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Am 28. Marz 1803 lief bei der Hessen-Kasselschen Ober
behorde, dem Geheimen Rat in Kassel, eine ausfiihrliche, 
vom Unter-Bilrgermeister G. Schott und dem Ratsvierer 
Roess unterzeichnete Beschwerde der Marburger Bilrger
schaft ein I). Die traurige Lage und Not - heiBt es darin - , 
in der sich des Landgrafen gute und getreue Stadt befinde, 
veranlasse sie, die landesvaterliche Hilfe in Anspruch zu 
nehmen. Gern wolle sie die seit dem Kriege empfundenen 
Dbel, den seit mehrerenJahren durch MiJ3ernte und anhaltende 

1) Staatsarchiv l\fal'burg, Kasseler Geh. Rat Nr. 7837 u. UniversitiHs
archiv (- im Folgcnden mit UA. bezeichnet -) IV, 8, Nr. S . 
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gro.i\e Teuerung aller Lebensmittel gehabten Mangel, durch 
den sie sebr gedrilckt wiirde, mit anderem verschmerzen. 
Wenn die Marburger BUrger aber auch die fortdauernde, 
aullerordentliche Teuerung durch Entsagen der zum Leben 
nicht notwendig erforderlichen BedUrfnisse erdulden miiBten, 
so fehle es ihnen doch auch am Erwerb des notdiirftigsten 
Unterhalts, urn sich und ihre zahlreichen Familien zu er
niihren. Bekanntlich habe die Stadt Marburg weder Acker
bau noch Viehzucht, die Burgerschaft mUsse blo.i\ von ihrem 
Gewerbefleill, von ihren Professiooen, dem Handel und 
Wandelleben. Diesen Erwerb beziehe sie gr()Btenteils von 
der dortigen Universitat und oh ne diese wurde sie als Haupt
stadt des Oberfiirstentums nicht den Wohlstand eines Land
stadtchtens behaupten kOnnen, indem man neben Profession 
und Gewerbe noch A ckerbau treibe und dadurch eh er im 
Stande sei, sich von diesem uod von der Viehzucht zu 
nabren. Brandes 1

) sage in seiner im Jahre zuvor erscbienenen 
Schrift: .. Ober den g eg enwiirtigen Zustand der U niversitat 
GOttingen", die Universitatsei die erste Landesanstalt in kame
ralistiscber oder Okonomiscber Hinsicht und diejenige ()lfent
liche Anstalt, durch die das meiste Geld ins Land gebracht 
und im Lande erhalten werde. Die BUrgerschaft sei allzu
sehr von der Wahrheit llberzeugt, da.i\ sie ohne eine blUhende 
Universitat gar nicht leben k()nne. Ganz abgesehen von 
dieser finanziellen Seite empfehle aber auch der durch eine 
angemessene Bildung hervorgebrachte und erhOhte Wert 
des Menscheo eine solche Anstalt. Die Universitat Marburg 
kOnne sich zwar nie bis zu dem Flor auswartiger U niver
sitaten, wie G()ttingen, Jena, Leipzig und Halle, erheben 2), 
dies sei aus vielen Ursachen auch gar nicht zu verlangen. 
Die Biirgerschaft mOsse es jedoch beklagen, daB die U ni
versit~t seit ung.!'fa.~r zehn Jahren so sehr. abgenommen babe, 
d all sle statt 300 Jetzt kaum balb so vlel Studlerende auf
zuweisen ha be '), von denen die meisten Landeskinder und 
Stipendiaten seien. Hingegen seien nach Brandes in G()ttingen 
vor kurzem von 701 Studierenden 456 Ausl ander gewesen, 

I} Georg Friedrieh Br. (1709-91) AlIgcmeine Deutsche Biographie 
= A. D. B. Bd. 9, S. 242, urn dus Aufbliihen Gij ltingen's hochverdienter Manll . 

t) Nach Franz Eulcnlmrg, die Frequenz dcr deutschcn Univcrsitu tcn 
von iItrer GrUndung bis zur Gcgenwart ; Abhandlungen dcr phi!.- histor. 
Klasse der K. Sachsischen Gcscll schaft der Wissenschaften 2!. If (Leipzig 
19(4) bctrug die Zahl der Immatrikulierten J8(12 in G6Uingen 847, ill 
Jena 259, in Leipz ig 292 nod in HaIJe SOS - gegcnilber 00 Immatrikuliericn 
in Marburg. 

I) Unrichtige - li bertricbcne - Bchallptung. 179'2 wurden 141 
Stlldentcn immatrikuliert, 180'2, wie eben crwiihllt, 9O! 
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und in J ena von 681 sogar 536. Wie herzerhebend sei es 
hiernach, wenn man die in Gil ttingen durch 7- 800 Studierende 
erzielten Einnahmen auf 21 ()()() bezw. 24 ()()() Reichstaler 
veranschlagen konne! Von dieser Surnme werde der be
trachtlichste Teil aus dem Ausland bezogen, und dadurch 
gewinne der inlandische Verkaufer aullerordentlich. \Venn 
die Stubenmiete in Gilttingen im vorigen J ahre allein 21 ()()() 
Reichstaler betragen habe, so konnten sie in Marburg jetzt 
nur auf den 10. Teil einer solchen Einnahme rechnen, da 
viele Stuben unbesetzt seien, wodurch die Hanser sehr im 
Preis gesunken waren. Allen Handwerkern fehle es an 
Arbeit, trotzdem mullten sie betrachtliche Abgaben entrichten. 
Gern wtirden sie diese abtragen, wenn ihnen nur Quellen 
eroffnet wiirden, aus den en sie diese "mit Vergniigen" [l] 
hernehmen kilnnten. Das Sinken der Universitat liege einem 
jeden am Herzen: wurde dern Gewerbfleille nicht baldige 
Hilfe zu teil, so stOnde der Stadt eine traurige Zukunft be
vor. Sie seien uberzeugt, dall der Landgraf ihnen Hilfe 
leisten wiirde, und sie hoiften, keine Fehlbitte zu tun, wenn 
sie urn Abanderung- und Milderung der akademischen Ge
seIze baten. Die U niversililt habe diese zwar in Vorschlag 
gebracht, aber ihrer Meinung nach sich selbst, und insbe
sondere ihnen, zurn grilllten Schader. Die in den akade
rnischen Gesetzen auf jugendliche Dbereilungen festgesetzten 
Strafen schienen den "Auslandern" [Nicht-HessenJ viel zu 
hart zu sein. Die ·naturliche Liebe zu ihren Kindern hielte 
die Eltern ab, ihre Silhne nach Marburg zu schicken. Diese 
gingen haufig nach Gilttingen, oder auf andere U niversitaten, 
an denen sie nicht <lurch die Strenge der Gesetze verfolgt 
wurden. Machten die Meinungen uber die Disziplin und 
Behandlung der Studierenden auch ooch so verschieden sein, 
so habe die Erfahrung doch beslandig gelehrt, daB strenge 
Gesetze nicht nur nichts hillfen, sendern der Frequenz einer 
Universitat vielmehr schadlich seien. Wie kOnne man von 
einem ganz unerfahrenen Jungling eine solche Fesligkeit 
des Charakters verlangen, dall er nie einen Fehltritt tue? 
Meiners ') betone daher ganz mit Rechl, daB selbstverstand
lich Studierende nicht nach den allgemeinen Gesetzen zu 
behandeln seien, vielmehr die Handlungen solcher Minder
jahriger auch anders beurteilt, und ihre Vergehungen ander s 
bestraft werden muBten, als die volljahriger Staatsburger: 
Der Student komme in Marburg an, lasse sich immatriku
lieren, entrichte dem Professor die "honoraria" und dann 

