e unbestrittene Aner-

27 
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kennung gefunden. Nach einer langeren Reihe von Jahren, 
1865, wurde die_Meute zwar abgegeben, da die mit ihr ver
bundenen Lasten und das von den J agde:o. zu sehr in An
spruch genommene Interesse andere· notige Rucksichten in 
den Hintergrund drangten; doch hat August auch ferner 
bei Baron von Klot in Hohendorf, welcher die Hunde
Meute ubernahm, die Hubertus-Jagd besucht und tuchtige 
Ritte gemacht. Mit besonderer Genugthuung erinnerte 
er sich einer J agd, an der er als. Gast auf den ihm un
bekannten Grunden in Broock bei Seckendorff teil nahm. 
l\'Ian stiess anf eine sehr ansehnliche Mauer. Die Pferde 
der drei vorc1eren Reiter, die damit vertraut und einge
sprungen wa.ren, setzten die Vorderfusse auf das Hindernis 
und kamen verhaltnismassig leicht hiniiber. J enseits hielten 
die Reiter an in der augenscheinlichen Ahsicht, die Kunst 
des ihnen unmittelbar folgenden Gastes ·zu kriti~ieren. Als 
sie August riicksichtslos auf die Mauer lossprengen sahen, 
riefen sie warnend entgegen: ,,Es ist ein Graben dahinter!u 
Doch im nachsten Au gen blick ist er fliegend hiniibet; das 
Pferd mit den Hinterfiissen in den nicht sichtbai-en Graben 
gesunken, rafft sich schnell daraus hervor und August halt 
jenseits seinen Kritiker~ gegeniiber. Ein durch die Zahne ge
murm_eltes ,,Donnerwetter!" driickt ihm ihre Bewunderung 
aus. Beim Halali der Jagd, die eine Anzahl der bedeu
tendsten Reiter ~ereinigt hatte, :fiel ihm die unerwartete 
Auszeichnung zu, aJ.s J agd.-Konig anerkannt zu . werden. 

N eben solchen Leistungen als ausubender Reiter ist 
es selbstverstandlich, dass seine Pferde, deren W artung 
und all es was daro.it zusammenhangt, die W agen, Stallung 
u. s. f., in musterhafter Ordnung gehalten waren. Augusts 
Erfahrung und Blick wurden gern zu rate gezogen und 
vielfach genritzt. ,,Mein gutes Gedachtnis fur Pferde" 
ausserte er einst ,, wird mir oft leid., wenn ich einen ab
getriebenen Karrengaul sehe und ihm nachrechnen kann, 
wann er dort Ackerpferd, dort Kutschpferd oder Reit- und 
J agdpf erd gewesen ist." • 

Und doch sollte gerade die Kunst, in der er am meisten 
hervortrat, sein Untergang werden. Im Marz 1872 ritt 
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er eines Tages in der fur seinen Bedarf e:rbauten Reitbahu 
ein scharfes Pferd, das noch nicht durchgearbeitet war. 
Er hatte sehon langere Zeit mit dem widerstrebenden 
Tiere gekampft, als er durch die Bahn wechselte. In 
kraftigem Gange die andere Bande erreichend, drangt das 
Pferd - demSchenkel entgegen - mit solcherGewalt an die 
Bande heran, dass es entlang streifend des Reiters Schien-_ 
bein und Fuss zerbricht, selbst zermalmt. Aus dem Sattel 
gesunken und allein in der Bahn muss August mit zer"'= 
schmettertem Gliede an die Thur kriechen, ehe er Hiilf e 
herbei rufen kann. 

Die vereinsamte Lage des Landes, die Schwierigkeit 
in solch drangendem Falle schleunig genug sachverstan
digen Rat beizuziehen, sind fur August verhangnisvoll 
geworden. Die Amputation des U nterschenkels, welche 
sofort erforderlic~ gewesen ware, ist verspatet nach drei 
W ochen ausgefiihrt; die Blutvergiftung begann, an der er 
fiinf Jahre langsam hinsiechte und am 16. December 1877 
unterlag. Er hat sein Alter nur auf 55 J ahre gebracht; 
doch ist er in 'ritterlichem Beruf gefallen, wie es ihm sein 
frischer heiterer Sinn zuwies. Seine Thatigkeit ist von 
Erfolg, sein Leben von Befriedigung und Freude erfullt 
gewesen, und Zuneigurig ihm von allen Seiten entgegen 
getragen. - August ruht auf dem Kirchhof von Rubkow 
in einer von seiner Witwe erbauten Grabcapelle. -

Das warme Interesse fiir seine Familie und der Wunsch, 
ihr den Stammsitz zu ·erhalten, driicken sich in den Ver
fiigungen aus, _ die August iiber den Nachlass getroffen 
hatte. J eder der bei'den Sohne sollte einen der Qiiter
verbande erhalten, Wernher (152) Crenzow und Zarrentin, 
Ulrich (153) Bauer und Wehrland; jeder dieser Anteile 
sollte zu 540000 Mark angerechnet werden, wenngleich ihr 
Wert um 200000 Mark hoher zu schatzen war, damit der 
Besitz geniigende Sicherheit erhielte; die Tochter sollte ihre 
Abfindung in Capital empfangen. Zu W ernhers Teil wurde 
iiberdies das Inventar von Crenzow ge.fiigt, welches bei 
seinem vollkonunenen Zustande auf 70000 Mark geschatzt 
werden konnte; an diesen V orzug aber kniipft sich die Be-

27* 
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dingung, dass das Gut in der Familie bleiben muss, wo 
es seit 1870 der preussischen Verfassung gemass die Be
recbtigung als altbefestigter Grundbesitz erworben hat. 

Die letztwillige Verfiigung Augusts fordert, dass die 
lJ ebergabe der Giiter . an die bestimmten Erben erst ein..: 
treten soll, nachdem sie das vierundzwanzigste- Le bensjahr 
vollentlet· haberi, die Verwaltung bis dahin auf gemeinsa:µie 
Rechnung bestehen bleibt. Demgemass ist zum Trinitatis
Termin 1881 nur erst· Crenzow mit Zarrentin von Wer
nher (152) zu Eigentum iibernommen .. 

Quellen. 
Tagesnotizen von August v on Q. ( 83 ). - Familien -Papiere: 

. . . . , 
Kaufcontracte, Briefe u. s. f. - Mitteilungen August v o 11 Qs. (114), 
Elise von Li1isingens geb. von Q.' (116), E1n1ny von Qs. 
geb. Flugge, Wernher von Qs. (152), Frie

0

clrich vo_n Ho
me_yers. 



Gustav Ernst Otto Johannes von Quistorp c11s). 

Daten aus Gustavs Leben. 

1822 den 22. October zu Stade geboren. _ 
1830 den 4. Juli im Pensionat in Bischhausen. 
1835 Michaelis auf elem Gymnasium in Liineburg. 
1838 den 6. Mai bis 1840 dei1 4. September auf elem Pii,dagogium 

Ilfelcl. 
1839 Pfingstreise nach Dresden. 
1840 October bis 1842 den 8. Marz auf elem Gymnasium zu 

• Gottingen. 
1842 Ostern stucliert die Rechte auf cler U niversitat Gottingen. 
1843 April desgleichen in Berlin. 

August und Septe1nber Reise nach Crenzow und Riigen. 
1844 April studiert sein drittes Universitats-Jahr in Gottingen. 
1845 den 2. April bis 18. November in Hannover; erstes juri

stisches Examen. 
1846 den 5. Januar Amts~Auditor in FallingbosteL 

· Den 9. J uni Reise nach Crenzo,v und Riigen. 
1847 den 19. November verlobt mit Sophie Freiin von Berlepsch. 
1849 den 4. J anuar zweit_es juristisches Examen. 