' ) Christoph M. , Polyhistor (1747- 1810) A. D: B. Bd. 21, S.22!. 
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bekomme er diesen, aullerhalb der Lehrstunden, nicht mehr 
zu sehen, geschweige denn zu sprechen. Sich selbst uber
lassen musse der ganz fremde, unerfahrene Jungling sich 
bloll auf die Bekanntschaft der Kommilitonen beschranken 
und deren Beispiel befolgen, wenn er nicht ganz isoliert, 
oder gar der Neckerei des grollen Haufens ausgesetzt sein 
wolle. Hieraus entstilnden dann Freundschaften, Gesell
schaften, Kranzchen und auch sogen. Orden. Diese kOnnten 
nicht weiter schadlich sein, wenn sie bloB einen gesitteten 
Lebenswandel, ein Ileiiliges Studium, die Pllege der Kame
radschaft unter den akademischen Mitgliedern bezweckten. 
Man kOnne den jungen Leuten ihre gesellschaftlichen Zirkel 
nicht miBgonnen, da es doch alteren Mannern und besonders 
den Professoren nicht verboten werde, fast taglich ihre Klubs 
zu besuchen. Wenn die sogen. Ordensgesellschaften auch 
durch neue Gesetze verboten seien, so hatten doch selbst 
Manner, denen die Durchfilhrung jener Gesetze obliege, deren 
Harte zugestanden. ..Kindereien" dieser Art k Onnten dem 
Staat nicht schaden. S olche Verbindungen verdienten das 
Aufsehen und die harten Strafen nicht, durch die junge Leute 
verhindert wurden, niltzliche Mitglieder ihres Staates zu 
werden. Die Professoren mochten nicht vergessen, da~ sie 
Eltern-Stelle bei den Studierenden vertraten. Wenn sie 
diese nur in ihre Familienzirkel oder gar in ihre Klubs einlilden, 
dann wilrden die Studenten gern auf jede andere Gesellschaft 
unter sich verzichten. Da aber nur wenige Professoren 
Studentengesellschaften veranstalteten, und eine noch ge
ringere Anlahl von Studenten das Glilck hatte, eingeladen 
zu werden, und deshalb die meisten Marburger Studierenden 
sich nur mit ihresgleichen abgeben kOnnten, so wisse man 
wirklich nicht, inwiefern sich der Professor ihnen gegenuber 
vaterlich benehme. Durch Entfernung und AusschlieBung '} 
der Studierenden gaben die Professoren diesen im Gegenteil 
Gelegenheit, auf ahnliche Versammlungen verfallen zu mussen .. 
Man untersuche dann solche mit einer Strenge, als ob die 
grollten Verbrechen begangen worden waren. Ebenso ginge 
es bei Duellen, die auch mit der Relegation bestraft werden 
soli ten. Die Erfahrung von J ahrhl).nderten habe doch ge
lehrt, dall diese Art der Selbsthilfe · ·nicht aufhOren werde, 
und dall die hartesten Strafen sie nicht verhindern kOnnten. 
Selbst die Professoren hatten die Duelle jahrelang ganz 

1) Vielleicht denkt der Verfasser hierbei an die im Jahre 1784 er
folgte Ausschlie6ung der Studierenden von der Hupfeld'schcn Donnerstags' 
Ge,ellschaft. Vg!. Geh. Rat Nr. 7797. 
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ignoriert, und so sei die Strenge der Gesetze von mnen 
nicht ausgeubt. worden. Sie hatten einsehen mussen, dall 
es fOr dieses U bel kein passenderes H eilmittel g abe, das 
nicht harter als das Obel selbst sei . Auch Meiners vertrete 
in seinem Werk die A nsicht, dall die auf das Duell ge
setzten Strafen ganz wegfallen oder gell.ndert werden milllten I). 
l eder gefuhlvolle Marburger Einwohn er milsse E rstaunen 
und Mitleid empfi nden uber die aullerst strenge Behandlung 
und die willkurlichen S trafen der Marburger U niversitat 
gegen lung-linge, die des Nachts in ihren Betten uber!allen 
und dann von Scharwachtern bewacht, oder in der Nacht 
auf das Karzer geschleppt wurden. Selbst die Professoren 
der Deputation ' ) hatten sich mit ihrem Syndikus (dem Uni
versitatsrichter) mit diesen bisher unerhOrten nachtlichen 
Besuchen beschaftig t und dadurch die Einwohner der H auser 
beunruhigt. D iese Gegenstande betrafen weiter nichts als 
den Verdacht unbedeutender Ordensverbindungen oder 
Schlagereien. Solche "Kindereien" lieBen sich doch leicht 
beseitigen und bestrafen, wenn die Gesetze es er!orderten. 
Eine solche, von der Deputation sehr weitl aufig behandelte 
U ntersuchung einer vom U nterpedell angezeig ten Schlagerei 
sei so in derartig umstandlicher Weise von der Deputation 
behandelt worden, dall dadurch viele Studierende seit einem 
halben 1 ahr beunruhigt und gell.ngstigt worden wll.ren. Die 
Sache habe dieser Tage einen so traurigen Ausgang ge
nommen, dall viele mit dem consilium abeundi belegt worden 
seien. Mebrere von diesen, die sich Uber die un verdiente 
Strafe beschwert und sie nicht angenommen hatten, seien 
au!s neue . mit der R elegation bestraft worden. Hieruber 
hatten nicht nur die ubrigen Studierenden, sondern alle 
Marburger E inwohner ihren U nwillen und ihr Bedauern zu 
e rkennen gegeben. Sie kOnnten zwar bei diesen traurigen 
Ereig nissen nur die blollen Beobachter abg eben, allein 
Manner, die genaueres uber die Sache und deren Behandlung 
w Ollten, kOnnten solche Strenge und ungleiche Verteilung 
der S trafen nicht billigen. Die Mehrheit der Stimmen habe 
im Widerspruch mit den g esetzlichen Bestimmungen sich 
auf der einen Seite erlaubt, bei den Duellanten die Rele
gation in das consilium abeundi zu verwandeln. Au! der 
a nderen Seite habe sie Studierende, die weniger oder 
nichts getan haben wollten, mit der namlichen S trafe 