Den 10. J anuar Supernumerar-Assessor in Fallingbostel. 
Den 26. Februar bis 27. Mai stellvertretender Beamter in 

Ahlden . 
. Den 30. 1\1:ai bis 1. August ebenso in Gifhorn. 
Den 16. August bis 8. October. clesgleichen in Lingen. 
Den 2. October bis 1852 den 15. December stellvertreten

der Biirgermeister i1!- Gifhorn. 
1850 den 20. J uni Ehrenbiirger von Gifhorn. 
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1850 Den 1. bis 16. Juni Rhein- und Schwarzwald-Reise. 
Den 8. October Vermahlung mit Sophie von Berlepsch. 

1851 den 25. Mai bis 28. J uni Brunnencur in Ems. 
1852 den 13. J uni bis 8. Juli desgleichen in Lippspringe. · 

Den 1. October Hulfsbeamter beim Amt Gifborn. 
1855 den 15. Marz Verwaltungs 1Beamter des Amtes Adelebsen. 
1856 den 2. August Reise nach Jena. 

Den 2. October stirbt in Jena. 
1869 den 8. December Tod der Witwe Sophie geb. von Ber

. 1 e p sch in Gottingen. 

Gustav, der alteste Sohn von Erich (89) ist 1822 in 
Stade geboren. Die Eltern zogen indesse.n bald nach Got
tingen und dieses wurde zu seiner Heim.atstadt, da die 
Mutter auch nach dem friihen Tode des Ehegatten dort 
verblieb. Gustavs kurzes Leben, das er au£ 34 Jahre 
brachte, hat von der politischen Entwickelung Deutsch
lands um die Mitte des J ahrhunderts nur die Anfange 
gesehen. 

Der grosse V orzug, von einem ge bildeten V ater seine 
Erziehung zu erhalten, der unvermerkt in d.en Dialog Be
lehrung einfliessen lasst und au£ Fragen leicht die Aus
kunft giebt, di~ wir sonst miihsam als Autodidakten oder 
au£ weiteren W egen zur Erganzung des regelmassigen 
Unterrichts suchen miissen, hatte auf Gustav die gliick
lichsten Einwirkungen begonnen, als er bei 7½ J ahren 
verwaiste und sein strebsamer Geist dieser aussichtsvollen 
Anregung entbehren musste. Sein Bildungs-Gang hat 
von da ab wiederholten Wechsel, auch Unterbrechungen 
erfahren, welche der _Schulung hinderlich geworderr sind. 

Er wurde zunachst einem Knaben-Pensionat in Birch
hausen ( zwischen Heiligenstadt und Gottingen) iibergeben, 
wo spater sein j-iingerer Bruder sich mit ihm vereinigte. 
Der Aufenthalt au£ dem Lande nahe dem romantischen 
Bremker Thal erwies · sich vorteilhaft und der Unterricht 
des energischen Pastors Stephan war anregend und for
derlich. In Folge eines Conflicts wurde indessen dieRer 
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Plan abgebrochen, und Gustav besuchte das Gymnasium 
in Liineburg. Seiri Onkel, der Regierungs-Rat Fritz 
Heise, nahm ihn dort in sein Haus, bis er selbst versetzt 
wurde. Dieser Umstand notigte zu abermaliger Aenderung, 
t1nd die Wahl fiel auf die Klosterschule Ilfeld im Harz 
unweit Nordhausen, welche von Alters her mit guten 
Lehrkraften versorgt und von den Sohnen der besseren 
Familien Hannovers besucht war. Gustav hat dort ent
sprechende Fortschritte gemacht und in der Gesellschaft 
wohlerzogener Genossen ebenso wie in der reizvollen Ge
birg·s-Landschaft - trotz anstrengender Forderungen und 
einschrankender Zucht - sich gliicklich gefii.hlt. Freuncl
schaften wurden fii.r das Leben geschlossen, und durch 
manchen heiteren Schwank bezeugte die frohliche ·Jugend 
ihren Frohsinn. Bei einer dieser Gelegenheiten, wo die 
Schulvorschriften· mehr oder weniger ausser acht gelassen, 
die stillen Kloster-Gange bei nachtlicher Vermummung 
mit allerlei Kurzweil und Scherzen belebt waren, hielt 
man es im .Interesse der Disciplin ni.r erforderlich, ein 
Beispiel von Strenge zu geben und Gustav .- damals 
schon Primaner - erhielt das Oonsilium abeundi. Seine 
l\'lutter nahm ihn nach Gottingen zuriick, und er erwarb 
auf dem· Gyninasium, das sein Bruder Barthold (119) 
schon besuchte, anderthalb J)thre spater das Reifezeugnis 
fur die Universitat. 

. Gustav war damals 19½ Jahre alt und zu mehr als 
gewohnlicher Grosse (-iiber 1,80 Meter) aufgewachsen. 
Sein .A.ntlitz hatte die schmalen, scharf gezeichneten Formen 
des Vaters und eclele Ziige, clas Haupthaar, die dichten 
Augenbrauen und der friih entwickelte Bart dunkele Farbe; 
der Ausdruck des Gesichts zeigte vorwiegend Ernst, 
fiber welchem indessen oft ein freundiiches Lacheln schwebte. 
Der Wuchs des Korpers war schmal und schwach ge
blieben, so dass er fiir den Militar-Dienst nicht geeignet 
befunden wurde und unter Mangel an Kraften vielfach 
gelitten hat. Der Geist dagegen war ungleich reicher 
ausgestattet; Gust av besass einen scharf logischen, be
sonders mathematisch beanlagten Versta.nd und hatt.e leb-
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hafte Interessen rur wissenschaftliche Auffassung. Ei:n
gehendere N eigung trat fiir Belletristik und Musik hervor; 
zugleich gehen von ihm die ersten Aufzeichn'ungen ·uber 
die Familie nach Angaben seiner Mutter und des Onkels 
Theodor (90) aus, welche nachmals weiter ent~ickelt und anf 
fester Grundlage ausgestaltet sind. Sein Charakter war 
von seltener Aufricbtigkeit und 'l erlassigkeit, seine Freund
schaft hinge bend, sein W ohlwollen aufopfernd; · das meist 
ruhige Temperament indessen nicht · ohne Ausbriiche von 
Heftigkeit. · Die Abhangigkeit des Geistes von der Ge
sundheit des Korpers hat aber in Gustav mit nachte11.iger 
Gewalt sich zur Geltung gebracht. Trotz hervortretender 
Begabung, trotz lebhaften und consequenten Interesses ist 
seine Fortbildnng zeitweise gelahmt und unvollkommen 
gewesen. Die geistige Thatigkeit ermattete unter dem 
Mangel an physischer Kraft und damit selbst die·· Zuver
sicht in die eigerie Leistungsfahigkeit, so dass · es ihm 
mehrfach Ueberwindung gekostet hat, um_ sich au£ der 
gewahlten Bahn im Fortschreiten zu erhalten. Erst als 
diese korperliche Schlaffheit nachliess - mit etwa 25 
Lebensjahre·n ·- hat Gustav iiber eine-Sicherheit an Ar
beits-Leistungen verfiigt, zu der ihn die geistige /4..nlage 
von allem Anfang reich befahigt haben wiirde. 

Als ein Vermachtnis hatte sein friih verstorbener Vat.er 
den Wunsch hinte.rlassen, dass die Sohne studieren und 
nicht die Militar-Laufbahn einschlagen mochten, an der er 
selbst in den engen hannoverschen Verhaltnissen und unter 
vielfach ungeeigneten V orgesetzten keine Befriedigung ge
funden hatte. Gustav widmete sich demnach, als selbst
verstandlich nach dem Beispiel vieler Verwandten und naher
stehender Bekannten, ~em dreijahrigen Studium der Rechte 
auf der heimatlichen Universitat und hat nur das zweite 
Studien-Jahr in Berlin zugebracht. Seinen Neigungen und 
der U eberlieferung entsprechend schloss er sich den Sohn en 
der besten Familien - grossenteils friiheren Ilfeldern und 
nun im Corps der Liineburger vereint - an, mit denen er 
in Geschmack· und Erziehung sympathisierte, wenn auch 
seine eingeschrankteren Mittel ihm den V erkehr mit den 
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meist . wohlhabende:ri Mannern schwierig machte. Er hat 
manchen fr5hlichen Tag ·mit seinen Freunden verlebt, deren 
;zu einem gTosseri Kreise verbundene Jugendfrische das 
studentische Leberi in heiteren Bluten vervielfaltigte. Gern 
suchte Gustav - 1n angeerbter Weise - die Gesellschaft 
der Darnen auf und er verdankt ihr viele frohe Stunden. 
Der Verkehr in Gottingen bot dafur reichlich Gelegenheit; 
dazu kamen die haufige An~esenheit junger Cousinen in 
der Mutter Hause oder die Besuche beim Onkel Theo
dor (90) in Hannover, bei Graf Wintzingerode auf 
Schloss Bodenstein, von dem wir oben (S. 390) berichtet 
haben, u. a. m. Von Berlin aus benutzte er die grossere 
Nahe, um die Familie des Onkels August (83) in Crenzow 
aufznsuchen, das heimatliche · Pommern kennen zu lernen 
und sich den Verwandten als erwachsenen .Mann vorzustellen. 
Vetter und Consinen waren inzwischen ebenfalls zum Mann 
und zu Da.men geworden und es kniipften sich mit ihnen 
Freundschafts-Beziehungen an, die bis zu Gustavs Ende 
stets die gleicheri geblieben sind. 

Im:· April 1845 ging er nach Ha.nnover; um das juri
stische Ex:amen ahzulegen, u·nd blieb bis _ in den ·November, 
da ihm.; eine wiederholte schriftliche Arbeit aufgetragen 
wurde, bevor er die Anstellung beim · .Amts..: Auditoriat er
hielt. . Anf~ng 1846 trat er bei der Amtsvogtei Fallingbostel 
in den ausubenden Dienst. Er fand eine. Beschaftigung, 
rlie ihn freute und seine Tha£kraft in erfolgreicher Weise 
anregte. In dem zwischen Celle und Verden ·einsam ge
legenen klein.en Flecken hatte er das Gluck, uriter die 
Leitung des vielseitig gebildeten sehr wohlwollenden Amt
manns*) von Quintus Icilius zu 'treten, elem er ebenso 
sehr fur seinen geselligen Umgang, als fur die Einfiihrung 
in die Dienst-Geschafte zu Dank verpflichtet wurde~ In 
dem behaglich wohlhabenden Hause von Quintus sah er 
sich wie ein Verwandter alltaglich als Hausfreund aufge
nommen und vergass die einsa.me Lage, zu der der 
Aufenthalt. auf dem Lande den jungen Mann sonst unfehl-

*) Die Stellung entspricht der des Landrats in P~eussen. 
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bar verurteilt hatte. · Vor Ablauf des· yo'rges·chriebenen 
dritten Dienstjahres meldete er sich zum zweiten Examen 
und erhielt, nach ausgezeichnet bestandenen Bedingungen, 
Anfang 1849 die Bestallung als iiberzahliger Amts-Assessor. 
Alsbald wurde er an verschiedenen Stellen mit der ·v er
tretung von Beamten beauftragt_ und wechselte aus diesem 
Grunde das Jahr hindurch fortgesetzt seinen Aufenthalt. 
Bei einer dieser voriibergehenden Commissionen hatte er 
das Vertrauen der Stadt Gifhorn derartig gewonnen,. dass 
sie den Gedanken fasste, in ihm den Ersatz fur die erledigte 
Biirgermeister-Stelle zu suchen. Der Plan sagte Gustav 
zu. Als einer der jiingsten unbesoldeten .Beamten erhielt 
er cladurch Aussicht au£ selbstandige Thatigkeit und hoffte 
nach solcher Verwendung bei der im Gange be:fi.ndlichen 
Neu -Organisation der staatlichen V erwaltung besser . be
rii.ck_sichtigt zu wer<len. U eberdies stand er im Begriff sich 
zu verheiraten und konnte bei seinen unzureichenden Mitteln 
nicht dazu schreiten, so lange ihm nicht ein Gehalt als 
Zubusse geboten war. - Ueber den ungewohnlichen Fall, 
dass ein Staats-Beamter in den Gemeinde-Dienst ·treten 
sollte, blieben zwar noch Anstande zu erledigen; doch 
interessierten sich Gustavs Freunde fur Abgleichung der 
Bedenken, die Regierung war dem Plane giinstig, ~ncl so 
wurde er am 31.. August - nachdem der vorsitzende 
Senator in der Burger-V ers_ammlung ihn als die· empfehlens
werteste Personlichkeit bezeichnet hatte - fast einstimmig 
zur commissarischen Verwaltung des Amtes gewahlt. Die 
Bestatigung blieb nicht aus, und am 15. October ist Gustav 
in die Stelle eiugefiihrt. 

Gifhorn, drei Meilen nordwarts Braunschweig au£ der 
Strasse nach U elzen an der Aller gelegen, ist ein wohl
habendes Stadtchen von 2600 Einwohnern, die sich meist 
dem Landbau, aber auch der Industrie widmen; als Amts
Hauptort und als Bezirks-Station einer Schwadron Cavalerie 
enthielt es eine entsprechende Zahl von Personen der ge
bildeten Stan de. In Gust av s dreij ahrige V erwaltung fiel 
die Separation der Grunclstiicke; unter seiner Fiihrung ge
lang es, eine Gewerbe-Ausstellung zu stande zu qringen, 
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und sein thatig ordnender · Sinn machte sich mit solchem 
Erfoge gel tend, dass er reichliche Befriedigung in dieser 
Wirksamkeit fand, die · Burgerschaft ungeachtet der Be
wegungen des neu erwachten politischen Partei-Leberis 
ihm treu zugethan blieb. · 

Mit dem 1. October 1852 traten die !angst geplante 
neue Stadte-Ordnung und Aemter-Einteilung Hanno
vers in's Leben. Diese Veranderung · brachte es mit sich, 
dass Gifhorn in Stelle qer vorlaufigen Verwaltung end
giiltig seinen Burgermeister erhalten musste und Gustav 
in den Staatsdienst als - nunmehr besoldeter - Hulf s
beamter zum Amt Gifhorn zurucktrat bis ihm ein eigenes 
Amt zugeteilt werden konnte. Er hattte sich bei der 
N en- Organisation fur die praktische Laufbahn der Ver
waltung entschieden, der e.r unbedingten Vorzug vor dem 
ausschliesslichen Canzlei_-Dienst der Richter gab, und 
wiinschte in der Landdrostei Lune burg zu bleiben, weil 
ihm die Bevolkerung zusagte und deren Verhaltnisse wah
rend des ausii.benden Dienstes vertraut geworden waren. 
Erst nach mehreren erfolglosen Bewerbungen innerhalb 
dieses Bezirks ubernahm er das der Landdrostei Hildes
heim zugehorige Amt Ade lebsen bei Gottingen. · Sein en 
Ab gang von Gif horn benutzten die Ortsvorsteher des Amtes, 
um ihm .- dem Hiilfsbeamten - in· einer Dank-Adresse 
( 19. April 1855) die Empfindungen der Gemeinden aus
zudrii.cken: ,,Die segensreichen Einrichtungen," heisst es 
darin, ,, welche Euer Hochwohlgeboren wahrend Ihres 
Dienstes beim Kgl. Amte Gifhorn. erstrebt, werden mit 
inniger Hingebung uns an E. H. erinnern und E. H. rast
loser Thatigkeit um das Wohl der Amtseingesessenen wird 
fortwahrend mit inniger Ruhrung gedacht werden. Im 
Namen der Amtseingesessenen sagen wir E. H. den warmsten 
und tiefge£iihltesten Dank fur die so haufig gegebenen 
Beweise von Humanitat und dem Bestreben, die Unter
gebenen glucklich zu machen . . . . " -