t) Die Biirgerschaft fiihrt bier seitcnlange AusfUhrungen aus Meiners an. 
t) Es handelt si ch urn die am 8. Dezember 1789 (Kasscl) f,in

gcrichtete akadem. Diszip linar-Deputation (vgl. Obcr dicse UA. A 1 Nr. 1). 
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belegt, weil sie die verbangte Strafe nicht hatten an
nehmen woHen. Sie mOllten es den Eltern der Stu
dierenden iiberlassen, iiber ein solches Verfahren Be
schwerde zu fuhren . Nicht unerwahnt k Onnten sie den 
nachteiligen Einflull lassen, den diese traurigen Ereignisse 
auf das ganzliche Sinken der Universitat und insbesondere 
auf ihren schon ohnehin schlechten Nahrungsstand hatten. 
Diese Strenge werde bald auBerhalb Hessens bekannt wer
den, und viele Studenten wiirden abgeschreckt werden, Stu
dien halber nach Marburg zu gehen. Ihnen bliebe also die 
traurigste Aussicht und der ganzliche Mangel an Erwerb 
iibrig. Die akademischen Gesetze seien mithin fUr sie 
aullerst nachteilig, nicht weniger erwiichse ihnen Schaden 
aus den Relegationen und dem consilium abeundi. Die mit 
diesen Strafen belegten Studenten mUBten sogleich die Stadt 
verlassen, ihre Glaubiger seien also Ofters noch weit harter 
bestraft, da sie auf einmal urn ihre Forderungen gebracht 
wiirden . Viele Tausende hatten sie schon durch solche Re
legationen eingebUBt. Der doppelte Nachteil, der aus dem 
Abzug der Relegierten Oberhaupt und der schleunigen Ent
fernung im besonderen fUr sie entstehe, sei daher unver
kennbar. Ferner verordneten die akademischen Gesetze I), 
die das Borgen der Studenten betrafen, dall gewisse Artikel 
gar nicht, andere aber nur auf 3 bezw. 6 Monate geborgt 
werden dUrften. Diese kurzen Fristen seien ihrem Handel 
und Wandel aullerordentlich nachteilig gewesen, und sie 
iibertrieben nicht, wenn sie den Schaden, welchen sie nach 
Inkrafttreten des Gesetzes erlitten hatten, auf mehrere tau
send Gulden anschlUgen. Der Student erhalte gewohnlich 
seinen Wechsel erst Anfang oder Ende des Semesters. 
Klage der Glaubiger frOher, so erhalte er keine Zablung, 
weil der Schuldner kein Geld habe; klage er aber erst nach 
Ablauf der festgesetzten Kreditzeit, so setze ihm der bOs
willige Schuldner das Kredit - Edikt entgegen. Solle nun 
der Handwerker, Kaufmann oder jeder andere BUrger, der 
mit Studenten zu tun habe, diesem die notwendigsten Be
dOrfnisse versagen, weil er vielleicht eine kleine Scbuld vor 
Ablauf der Kreditzeit nicht bezahlen kOnne ? Oder sol1e 
der Vermieter seinem Mieter sofort kilndigen, wenn er nicht 
zu der bestimmten Zeit bezahle ? Solche Mallnahmen wiir
den zwar einerseits eine Notwendigkeit sein, andererseit~ 
aber einen weiteren Anlall zum Verfall der U niversitat bilo 

• 

1) d. d. Weissenstein 1790 Januar 2, vgJ. Reer, Marburger Studenten
leben 1527 bis 19"27. MaThuIg 1927, S. 21. (Dort falschlich 2. 1. 1789.) 
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den. - Zum Schlulil sagen die Vertreter der Stadt, sie 
kOnnten es nicht unbemerkt lassen, dall .. Mangel der Cele
britat in wissenschaftlicher Hinsicht" der BlUte der U ni
versitat ungemein geschadet babe. Wenn es richtig sei, 
dall der Ruhm einer U niversitat und ihrer Glieder - in 
Deutschland, wie auch aullerhalb Deutschlands - groBten 
Teils von der schriftsteUerischen Betatigung der Professoren 
abhinge, so habe dieser Ruhm der Universitat GOttingen 
stets eine betrachtliche Anzahl von JUnglingen zugefiihrt. 
Man behaupte ja auch von den GOttinger Professoren, sie 
seien fleilliger als irgendwo. Sie hingegen miililten es be
klagen, dall man einen solehen Fleill in Marburg nicht 
durchgangig antreffcn kOnne. Zwar fehlc es an der Mar
burger U niversitat nicht an einer Reihe berUhmter Schrift
ste)ler, aber es gebe auch solehe, die seit 5, 10 und 20 Jahrcn 
nichts als ein Programm geliefert hatten, das sie als ab
gehende Prorektoren hatten schreiben miissen. Einige andere 
hatten es wohl gar bei der Doktor-Dissertation bewenden 
lassen '). Dies verschaffe der U niversitat keinen Ruhm, 
viel weniger solehen Personen "Celebritat und auswartige 
Vocation en". Wenn es jenen Professoren, die doch gute 
Besoldungen und Mters Zulagen bekamen, um diese schrift
stenerische Ehre, zu deren Erlangung sie Zeit genug hatten, 
nicht zu tun sei, so liege dem Landgrafen das Blilhen und 
Gedeihen der U niversitat doch zu sehr am Herzen. Das 
F ortschreiten der Wissen,chaften erlaube nicht, dall man 
jahrein, jahraus bei dem Alten stehen bleibe. WUrde letzteren 
Celebritat verschafft, so erhielten die BUrger dadurch den 
ihnen so dringend notwendigen Verdienst. Wenn sie diese 
Gebrechen auch nicht aus der Welt schaffen kOnnten, so 
fordere die Not sie aul, diese Dinge zur Kenntnis des Land
grafen zu bringen und ihn urn zweckmalilige Hilfe zu bitten : 
namlich urn Milderung der akademischen Gesetze, um U m
wandlungen in Karzerstrafen bei jugendlichen Vergehen 
und endlich um Verlangerung der durch das Kreditedikt 
festgesetzten Fristen. 

Unterm 15. April erhielt die U niversitat diese Be
schwerdeschrift vom Kasseler Geheimen Rat abschriftlich 
zur Berichterstattung zugesandt. Drei Tage darauf erbat 
qer damalige Prorektor, der Jurist Bucher 2), die schriftlichen 
AuBerungen seiner Kollegen ilber die Frage, was auf diese 
"dreisten RUgen" der BUrgerschaft geantwortet werden soUe. 

') Vgl . S. 301 Anm. 8. 
') Vgl. iiber diesen weiter unten S. ~9. 
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Der l?ericht der U niversitat ist erst un term 23. Juni erfolgt. 
Es ist nun ungemein interessant, den Hauptinhalt der ein~ 
zelnen Gutachten der Professoren kennen zu lernen, denn 
diese bieten wertvolIes Material zur K enntnis der damaligen 
U niversitatsverhaltnisse. - Die Grundlage des Berichts der 
U niversitat, auf den wir weiter unten naher einzugehen 
haben, bildete das klare, ausfuhrliche Gutachten des Theo
logen Muns c her '). Es kann wegen Raummangel hier 
nicht wiedergegehen werden. J edoch ergibt sich dessen 
ursprun gliche F assung . .aus der Besprechung der anderen 
Gutachten, welche die Anderungen und Zusatze enthalten, 
die am Munscher'schen V otum vorgenommen wurden und 
aus der endgultigen F assung des Antwortschreibens. . 

Der J urist R o b e r t betont, dall es statt "Magistrat", von 
d em Munscher spreche, <turchgangig Marburger .. Bilrger
schaft" heillen milsse, da die Beschwerdeschrift in deren 
N amen abgefallt sei. Der Professor der Mathematik und 
Physik Ha u ff zweifeit, ob es ratsam sei, die Frechheit des 
"Advokaten" die Burgerschaft im Bericht zu bemerken, ohne 
dadurch zugleich einen Teil der Mitglieder des Senats der 
schimpflichsten Schwatzhaftigkeit anzuklagen . Jung-Stilling 
bemerkt zu diesem Punkte, es sei kein W under, dall die 
Verfasser des Berichts von Stimmen und Stimmenmehr
heit spreche. E s milsse endlich einmal untersucht werden, 
woher dieses pflichtwidrige Ausschwatzen der Gutachten 
k omme. - Der Jurist Ba u e r halt es filr nOtig, in dem 
Antwortschreiben ausdrilcklich anzufuhren, Marburg unter
scheide sich dadurch von den meisten U niversitaten, hesonders 
von Gottingen und J ena, dall gesitteten S tudenten der Zu
tritt zu den GeselIschaften der Professoren und vieler anderer 
H onoratioren gestattet werde. Der Ruckgang der U niver
sitat rilhre noch aus folgenden U rsachen her: namlich aus 
dem Verlust des linken Rheinufers, den Marburg mehr als 
e ine andere Universitat empfinde. Sod ann sei der VerfalI 
e ine F olge der Sakularisation und Mediatisierung der R eichs
stadte, durch die mehrere Lander und Stadte unter andere 
Regierungen gekommen seien, die selbst U niversita!en hatten, 
und ihren Landeskindern das Studieren auf fremden Univer
sitaten untersagten. Endlich rilhre der Ruckgang her aus 
dem allzu starken Bestreben der Marburger Burgerschaft, 
sich an den Studenten zu bereichern, das man daran erkennen 
<i<Onne, dall die Studierenden in dem nur 3 Meilen von Mar-