Das Amt .A.delebsen gehorte zu denjenigen, welche: 
dur~h die Organisation von 1852 abgezweigt, neu ent
standen waren. Es umfasste 13 Ortschaften mit 5200 Ein-
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wohnern in abgelegener bergiger Gegend, deren Bevol
kerung arm und verkommen auf den schlecht zugangig:en 
steinigen Waldhohen wenig Aussicht auf Besserung ihrer 
Lage hat; iiberdies sich von einem iibermachtig gewor
denen jiidischen Wucher ausgebeutet sieht, der seit alter 
Zeit unter elem Schutz eines Gross-Grundbesitzers zu un
gewohnlicben Giftbliiten angewachsen · ist. Die 1852 ge
schehene Zersplitterung der Amts-Bezirke in zu kleine 
Teile und die diirftigen Gehalter der Beamten haben sich 
bald als verfehlt herausgestellt und nach wenigen J ahren 
sch on Aenderung herbeigefiihrt, bei der der kleine Acle
lebser Bezirk wieder aufgelost den benachbarten Aemtern 
zugelegt ist. 

Es war also keine· dankbare Aufgabe, die Gustav 
beim Antritt des Amtes zu Ende April 1855 iibernahm. 
Nichtsdestoweniger freute er sich der Selbstandigkeit seiner 
Stellung; . mit cler ihm eigentiimlichen Selbstlosigkeit, die 
die eigene Person mit den Interessen cler seiner Obhut an
vertrauten identificiert, gab er sich der Verwaltung hin; 
sein Eifer, seine Sorgfalt liessen ihn allseitig ordnend ein
greifen, und seine N eigung zu Fussmarschen fiihrte ihn 
auch in die abgelegenen Ortschaften des Amtes, die sonst 
wegen schwerer Zuganglichkeit sich selten der Beachtung 
erfreuen durften. Die einsichtige Thatigkeit und Zuver
lassigkeit haben ihin nach seiner kurzen Verwaltung schon 
die Anerkennung verschafft, dass er zu den besten Be
am ten des Landes gehore. 

Der Amts-Hauptort hat neben einem ansehnlichenSchlosse 
derer v on Ade 1 e b sen den allerarmlichsten Zuschnitt, der 
Gust av in der Ri_chtung sofort in Mitleidenschaft zog, dass 
er keine W ohnung zu finden wusste. Es blieb ihm schliess
lich kein anderes ·Auskunfts-Mittel, als ein in Concurs 
geratenes, zu jiidischem Leihgeschaft benutzt gewesenes 
Hauschen zu mieteri : und auf seine Kosten baulich so· her
richten zu lassen, dass es nach einigen Monaten die Fa
milie unter mancherlei Entsagungen aufnehmen- konnte. 
Das einzig erfreuliche bei dieser Lage . war die Nahe seiner 
nur zwei Meilen abgelegenen Vaterstadt Gottingen, wo die 
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liutter 1ebte und er die Verwandtscbaft bei allen Gelegen
heiten wiedersehen konnte. Ebenso lag Schloss Berlepsch, 
die Hei1nat seiner Frau, auf welchem deren Mutter wohnte, 
in leicht erreichbarer Nahe. -

Im Jahre 1847 hatte sich. Gustav mit Freiin Sophie 
von Berlepsch verlobt., der jiingsten einer· langen Reihe 
von Tcchtern des ehemaligen Landrats in Erfurt von Be1·
lepsch, · der. jetzt im Sommer auf seinem gleichnamigen 
Schloss an dem waldig prachtigen Rande des W errathahi 
bei Witzenhausen lebte, den Wint.er meist in Gottingen 
zubrachte. Als Altersgenossin war sie von Kindheit an 
eine in time Freundin Aeon es ( 120) geworden und in tag
lichem Verkehr mit ihr aufgewachsen. So war auch 
Gustav langst mit der Freundin seiner Schwester bekannt, 
als er mit ihr zum Bund fur das Leben iibereinkam. 
Sophie, klein von Figur bei reicher Korperfi.ille, hatte aus
drucksvolle blaue Augen, ein blendend weisses, von frischen 
Far_ben gehobenes Colorit und blond gewelltes Haar; im 
iibrigen war sie weniger durch Schonheit, als durch glan- · 
zenden Verstand, · lebhaften Geist und ausserordentliche 
Gewandtheit ausgezeichnet, mit der sie grosse Welt
klugheit verband und - nicht ohne die weibliche N eigung 
Beifall zu werben - sich mit Erfolg beliebt und geltend 
zu machen wusste. Ihre natiirliche Begabung hat sie 
durch anerkennenswertes Streben und Geschmack ru.r Bil
dung gehoben; sie besass ein musikalisches Ohr und eine 
solche Fertigkeit au£ dem Clavier, · dass ihr Vortrag zu 
den anziehendsten Geniissen gehorte, wie allgemein ihre 
geselligen Talente leicht die Umgebung beherrschten. In 
wohlhabenden Verhaltnissen erzogen, hat sich So_phie doch 
die Enthaltsamkeit bewahrt, um auch unter beschr:ankteren 
Bedingungen sich des Lebens zu freuen; und das. war um. 
so mehr eine N otwendigkeit, als der reiche Besitz des 
Vaters im Wege des Fideicommisses fast . ausschliesslich 
auf den Sohn iiberging, fiir die vielen Tochter nur · ein_ 
massiges Capital frei liess~ 

Die Verlobten durften nicht wagen, au£ ihre Mitt~l 
hin die Ehe zu grii~den, bevor. Gustav ~ die Lage kame., 
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ein Gehalt zu beziehen. Mit Riicksicht hierauf war die in 
Anerkennung seiner Personlichkeit ihm. zu teil gewordene 
Biirgermeister-Stelle in Gifhorn ein besonderer Gliicksfall 
fiir den noch unbesoldeten Assessor. Im October 1850 
wurde -zu Gottingen die Vermahlung gefeiert, als Gustav 
im Alter von 28, Sophie von 24 Jahren stand. Des Haus
herrn freundliches Interesse an seinen Gasten und Sophies 
gesellige Gewandtheit haben den V erwandten und Freunden 
:ihr Haus trotz enger Eingrenzung stets zu einem willkom~ 
menen und gesuchten Aufenthalt gemacht. -