I) Vg!. liber diesen wie liber die anderen hier gcnannten Professoren 
weiter unten bci den eiuzelnen Fakultuten. 
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burg entfernten GieBen ungleieh weniger brauehten. - Der 
alte Mediziner Baldinger lobt dell Bericht Bauer's und 
sehlieBt seine kurzen Ausfiihrungen mit den Worten: "Wir 
sind unsehuldig an unserem U ngliiek - unserer Sehwester 
Georgia Augusta [U niversitat Gottingen] wird es nieht be ss e r 
gehen". Sein Fakultatskollege Mic h a e li s moehte dem 
Miinseher'sehen Berieht hinzugefiig t wissen, dall erstens die 
ganze Entstehungsart und Tendenz der Klagesehrift dureh 
das zeitliehe Zusammenfallen ihrer Absendung und die Re
legation des Sohnes des ersten Biirgermeisters erklart wiirde, 
die beide in derselben Woehe erfolgt wa.ren. Zweitens wiirde 
es sehr getadelt, daB die Professoren so wenig Bilehcr 
sehrieben. Lielle sieh dies nieht groBtenteils aus dem in 
manehen Faehern so auBerst mangelhaften Zustand der 
Marburger U niversitatsbibliothel> erklaren? Ha u ff und 
K.W.Justi sehlieBen sich dieser I{!agean.-Sehlei e her, 
der Vertreter der Kriegswissensehaften,sowie derTheologe und 
Historiker W a e h l e r treten fiir eine ernste Zureehtweisung 
der Biirgersehaft ein, welcher die Beurteilung der "Celebri
tat" der Professoren gar nicht zukomme. Der Mediziner 
Bus e h wiinseht, dall in dem zu erstattenden Bericht der 
ganzliehe Mangel eines Hospitals als Hauptgrund der 
wahrseheinlieh immer noeh mehr abnehmenden Zahl der 
Mediziner angefilhrt werden mOge, da jetzt alle be
deutenderen Universitaten eine solche Anstalt besaBen. Aueh 
K. W. Jus t i weist auf das Fehlen eines H ospitals hin. 
-- J u n g \Vie aueh Sehleieher betonen die Notwendigkeit der 
Anlage einer Sternwarte. J ener hittet noeh hinzuzufiigen, 
dall der Nahrungsverfall der Stadt Marburg dem Luxus 
der Biirgersehaft in Nahrung und Kleidung zuzusehreihen 
sei. - Waehl e r auBert den Wunseh, dall die Armseligkeit 
des so ganzlieh miillungenen Versuehs einer "Apologie" die 
Studenten-Orden und die Duelle naeh Gebiihr gekennzeiehnet 
werde. H a u ff wiinseht noeh folgendes hinzugesetzt zu 
sehen: eine nieht "unerhebliehe" U rsaehe des Riiekgangs sei 
die grolle Teuerung aller Lebensbedurfnisse, die in Marburg 
herrsehe und dort bekannter Malilen groliler sei, als im be
naehbarten Giellen, wo ein Student mit zwei Dritteln von 
dem, was er in Marburg brauehe, reeht gut leben kOnne 1). 
Aueh sei die iible Besehaffenheit der Kost ') daran sehuld, 

J) 1792 waren z. n. die Gie6ener Marktpreise filr Kuh·, Ochsen-, 
Rind- lmd SchweineHeisch, sowie fUr Scire, Hirse noti: Eier geringer a]s 
in Marburg (vg!. Gie6er lntclligenzbl.tt Nr. XXXX[ vom 7. 1. 1792). 

t) So bestehe z. B. die gaoz . erbarml iche Einrichtung, daB man 
wochentlich nur einmal - Sonnabends - frisches Ochsenfleisch be-

• 
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die hauptsachlich von der schlechten Beschaffenheit der 
Marburger Polizei herrilhre 1). Die Hauptursache des von 
den Biirgern beklagten fehlenden Verdienstes sei der a11ge
mein herrschende Mangel an Industrie a1\er Art ' ). Dies 
milsse im Bericht in recht lebhaften Farben geschildert 
werden. - Schlielllich fallt der Prorektor B u c her dell 
BeschluB der Beratung dahin zusammen, dall der zu erstat
tende Bericht nach den Gutachten Munscher's, R obert's und 
Bauer's abzufassen sei; auch so11e von der Schmahschrift 
die Marburger Biirgerschaft eine Abschrift zu den U niversitats
Akten genommen werden. 

Erst am 26.Juni ging das von Bucher und Erxleben un
terzeichnete Antwortschreiben der Universita.t nach Kassel 
ab. - So sehr die Mitglieder der U niversitat - heiBt es 
darin - von dem gleichen Wunsch \Vie die Biirgerschaft 
fUr den zunehmenden .. FIar" der Universitat beseeIt seien, 
urn so mehr mlisse es sie schmerzen, sich als Urheber dieses 
Verfa11s bei ihrem Landesherrn angeklagt zu sehen. Zwei 
ganz verschiedene - rnit einander vermengte - Punkte 
seien zunachst zu unterscheiden : 

1) die uber die Gesetze der Universitat erhobe
nen Klagen, 

2) die gegen die jetzigen Glieder der Univer
siUt v o rgebrachten persOnlichen Beschul
digungen. 

Wegen des ersten Pun ktes fUhre die Biirgerschaft Be
schwerde iiber die Strenge der Strafen, welche die akade-

kommen koune, wahrend man in GieBen einen om den anderen Tag 
fri sches Fleisch erhalten konne. - Sodaon sei das Bier ungenieBbar. 
Die BUrger entschuldigten dessen jammerliche lleschaffenheit damit, daB 
die Garnison es sonst nicht bezahJen konne; ferner liege es an der Un
zullinglichkeit, fUr einen leidlichen Preis ein Glas reinen und gesunden 
Wein bekommen zu konnen. 

I) Die Klag~n iiber die schlechte Polizei begegnen schon im Jahre 
1748, vg!. Geh. Rat Nr. 7738. 

I!) Dieser Mange} an Industrie konne wahl nicht leicht an eineOl 
anderen Orto auffallender und druckender sein , als in Marburg. Es ge
nUge wohl, zum Beweise die einzigen zwei Tatsachen anzufilhreu, daB 
man in der ganzen Stadt kein einziges Lot Seife bekammen kODne uDd 
kein ertragliches Ta1glicht, das heiBe kein salches, das nicbt durch eiDe 
fingerlange FJamme und einen unertragli chen Dampf die Luft eines mittel
groBen Zimmers in wenigen MinuteD bis zur volligcn UDtauglichkeit zum 
Einatmen verderbe. Die Ursache dieses Ruch fUr die Studierenden hochst 
driickeDden Mangels liege cinzig io den ungeheuren Talglieferungen der 
Marburger Fleischerzunft oach li'rankenherg. Ober diese Talglieferllogen 
vgl. H. VHlker, "Frankenberger Wirtschaftsleben in der Franzosenzeit", in 
Melsunger "Heimat-ScholJen", G. Jhg. 1926, Nr. 2"2, S. 173f. 
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mischen Gesetze auf Schlagereien setzten. Sie hielte diese 
fur unangemessen nnd sie wiinschte ibre Milderung nnd 
Verwandlung in Karzerstrafen. - Die Erfahrung habe zwar 
gelehrt, dall strengere Strafen diese Vergehen nicht auszu
rotten vermOchten. Aber deren Milderung durfte auBerst 
bedenklich sein, da sie doch als Schreckmittel dienen sollten. 
Von soleh' unzeitiger Milde hatte die U niversitat wenig zu 
gewinnen, vielmehr wilrden besorgte Eltern abgehalten 
werden, ihre SOhne der Marburger Universitat anzuver
trauen. Die H offnung, durch Erschlaffung der Disziplin 
Studenten nach Marburg zu lock en, sei also nicht nur vOllig 
trugerisch, vielmehr ware die nachsichtige Duldung schM
licher Subjekte auch gefahrlich, weil die besser gesinnten 
Studenten durch jene leicht angesteckt werden kOnnten . -
Die Ordens-Verbindungen gebe die Burgerschaft fur 
"blofSe Kindereicn" aus. Wenn dies wirklich richtig ware, 
dann wurden die deutschen Reichs·Kurfursten, Fursten und 
Stiinde doch gewiB nicht im Jahre 1793 eine besondere Ver
einigung zur Ausrottung jener Ordens-Verbindungen ge
troffen baben I). Die in Marburg vorgekommenen Unter
sucbungen uber die Orden hatten genugsam gezeigt, dall 
man solche Gesellschaften nicht als kindische Spielwerke 
betrachten durfe, sondern vielmehr als hOchst schadliche 
Verbindungen. Die Meinung der Burger sei gewill richtig, 
daB manche junge Leute sich durch Leichtsinn und U nuber
legtbeit in Vergehungen sttirzten, an den en man nur mit 
Bedauern die gesetzlichen Strafen vollziehe. Allein welehe 
Unordnung und Zugellosigkeit wurde einreillen, wenn sich 
die Gesetzgebung lediglich von den Gefilhlen des Mitleids 
leiten lassen sollte ! - Eine andere Klage betrafe das 
Kredit-Edikt, auf dessen Aufhebung od er wenigstens Ab
iinderung angetragen werde. Die Bewilligung dieses An
trags dilrfte aber die Eltern der Studenten in grolle Ver
legenheit bringen, wenn sie genOtig t waren, die vcn ihren 
SOhnen leichtsinnig gemachten Schulden zu bezahlen. 
Die Erlaubnis ei nes unbegrenzten Kredits wurde aber 
die Burger selbst schadigen. Diese hatten also gar keinen 
Grund, sich uber das Kredit-Edikt zu beschweren, da sie 
beim Kreditgeben nur durch eigene Unvorsichtigkeit Schaden 
erleiden kOnnten , und ihnen beim Einklagen der gesetz
miiBigen Schulden gerichtliche Hilfe zuteil werde. - Die 
bisher beruhrten Klagen betrafen nicht si e, sondern hOchste 

I) Nicht 1793, sondern 1794 vg!. Heer a. a. O. S. 81 nnd Geh. Rat 
Nr. 7782. 
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Anordnungen und Gesetze, deren punktlicheBefolgung ihnen 
obliege. 

Zweitens aber bringe die Burgerschaft auch persOn
liche Beschuldigungen gegen die Professoren 
var. Einmal beschwere sie sich, daJ3 die Professoren es an 
vaterlicher Aufsicht uber die Studenten fehlen lieJilen und 
sie nicht in ihre Familienzirkel aufnabmen. Solle dies so 
viel heiJilen, daJil die Professoren nicht jeden Studenten in 
ihren naheren U mgang aufnahmen und sein ganzes Betragen 
auf das genaueste beobachteten, dann ware die Beschwerde, 
da dieS unmOglich sei, unrichtig. Wenn sie hingegen den 
Sinn ,haben solle, daJil die Professoren dem Studierenden, der 
sich ihnen nahere, nicht willig entgegenkamen und ihm aui 
seinen Wunsch keinen naheren Zutritt gestatteten, so sei 
diese Behauptung unbegrundet: Denn Marburg zeichne sich 
var den meisten Universitaten - und namentlich var Got
tingen - dadurch vorteilhaft aus, daB gesittete Studenten 
nicht nur bei den Professoren, sandern auch bei vielen 
anderen Honoratioren Zutritt zu Gesellschaften hatten. Die 
allgemein hingestellte Behauptung: der Student kame in 
l\t[arburg an, lasse sich immatrikulieren, bezahle die Kosten. 
entrichte den Professoren die Honorare und bekame diese 
dann auJilerhalb ihrer Lehrstunden nicht mehr zu sehen oder 
zu sprechen, muJilten sie als eine reine Verleumdung erklaren. 
Wer konne es aber den Professoren verdenken, daJil sie auch 
einige Gesellschaften ohne Studenten gaben ? Ebensowenig 
bediirfe es einer ernsthaften Verteidigung, wenn der Ver
fasser der Beschwerde der Biirgerschaft einen Vergleich 
ziehe zwischen den verboten en Studenten-Orden und den 
Gesellschaften, an den en einige Professoren nebst anderen 
Marburger Zivil- und Militarpersonen zu ihrer Erholung teil
nahmen . Die Beschuldigung der Biirgerschaft, daJil die Pro
fessoren selbst die Duelle Jahre lang ignoriert hatten, enthielte 
einen Vorwurf van pfiichtwidriger Nachlassigkeit bei Auf
rechterhaltung der akademischen Gesetze. Diesell muBten 
sie urn so mehr als unwahr zuriickweisen, als die Deputation 
nie verfehlt habe, auf jede Anzeige van vorgefallenen Schla
gereien genaue und sorgfatige U ntersuchungen anzustellen. 
Zweitens beschwere sich die Burgerschaft uber das 
strenge Verfahren der Universitat gegen die Studenten und 
fiihre namentlich einen Fall an, bei dem die Deputation un
notige und Aufsehen erregende U ntersuchungen angestellt 
hatte, und wobei vom Senat einige Studenten, die sich fur 
das consilium abeundi nicht hatten bedanken wollen '), 