Mit grosser Vorliebe hat Gustav die Gelegenheiten 
fur Reisen zu den V erwandten wahrgenommen und moglichst 
oft zu weiteren Ausfli.i.gen ausgedehnt. Als guter Fuss
ganger, wofiir in der Eisenbahn-armen Zeit besondere Auf
forderung vorlag, war er von Kindheit an gewohnt, mit 
dem Ranzen auf dem Riicken Marsche zu unternehmen, 
und es . gehorte zu den allgemein hergebrachten Gewohn
heiten auf der Klosterschule Ilfeld, die kurzen Sommerferien 
fiir Gebirgsreisen in den umgebenden Waldern des Harzes 
zu verwenden. Aus dieser Zeit heben wir nur ein geniales, 
ziemlich gewagtes U nternehmen hervor, zu dem er sich in 
der Stille mit einem Genossen fiir die Pfi.ngstferien 1839 
verabredet hatte. In nur acht Tagen wagten sie ·es, nach 
Dresden zu reisen, wozu sie die 16 Meilen iiber Halle bis 
Leipzig zu Fusse, nur die Strecke Leipzig-Dresden auf der 
eben fertig gewordenen Eisenbahn und den Heimweg in 
gleicher Weise zuriick legten. Selbstverstandlich konnten 
sie kaum _.zwei Tage in Dresden zubringen, und ihre Er
innerung von dort bestand hauptsachlich in einem Theater
besuch; denn der iibermassig weite W eg, den sie von 
Leipzig ab schon ihrer diirftigen Geldmittel wegen wieder 
zu Fuss iiberwinden mussten, notigte zu piinctlichem Inne
halten des Programms. Zwar sehr erschopft, · aber doch 
zur gebiihrenden Zeit trafen sie mit Ablauf der Frist in 
Ilfeld wieder ein. - Am anderen Morgen wurde in frohlicher 
U nterhaltung allseitig von den kleinen Ferien -Marschen 
berichtet; kaum glaublich wollte es erscheinen, als Dresden 
unter diesen ~Endpuncten hervortauchte, und mit Recht 
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brauchten die erstaunten Rorer langere Zeit, um sich zu 
iiberzeugen, <lass sie nicht zu1n besten gehabt wurden. 
Ab_er es· wa~ <loch so; die beiden jungen Manner hatten 
ihren Willen und ihre Kraft auf eine ernste Probe gestellt 
und darin obgesiegt. 

Aus dem Jahre 1846 ist eine Reise nach Pommern zu 
erwahnen, zu d~r er sich mit seinem Bruder verabredet 
hatte. Barthold (119), seit kurzem Officier in Weissen
fels, traf ihn unterwegs in Halle und beide gingen gemein
schaftlich iiber Berlin nach Crenzow. Hauptabsicht dieser 
Reise war der Besuch bei der Familie des Onkels Au
gust (83), mit der sie ebenso wie mit der Cousine Marie 
von B.elow ( 115) auf Salchow wochenlang in vertrautem 
Umga.ng verweilten. Verschont wurde die Zeit noch <lurch 
einen mehrtagigen Ausflug nach Riigen, und Gustav fand 
eine besondere Freude daran, seinem Bruder in der ibm 
von friiher bekannten herrlichen Landschaft Fuhrer zu 
~ein. Von Stralsund iiber die Meerenge gesetzt suchten 
sie den ..t\.ussichts-Punct des Rugard bei Bergen auf, 
standen auf den hohen Kreide-Felsen von Stubbenkammer, 
wo die weite Meeresflache als b~aue Wand gen Himmel 
zu steigen scheint, an dem geheimnisvoll dunkelen Wasser 
des Hertha-Sees unter gewaltigen Buchen des Ostsee
Waldes und verfolgten in Putbus den Uebergang der 
reichen Natur zu Park und Kunst. Gustavs empfang
li~ches Gemiit · bewahrte stets die frohste Erinnerung an 
die ·pommersche Insel. - Das Jahr 1850 brachte eine 
Reise an den Rhein. Sein Bruder stand in Frankfurt in 
Garniso~; ebendort -war seine Braut Sophie von Ber
]epsch besuchsweise bei einem Universitats-Freunde ihres 
Vaters, dem niederlandischen Gesandten von Scherff. 
Mit ihnen beiden und mehreren Verwandten Sophies ver
einigte er sich in Koln und - eine frohliche Gesellschaft 
-· trug der Dampfer sie Rhein aufwarts bis Mainz und 
Frankfurt. Nach einem Abstecher in das noch fran
zosische Strassburg, das gerade an dem Tage von poli
tischeil Wahlen bewegt war und wo man die Truppen in 
den Casernen mit Paraden beschaftigt bereit hielt, wurde 
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der anziehendste Teil cler Reise eine Fahrt in den Schwarz
wald zu den W asserfallen von Allerheiligen. Die Poesie 
der Gegend fand ihren Widerhall in der heiteren Stim
mung der Reise-Genossen, und belebend von seiner Seite 
griff darin der joviale N aturmensch und Forster zu Aller
heiligen ein. Die B~deorte Baden und Homburg, mit 
def um ·di~ . Roulette-Banken sich gruppierenden Spiel
gesellschaft, wurden ebenso wie das · gastliche Haus der 
Scherff in de·r Main-llauptstadt besucht, bevor Gustav 
von . der Rheingegend sich trennte und mit reich · an
regenden Erinnerungen · in sein I.Jandstadtchen Gifhorn 
heimkehrte . 

.And-eren Charakters waren die Reisen, zu denen er 
sich in den folgenden J ahren veranlasst sah. Seine Korper-:
Verfassung zeigte Symptome, ,velche auf Brustleiden hin
<Jeuteten und die Entwickelung derselben Kra~heit, der 
der Vater friih erlegen war, besorgen liessen. Diese Zu
stande notigten ihm mehrere Bailecuren auf, und er war 
einen Sommer in Ems, den nachsten in Lippsp~inge, ohne 
genugenden Erfolg damit zu errreichen. Doch blieb er 
stets in voller dienstlicher Thatigkeit und im Sommer 1856 
unternahm er wieder eine Vergniigungs-Reise nach Sachsen 
und Thuringen mit noch weiteren Zielen._ Frau und Tochter 
waren nach Bad Kosen voraus gegangen, als Gustav am 
2. August, mit seiner Schwagerin Emma yon Berlepsch 
folgend, zunachst ~ine N acht auf der Durchreise in Erfurt 
rastete und - unangemeldet wie er kam - seinen Bruder 
als wachhabenden Lieutenant auf die Citadelle· Petersberg 
ge~annt aufsuchen mus~te; es ist das letzte Zusa,mmen
tr_effen der innig verbundenen Bruder gewe~en. Die beiden 
Reisen_den gingen. weiter nach Dres<;le~ u;n_d der sachsischen 
Schweiz. Dort traf Gustav be~ .Aussteigen aus dem; 
Kahn auf ~er Elbe_ vor Schandau d~r Unfall, in's Wasser 
zu gleite:µ, und vielleicht hat er schon davon eine folgen
reiche Erkaltung mit sich getragen. 4-m ~4 . .August bolt~ 
er· seine Famili_e . zu einem. kurze:ri Besuch nach. Jena ab~ 
Als der Postwagen in r~schem Lau£ die · steile Strt;tsse vo~ 
Tpalrande herab der Stadt zu rollte, · ausserte er ~rglos zµ 
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seiner Begleiterin; ,,Herunter geht es wohl leicht: aber 
wie man wieder heraus kommt, das ist die Frage." 

Gustav fiihlte sich gliicklich in Jena in der freund
lichen Garten-W ohnung .. seiner ebenso freundlichen Wirte, 
des Hofrats Leist und dessen Frau, die ihm aus Gottingen 
alt befreundet waren. Er war froh bei dem Gedanken, in 
dieser Umgebung einige Tage zu verweilen. Aber am an
deren Morgen schon ergriff ihn heftige Krankheit und 
bildete sich bald zu Lungen -Entziiri.dung heraus; statt eines 
kurzen Besuchs sollte er in Jena seine letzte Ruhe fin den. 
Trotz qualender Leiden ohne Klage, gelassen und geduldig, 
mitunter selbst scherzend und fiirsorgend fiir seine Um
gebung, bewahrte er bis zum letzten Atemzuge gewissen
hafte Selbstlosigkeit; nur sein verwaistes Amt beunruhigte 
ihn, und taglich begleitete er in treuen Gedanken den Gang 
der Geschafte, die in seiner A.bwesenheit Erledigung 
heischten. W enn sch on er sich de.r U eberzeugung nicht 
verschliessen konnte, dass der Zustand ihn langer vom 
Amte fern halten werde, und er sich herbeiliess ein Gesuch 
um halbjahrigen Urlaub · zu dictieren, so blieb er doch zu
versichtlich arglos; nur einmal schien er mit der zu seiner 
Frau, als sie ihn wegen des q ualenden H ustens bedauerte, 
gethanen Aeusserung auf Aussichtslosigkeit zu ' deuten: 
,,Ach du hist armer als ich ! " U nd diese W orte sollten 
sich bald bewahrheiten; binnen sieben Wochen, am 2. Oc
tober 1856, hauchte er seine Seele aus. 34 Jahre alt ist 
er auf dem Fried.ho£ in Jena gebettet. -