1) In def Ausfertigung des Schreibens unterstrichen. 
19 ' 
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mit der Relegation bestraft warden seien. Es sei hierbei 
sehr befremdend, wenn die Burgerschaft auf blolle Gesprache 
hin, ohne Kenntnis der Akten, uber eine Sache abzuurteilen 
wage, die schl~chterdings nicht in den Kreis ihrer Geschafte 
gehOre. Diese AnmaBung wurde unerklarlich sein, wenn 
nicht der Vater eines der Relegierten zu jener Zeif gerade 
an der Spitze jener Burgerschaft gestanden batte ' ). - Endlich 
werde drittens d e r Mangel an "Celebritat" vieler 
Profess oren getadelt, wobei jedoch hinzugefugt werde, daB 
es an mehreren beruhmten Schriftstellern nicht fehle. Manner, ' 
deren Beruf es nicht mit sich bringe, den echten Geist und 
Zweck wissenschaftlicher Arbeiten zu erforschen und die 
si ch daher auf das Urteil eines zwar schatzbaren, aber ein
seitigen Schriftstellers wie Meiners beriefen, sei ein solcher 
Tadel leicht zu verzeihen, da sie die U niversiUit aus dem 
Gesichtspunkt betrachteten, dall sie den Marburger Burgern 
Nahrung gabe. So sei es nicht zu verwundern, dall die 
Bilrger, die die U niversitat ledig!ich vom wirtschaftlichen 
Gesichtspunkte aus betrachteten, auch den Wert eines Pro
fessors nach der Menge oder Dicke der va n ihm geschrie
ben en Bilcher beurteilten. Si e dagegen seien uberzeugt -
und nach ihrer Meinung entsprache dies auch der kurfilrst
lichen Willensmeinung - daB treue und gewissen
hafte Erfilllung ihr e r Pflichten als Lehrer der 
hoc h s t e Z w e c k ') ihrer Anstellung sei, dem die Schrift
stellerei untergeordnet sein musse. Im Gegensatz zur Mei
nung des Magistrats hielten sie dafilr, d a II Ni c h t - S t e h en -
bl e iben beim Alten und Fortschreiten in den 
Wissenschaften, das sie allerdings als ihre Pllicht an
sahen, in keinem notwendigen Zusammenhange mit Viel
Schreiberei stande. Die ganze Beschwerde der Burgerschaft 
scheine hingegen auf der Vorstellung zu beruhen, daB 
Scbriften eine Fabrikware seien, die jeder Professor zu einer 
bestimmten Zeit in einer gewissen Quantitat !iefern konne 
und solle. 

Nach dieser, ihrer Rechtfertigung, werde es ihnen aucB 
erlaubt sein, einige W orte uber den Verfall der U niversita t. 
hinzuzufilgen: Sehr ungerecht ziehe der Verfasser der Be
schwerde die U niversitaten GOttingen, J ena, Leipzig und 
Halle zum Vergleiche heran, urn Marburg in ein nachteiliges 
Licht zu setzen, das aus mehreren Ursachen nie der Frequenz 

1) Hofrat Wiederhold, vgl. weiter nnten S. 343 f. 
t) Diese von Miinscher herriihrenden Worte sind im Original unter

strichen, wie auch die sogleicb folgenden gesperrt gedruckten . 
• 

• 

• 
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jener U niversitaten g!eichkommen k Onne. . Wenn nun auch 
auf diesen, wie die BUrgerschaft se!bst zugebe, die Zah! der 
Studierenden sich sehr betrachtlich vermindere, so ware es 
nicht verwunderlich , dail dies auch in Marburg der Fall 
seL - Die Prolessoren erHtutern dann, dail der RUckgang 
der Universitat aus den hOher gestiegenen Preisen aller 
Dinge, aus der Einschrankung der Er!aubnis zu studieren, aUs 
der Gelegenheit, die sich mehr als ehedem den SOhnen 
anderer S tande biete, sich der .. H andlung" zu widmen und 
e ndlich aus den vom P rofessor Bauer angegebenen GrUnden 
herrUhre. Alle diese U mstande gaben eine so leichte Er
klarung des Verfalls der U ni versitat, dal3 man gewiil nicht 
berechtig t sei, die Ursache dieses Verfalls in F eh!ern der 
akademischen Gesetzgebung oder der P rofessoren zu suchen. -
Bei dieser Gelegenheit mUilten sie auch die unwahre Angabe 
berichtigen, die Mehrzahl der Studierenden waren Landes
kinder und Stipendiaten. Bisher sei nach den Verzeichnissen 
die Anzahl der Auslander und Landeskinder ungefahr gleich, 
S tipendiaten gabe es etwa 20 I). - Zum Schlul3 seines Berich
tes fiig t der Senat noch Folgendes hinzu. Zwar wolle er sich 
keine Verrnutung iiber die A bsicht der Beschwerdeschrift 
der Marburger Biirgerschaft erlauben und es nicht riigen, 
dail diese Beschwerde von derselben Biirgerschalt, die so 
sehr urn den Ruf der U niversitat besorgt zu sein scheine, 
sichere rn V e rnehrnen nach schon auJ3 e r Landes, 
n amentli c h in Gie ~e n, verbreit e t ·worden s e i, e he 
si e der R eg i e run g z urn Bericht mitget e iit ware ' ). 
AlIein es k Onne den Prolessoren nicht g leichgiiltig sein, dail 
man sie beim Kurfiirsten als pllichtvergessene Manner dar
zustellen suche. W enn der KurfUrst es als nOtig erachten 
werde, eine U ntersuchun g Uber die Sache anstellen zu lassen, 
so zweifelten sie keinen Augenblick, daB ihnen Gerechtig
keit und volle Genugtuung gegen die beleidigende Anklage 
der Marburger Biirgerschaft zuteil werden wUrde. -

Auf einen auBerst wichtigen K!agepunkt der BUrger 
schaft, namlich den, dail .. Mangel der Ce!ebritat in wissen
schaftlicher Hinsicht" der U niversit .. t ungemein g eschadet 
habe, antworten die Marburger Professoren in ungenUgender 
Weise. Auch wenn man ihre Ansicht, .. dail treue und ge
wissenhafte Erfiillung ihrer Pllichten als Lehrer der hochste 

1) DaB die Stubenmiete den Bilrgern wcniger ein trage, aIs beispiels
weise in Gottingen, sei richtig. Allein die Ursache dieser Tatsache sei 
darin zu suchen, daB die Zimmer der Marburger Burger schlechter und 
weniger bequem eingerichtet seien. 