Die 30jahrige Witwe mit dem einzigen Kinde dieser 
Ehe zog zu ihrer Schwiegermutter nach Gottingen, um mit 
der ebenfalls vereinsamten denselben Hausstand zu fiihren. 
Sie ist ihr eine wertvolle P:flegerin geworden, bis sie ihr 
1863 die Augen zudriickte. Dann vereinigte sich die un
verheiratete Schwester Emma von Berlepsch mit ihr 
und die drei Darnen lebten zusarnmen, bis Sophie 1869 
- nur 43 J ahre alt - an einer Nieren -Krankheit ver
starb. Sie ruht auf dem Albani-Kirchhof in Gottingen 
unweit ihrer Schwiegereltern. 

Die Tochter Theodore (155) vermahlte sich wenige 
28 
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Jahre spater (1873) und lebt zur Zeit in Metz, wo ihr 
Gemahl, Hauptmann Freiherr von Bonigk, Adjutant der 
30. Division ist. 

Quell en. 
Tagebuch von Wilhelmine von Q. geb. Heise. - Auf

zeichnungen ·von Gustav von ·Q. (118) und Sophie. von Q. 
geb. von Berlepsch. - Dienst- und Privat-Papiere von Gustav 
von Q. (118). - Ringlib. Statistische Uebersicht der Einteilung 
des Konigreichs Hannover 1859. 



_Aeone*) Amalie Henriette Marianne Giindell 
geb. von Quistorp ( 120 ). 

Aeone - in der Familie Oeni genannt - wurde als 
jiingstes Kind von Erich ( 89) am 26. Mai 1827 in Got
tingen geboren. Sie bat ein Alter von nur 27 J ahren 
erreicht. 

Mit drei J ahren bereits wurde sie durch den Tod des 
Vaters verwaist und lebte - wahrend die beiden Bruder, 
<lurch den Beruf veranlasst, zeitiger das Elternhaus ver
liessen - mit ihrer Mutter ungetrennt zusammen, bis die 
eigene Verheiratung sie von dort abrief. 

Die Mutter v-erschaffte ihr mit unermiidlichem Eifer 
den besten Unterricht, f-iir den sich Gelegenheit bot, und 
fand in Aeon es Begabung und angeborenem Streben vollste 
Unterstiitzung. Eine Tochterschule bestand in Gottingen 
nicht, und es fiel den El tern die Aufgabe zu, aus Privat
stunden selbst den Unterricht _ zusammen zu filgen. W enn 
dabei ein organisches System nicht wohl erreicht werden 
konnte und manche Kraft auf Umwegen verbraucht -wurde, 
so bot Gottingen doch in seinem V erkehr Erganzungen, 
die Aeon e bei . ihren natiirlichen Anlagen und hohem 
Interesse zu bestem Erfolge verwertete. Ihr . scharfer, lo
gischer V erstand, ihre Teilna,hme an allem was Wissen-

*) Der Name ist von der Grafin Wintzingerode geb. Freiin 
vom Hagen. vererbt. Sie ·war am Neuj'ahrs-Tage 1801 getauft 
worden u_nd hatte deshalb den Nam.en Aeon e ( von Alwv = Jahr
hundert) erhalten. 
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schaft und Kunst betraf, verbunden mit den Vorziigen 
weiblicher Schonheit, machten ihre Unterhaltung ebenso 
willkommen bei Professoren und dem alteren Teil der Ge
sellschaft, als bei der frohlichen J ugend, die auf der Uni
versitat ihre hohere Bildung suchte. Und Aeone hat 
ihrerseits diesen Verkehr genutzt, um sich weiter zu heben, 
besonders Sprachen, schoner Litteratur und Musik erfolg
·reichen Eifer zugewendet. Mehrere · gleichaltrig.e __ Freun_
dinnen, namentlich J~lie Muller nachmals Leist (Toclifei· 
des Archaologen Ott.frie_d Muller) und-Sophie von Ber
lepsch ( spater Aeones Schwagerin ), mit gleichen Be
fa..l1igungen teilten diesen Geschmack urid trugen zu gegen
seitiger Forderung lebhaft bei. 

Aeone war durch Schonheit ausgezeichnet und zog 
schon als Kind allseitige Be~chtung auf sich. Bei mehr 
als gew·ohnlicher Grosse und schlankem stattlichen, wenn 
auch nicht kraftigen Wuchs, hatte sie ein langliches Antlitz 
mit feinen Ziigen, zierlich geformter Nase und Mund, aus
drucksvolleAugen unter schon geschwungenen Augenbrauen 1 

eine hohe edele Stirn und dunkelbraunes Haar, das · auf 
den Seiten mit Locken ihr Gesicht einrahmte und der an
sprechenden Erscheinung ein weiteres Relief gab. 

Aeone war friih aufgewachsen. Schon der 13jahrigen 1 

als sie ausnahmsweise an einem landlichen Feste bei Munden 
teilnahm, wurden Aufmerksa.mkeiten erwiesen, auf welche 
in solchem Alter nicht zu rechnen ist. Diese nahmen zu. 
als sie spater regelmassig die geselligen Kreise besuchte 
und haben - ohne dass in ihrem Benehmen etwas An
f orderndes lag - man ch en ·v erehrer zu poetischen oder 
bildlichen Leistungen veranlasst. _Zu ihren entschiedendsten 
Anhangern aber gehorten die eigenen Bruder. Die in der 
Familie vererbte ritterliche Achtung fiir Frauen fand in 
•ihr ·den wiirdigsten Gegenstand, und sie wetteiferten in so 
·fiirsorglichei- Zuvorkommenheit, wie sie · nur bei gemiit
vollem V erstandnis durchfiihrbar bleibt; regelmassige Cor
respondenz in den Zeiten der Trennung gab den gegen
seitigen Empfindungen neue Nahrung .. Einige Ausziige 
aus den Briefea mogen zur Charakterisierung dierien. 
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Aeone schrieb am 27. August 1849 ihrem 24jahrigen 
Bruder Barthold ( 119), der nach Beendigung eines kurzen 
Feldzuges in Baden Standquartier hatte und mit der dor
tigen Gesellschaft le bte: 

,,Mit Ida*) amusir_e Dich, aber lasse· Dich nicht zu 
viel mit ihr ein; <.las Madchen ist zu unweiblich, um immer 
{las reehte Ben.ehmen zu finden. Sie ist gewiss noch 
interessanter geworden :- aber es fehlt ihr madchenhafte 
Innigkeit und Zuverlassigkeit; meine Eri.nnerung stellt sie 
n1ir ~ls einen Schmetterling vor, der iiberall das Gute mit
ni1n1nt und nirgends rastet. · Wie vertragt sich nur ihr 
]~.epnblikanis1nus mit dem preussischen Militair? -. - Luis c 
(iuistorp mochte ich Dir. in ·Baden_ wiinschen, mit ihr 
kannst Du Staat machen; sage . aber Deine Schwester sahe 
ganz anders aus, und ware auch anders.**) - Zeichnc 
moglichst viel; bringe mir viel · nette Bilder fur mein Album. 
V or allen Dingen amiisire Dich, was Du kannst; dabei 
lernt man auch Lebensweisheit und Menschenkenntniss·. · . 
Lebewohl, n1ein lieber Kleiner***), aber werde nie anders 
als Du hist; so habe ich Dich schrecklich gern .· ~ . . 
Spiele nie an d.er Bank; aber wenn Du's thust, dann denke, 
dass Gewinnen wie Verlieren mich nicht freuen wiirde. 
Letzteres ist handgreiflich · fiihlbar, Ersteres schliesst Gliick 
in der Liebe aus, und das wi.i.rde mir fi.ihlbar sein."' 

*) Eine ge1neinschaftliche B~kauntschaft -~eon es uncl Bar
thold s ( 11H) ans de1n Jahre 18-1-7. 

**) Luise Quist or p ( 111 ) nachn1als Ur 1 i ch s aus Greifs,vald kan1 
thatsachlich einige '\Voe hen spHter mit ihren Eltern besuchs·weise nach 
Baden. - Da ihr ebenso ,vie ·Aeon e der Ruf von Schonheit und Geist 
vorausging. so "·a.r friiher un \\-illktirlich von den V erwandt.en nicht ohne 
Spannung dem Mon1ent entgegen gesehen, ,vo beide Gousinen ein
~n1der hegegnen uud um den Triumpf der grosseren Schonbeit in die 
Sehranken treten sollten. Das ,Yar 1847 in Crenzo,,.,. geschehen, ,vo 
bt.'ide in1 Glanz der J ugend - 21 und 20 J ahre - strahlten. Eine 
anerkannte Entscheidung ist nicht gefallt ,Yorden, indem d1e-vorz·uge 
geteilt "·aren. - Obige '\\~orte Aeones lassen die Emp:findung der 
uuausgesprochen gebliebenen Meinung durchscheinen. 

iHrT) Der Vertraulichkeits-Ausdruck fur Barthold (119) trifft 
nur relativ zu im Vergleich zu dem Bruder Gustav (118), ·welcher 
.die Bezeichnung der ,~ Grosse'; trug. 

28* 
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Den· ·30. Novemb·er,. ·wo Barthold- (l19) in Frank
furt a. M. sich befand, schreibt ·Aeon e: 

' ,,Ich habe durch Deine let~te · Sendurig ;grosse · Freucle 
gehabt; der Brief ward im Triumphe vorgetragen und die 
Bilder sind herrlich.*) Mama.behauptet, cler Jfrnge ware hiib
scher.; andere Leute haben auch. daran auszusetzen, ich 
bin aber vollstandig befriedigt und .behaupte, mein Bar
tho 1 d sieht gerade so aus lmd so ist er • mir · recht; ·nu r 
sehne• ich mich danach, ihn daneben zu stellen,. damit die 
Leute mir recht ·geben · miissen. . Es :ist eine sehr nette
I<lee, :Dich so fur Deine Freunde zu vervielfaltigen, <loch 
- habe ich eine gelinde Eifersucht· auf den; der. da.s Ori
ginal erhielt, und meine, so lange bis. ich's weiss, es ware 
1nir wohl · zugekommen . . . . Was nun Frankfurt an..: 
betrifft, so amiisire Dich wie Du magst; kannst- nicht. zu 
viel mitnehmen von }Ienschenkenntnis und Sehenswiirdig..: 
keiten. W enn das viele N eue auch mitunter als Chaos in 
Dir poltert, so riickt--. sich's ·· mit der Zeit zurecht, wenn 
Du erst an der · Erinnerung zehren musst; werde nie miide 
und sperre Augen und Ohren ·geistig wie korperlich auf. 
Dass Du bei Scherffs**) so rei.issirst freut mich allermeist;. 
Ihr scheint einander sehr gefallen zu. haben. Er -ist ein 
herrlicher Mann nach seinen Brief en und Sop hie' s***) Er
zahlungen ;· - gewisss eine seltene Erscheinung, dass ein 
alter Diplomat so bieder und treuherzig und liebevoll sich 
erhalten hat . . . . Gehe get:rost ofters Abends dahin 
uncl sieh Dir so diej enige Seite von· Fra°:kfurt an, welche 
nicht die· :kaufmanns-Gesellschaft ist_, obgleich auch cliese 
ihr Interesse hat. Du wirst hier den grossten Luxus, die. 
rechte Geldaristokratie kennen lernen, wo d.ie -durch Geld 
erwirkte Bildung oft mit elem Geldstolz. in Zwispalt ist.
Ich keri.ne das :von Hamburg her, und die fyeien Stadte. 
sind sich ini W esentlichen gleich; unbesiegl?arer Hochmuth 

*) In Carlsruhe 1849 lithographisches Portrait von Bar
thold ( 119 ).. 

~) Fa.milie des niederlandischen. Gesandten am Frankfurter 
Bu.ndestage. 

*~) -Sophie"' von Berlepsch, die Verlobte von Gustav (118) .. 
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nach allen Dimensionen- ist unversteckbar:· n~ben viel Lie
be1rswi.irdigkeit und Bildung." 

.:• ,Nachdein ·Barthold (119) einige Wintermonate, wah
rend,.: :welcher. die Armee · atif Kriegsfuss stand, in an
zieh-enden Gesellschafts..:Kreisen in Halle vergnu.gt durch .. 
lebt. ha+te und nun, zur Kriegsschule in Berliri iib_ergehend; :in 
<ler grossen Stadt einen zusagenden Lebensplan · .vermisste, 
~chrieb Aeone am 12. M·arz 1851: 

,;Dieser Brief niuss Dir klingen nncl singen:, denn ich 
komme eben aus dem Con.cert uud die schone. :Musik summt 
1nir noch - im Kopfe. · Ich ··wette, Du kommst in kein 
Concert, dazu bist Du zu nachlassig; ich wollte ich -,vare 
bei Dir, ich wollte schon Dich concentriren helfen. . Das 
ist mein stetes Streben ftir mich selbst und Du solltest es 
mit lernen; denn ·es bleibt eine von den grossten Lebens
bedingungen, dass man seine Krafte, Fahigkeiten und 
Zeit nicht zersplittert, und das ist schwer zu erreichen. 
Lass Dich gehen fur einen Teil Deiner Zeit, um Dich aus
zuruhen; aber die iibrige halte fest zusammen zu einem 
grossen ·Zweck ,- damit Du kiinftig etwas davon aufzuweisen 
hast. . Dass Du Dich noch nicht anschliessest, noch bessere 
Freunde zu find en denkst, · fin de ich sehr begreiflich; da 
suche lange, die guten sind nicht leicht zu finden. Aber 
solche, die nicht mehr Geld haben als Du und doch an
standig leb~n, findest Du gewiss auch. · Wir Quistorps 
haben eine ·gute. .Art, unsere Personlichkeiten in Erscheinen 
und Benehmen geltend · zu machen; dafiir konnen wir mit 
viel weniger Mitteln auskommen. Diese Eigenschaft wird 
Dir nicht fehlen; gehe nur davon aus, dass Dir Einfach
heit ·in alien Dingen ansteht, ... und D_u wirst sehen, Du 
kommst damit <lurch. Wie beneide ich · Dich um die 
grosse Stadt; konnte ich da doch bei Dir sein ! . . Denke7 

dass Deine Schwester stolz auf Dich ist, und mache sie 
noch immer stolzer; lerne auch recht viel, damit Du mir 
was· 1ehren karinst .. - . · . . · ·. " 

Am 4. April 1851: _ 
,,Hore mal, Dein Brief hat mir garnicht recht gefallen, 

er ist nicht so sprudelnd vergniigt wie sonst; ich fin de 
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das den Umstanden nach begreiflich, ist mir, aber nicht 
recht. Du musst lernen, Dich wohler und behaglicher zn 
fuhlen, sonst bleibst Du der alte originelle Junge ·nicht, 
und das ist mehr schade, als alle Gelehi:samkeit; die Du 
erlangen magst, aufwiegen kann. Mama ist .sehr erschreckt, 
dass du diirrer geworden sein willst; sie wird Dir da:ri.ibei
in. mutterlicher Sorge schon viel geschrieben haben. Es 
ist mir aber auch nicht eine-rlei uncl ich mochte Einsprache 
thun; werde cloch, kein Listing.~) Wenn Du· hager und 
mager ~µssiehst und fur 30 Jahre giltst, da · machst. Dn 
gewiss den Eindrnck von blasirt, und das ist clas Schreck
lichste was Du mir anthun kannst. Bleib doch der hii.bsche 
frische J ung-e. . . . . So lange ich noch ofters Deine 
~chone Sch wester he~ssen kann, musst Du auch meiu 
gleich~r Bruder bleiben; der Grosse**) .ist uns schon ab
triinnig geworden und wir gelten doch fur eine hubsche 
Familie. Genug davon; Du weisst nun, .. wie Du Dicb zu _ 
verhalten hast. -. Lerne nur nicht zu fleissig, das passt 
garnicht so unbedingt fur Dich, Du bist kein Wissen
schaften-Gri.ibler; lerne in der grossen Stadt Berlin die 
Welt gehorig kennen und lass Dich so weit ein, dass Du 
nie etwas zu bereuen hast. Das ist mein negativer Wunsch 
zu Deinem Geburtstag; ich habe so grosses Vertrauen zu 
Dir und Deinem festen mannlich treuen -Oharakter, dass 
ich garnicht fiirchte, es konnte irgend etwas schlechten 
Einfluss auf Dich haben. - Ich habe mir sagen lassen; 
Pµ: hattest Dich schon wieder verliebt; immerhin, wenn's 
so unschadlich ist. Griisse Deine <}eliebte von mir; i:,t 
wohl sehr schon? eine unbewegliche Schone? gehst Du 
alle Tage zu ihr; kostet Dir wohl viel Zeit ! Komnist da
riiber wohl garnicht zur Ende und denkst Du garnicht 
an Gri ip.ip_s?***) . . . . . " 

*) Listing, Professor der N atur-Wissenschaften in Gottingen 
und Bekannter des Hanses, "'"ar ebenso bekannt dureh seine- sprich-
·wortlich gewordene dunne S chl em 'i h 1-Figur. · · 

~) Gustav (118). 
~) Bekanntschaften ·aer Familie- aus Gottiligen, an ·welche 

Aeone auf diese -Weise wiederholt ~iliut. 
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Aeones Bekanntschaften und Freundschaften boten 
ihr vielfaltige Einladungen, und sie hat manche W ochen 
und Monate besuchsweise ausserhalb zugebracht. Insbe
sondere legte der Onkel Theodor ( 90) Wert darauf, dass 
der <lurch seine V ersetzung aus Gottingen nach Hannover 
geloste tagliche Verkehr mit dem Kinde <lurch die zur 
Dame gewordene Nichte aufrecht gehalten wurcle. Mit 
grosser Genugthuung s~h er, wie die Gesellschaft der 
grossen Stadt seit 1844 - insbesondere 1847 auf einem 
Maskenballe -. Aeone Auszeichnung zuwendete und selbst 
der Konig Ernst August an ihn ·die Frage wegen der 
ihn begleitenden Dame. richtete. - ,,Man hat Aeone zu 
viel weiss gemacht, vom Konig bis zur alten Dame!~ 
schrieb die Mutter in ihr 'ragebuch in der Besorgnis, dass 
soviel Huldigung das Gleichgewicht des 17jahrigen Mad
chens storen mochte. Charaktervoll und wohlwollend ist 
Aeone gefahrdenden Einfl.iissen jedoch entgangen, ihre 
Liebenswiirdigkeit und Leutseligkei t nie durch Anerkennung 
der ansseren V orziige in Frage gestell t worden. 

Dass eine solche Dame ofters zu bleibendem Besitz 
begehrt war, bedarf der besonderen Erwahnung nicht; doch 
hatte sie .schon zeitig ihre Neigung dem Manne zugewandt, 
der erst zu Sylvester 1849 der viel Gefeierten die ent
scheidende Frage zu stellen wagte. Sie wurde die V erlo bte 
des Lieutenants Adolph Gii.ndell, der friiher in Gottingen, 
nun in Goslar beim 1. leichten Bataillon stand. Die. han
noverschen V erordnungen gestatteten nicht, einem Second
Lieutenant die Heirats-Erlaubuis zu erteilen, und be
schrankten das Aufsteigen der jiingeren Of:ficiere ganz 
mechanisch auf die einzelne Truppe. · Von beiden Mass
regeln sah sich Adolph Giindell ungewohnlich hart be
troffen; der Zufall wollte, dass sein Bataillon das schlechteste 
Avancement hatte, er spat - bereits um mehrere Jahre 
alter als fast alle. gleichgestellten Officiere der Armee -
zum iiberzahligen Premier-Lieutenant befordert wurde und 
erst auf Grund dessen nach vielfachen weiteren Be_miihung~n 
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und Verwendungen den Heirats-Consens erhalten konnte. 
Am 21. Mai 1853 fand in Gottingen die Vermahlung statt. 
Aber das mehr als dreij ahrige Abwarten unter steter 
Spannung und das lange vergebliche Hoffen batten Aeones 
Gesundheit, welche nie sehr fest war, weiter untergraben 
und den Krankheits-Keim entwickelt, so dass ihr nur. eine 
kurze Ehe beschieden blieb. Die jung Vermahlten wohnten 
in Goslar, wo Aeone am 1.3. April 1854 einem Sohn das 
Leben gab. Bald darauf kam die Schwindsucht zum Durch
bruch, der sie am 10. September - 27 Jab.re alt - er
legen ist. Sie wurde auf dem Friedhof zu Goslar bestattet 
und reiche Sympathie hat die friih entschlafene zur letzten 
Ruhe begleitet. -

Aeones Gemahl wurde nachmals Adjutant und mehr
j ahriger treuer · Gefahrte des Onkels Theodor ( 90), als 
dieser Brigadier in Liineburg war ( vergl. S. 403 ). N ach 
der politischen Katastrophe von · 1866 trat er in preu
ssischen Dienst und musste 1870 als Major au8 der Feld
truppe ausscheiden, weil seine Gesundheit wankend wurde, 
bevor er - eine weitere Folge des oben erwahnten 
hannoverschen Beforderungs-Systems - zu einer seinen 
hervorragenden Fahigkeiten angemessenen Stellung auf
gestiegen war. Seitdem ist er Bezirks-Commandeur in 
Weissenfels. Im Herbst 1863 ging er eine zweite Ehe 
mit Molly Deichmann ein, aus der vier Kinder stammen. 

Aeones Sohn, Erich Gi.i.ndell, ist Lieutenant in dem 
zu Weimar garnisonierenden lnfanterie-Regiment N r. 94 
und Zuhorer an der Kriegs-Akademie in Derlin.*) 

Quellen. 
Tagebuch von Wilhelmine von Q. geb. Heise. - Briefe 

von Aeone von Q. (120). 

*) Zur Zeit der Drucklegung Oberstlieutenant und Chef des 
Stabes beim Ostasiatischen Expeditions - Corps in China. 
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Schluss. 

Wir haben hiermit die Biographieen unserer Ahnen 
bis zu denen herabgefiihrt, welche noch unter den Leben
den weilen. Ein abschliessender Riickblick zeigt die Fa
milie wenig von der Gunst des G_liicks getragen; doch 
Elemente hat sie gezeitigt, fahig und. wiirdig, erste Stellen 
in Staat und Gesellschaft zu erfiillen. 

An jeden Quistorp, der diese Blatter liest, richten 
sie eine Frage. 





Kramer'sche Buchdruckerei (Paul Brandt) Potsdam. 
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