~) In der Ausrertigung unterstrichen ! 
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Zweck" ihrer Anstellung, dem die Schriftstellerei unterge- . 
ordnet sein miisse, als durchaus richtig anerkennt, so steht 
doch unzweifelhaft fest - und dies ist mit allem Nachdruck 
zu betonen, - dall solch' treues und gewissenhaftes Arbeiten 
im Stillen unmoglich einer Universitat den gleichen "Flor" 
verschaffen kann, wie bedeutende schriftstellerische Leistungen 
ihrer Mitglieder. Aber selbst wenn die Professoren hin
sichtlich des Begriffs der Celebritat in wissenschaftlicher. 
Hinsicht die Meinung der Biirgerschaft geteilt haben wiirden, 
wie hatten _sie gewissermallen als Richter in eigener Sache 
iiber ihre Celebritat od er Nicht-Celebritat urteilen sollen ? 

Welcher Art waren die Manner, die damals dem Lehr
korper angehOrten ? W elche wissenschaftliche Leistungen 
hatten sie aufzuweisen ? Diese Frage wird zunachst zu be
antworten sein. - Aber auch die in dem Gutachten ge
rugten Mangel der Bibliothek kommen in dem nach Kassel 
abgesandten Bericht der U niversitat nicht zum Ausdruck. 
Es ist also notwendig, Klarheit zu gewinnen liber die Ent
wicklung nnd den Zustand der Institute, IIwelche" - \Vie 
der Prorektor Wachler einmal im Jahre 1810 an den Prii
fekten von Trott im Hinblick auf die Marburger Hoch
schule schreibt - "das wahre Kleinod unserer Universitat 
seyn nnd zum Teil werdcn mOssen" 1). 

Der Lehrk o rper der Universitat bestand 1803 aus 
27 Ordinarien und 4 "Privatiehrern", d. h. Privatdozenten 'i. 

Die the ologi s che FakulUi t umfallte 3 Ordinarien. 
!hr Primarius, "nicht bloB dem Titel nach" al, der aus Her
born geblirtige, darnals 53 jahrige Albert J akob A r n 01 d i '} 
hatte in Holland, der Heimat seiner Mutter, studiert und 
dort die Grundlage zu seinem umfassenden Wissen gelegt. 
"Ausgezeichnet durch griindliche und ausgebreitete Gelehr
Samkeit, tiefen Scharfsinn, feinen asthetischen Geschmack, 
tugendhaften Wandel und fromme Religiositat ') wurde er 

.) UA. 1II Nr. 18. 
') Nach dem Kurh . Staats· und Adre6kalender auf das Jabr 180& 
.) Ka,rl Christian Sigismund Bernhardi in Stricder·Gcrland, Hess . 

. Gelehrtengeschichte, Bd. I S. 18 (SelbstbiograJlhie). 
4) GundJacb, Catalogus Professorum Aca.demiae Marburgensis. Mar

burg 1927, Nr. 65. Ferner bes. W. Maurer, "Der Ausgang der Auiklarung, 
dargesteUt am theologischen nod religioseo Leben in HesseD-Kassel ~' , 
Marburger Lizentiatenarbeit 1926; die Einsicht in diese wert\'oUe, noch 
ungedruckte Arbeit wnrde mir vom Verfasser in liebenswtirdigster Weise 
gewilhrt. - Uber Arnoldi's Zeitungsplan \'gl. Dersch, Zeitschr. Bd. 54 
S. 190 f. 

&) Nachruf Rehm's in den Universitats-Annalen. (UA. II Nr. 12 
Bl. 220.) 

• 

• 



Eine KJ age der Marbllrgef Bilrgersehaft usw. 290 

von all seinen Amtsgllnossen und Schillern auf das hochste 
geschatzt und verehrt". Arnoldi ist von hervorrag ender 
Wichtigkeit fur die U niversit~t g ewesen, wenngl eich er sich 
mit der eigentlichen H eranbildung der Prediger nicht be
schaftigt hat 1). Seine haupts~chlichste Wirksamkeit ent
faltete er als E xeget '). O bwohl er sich schriftstellerisch 
sehr wenig bet~tigt hat, genol! er als einer der ersten Orien
talisten seiner Zeit, allerorten groBen R uf. Ausgezeichnete 
Schuler haben ill unauslOschlicher Dankbarkeit an ihro ge
hangen - ich nenne nur S uabedissen, v . COlln, Rehm und 
Hupfeld ' ). Dreimal hat Arnoldi, der ein sehr praktischer 
K opf war '), das Prorektorat mllsterhaft g efuhrt '). Von 
1789-1825 war er P adagogiarch, d. h. Leiter des roit der 
U niversitat verbundenen P adag og iums. Fast ein halbes 
Jahrhundert hat Arnoldi der Philippina angehOrt und ihr die 
Treue bewahrt. Als er 1819 einen Ruf nach der damals 
gegrUndeten U niversitat Bonn bekam, da schrieb sein K ollege 
Christoph Rommel ti) an den Universitatskurator v. Schmer
feld, die preul!ische R egierung scheine die Absicht zu haben, 
ein Mitglied der Marburger U niversitat nach dem anderen 
fort zu locken. . .. Professor Arnoldi, von dem soz usagen 
die ganze theologische Fakultat ihren Ruf habe, hatte eine 
Berufung durch den Minister von Altenstein erhalten. Er 
sei unersetzlich 'l. - 1835 ist Arnoldi fast 85 jahrig g estorben, 
nachdem er 1830 seine Vorlesungen eingestellt hatte. 

Das zweite Ordinariat bekleidete der aus Hersfeld g e
biirtige Wilhelm M ii n s c her ,), der eigentliche Vater der 
Dogmengeschichte 9) . Er war im Jahre 1792, 26 jahrig, aus 
dem praktischen Pfarrdienst nach Marburg berufen word en, 

I) Waehler, Wilhelm Milosehers Lebensbeschreibung uod oaeh
gelassene Schriften, Franklurt a . M. 18 17, S. 72. Diese Sehrift ist im 
Nachfolgenden mit Waehler, Milnscber bezcichnet. 

t) Maurer a. a. O. 
It) Vgl. filr die Genannten Strieder-Justi, Hess. Ge,lehrtengeschichto 

Bd. 19 S. 652, bczw. S. 66, bezw. den oben erwiihntell Nachruf Rehms, 
bezw. Stricder-Justi a. n. O. S. 200 . 

• ) Wachler, MiloscheT S. 86 . 
• ) Ebenda S. 79. 
.) Good!ach Nr. 614. 
7) Akte des landesherrliehen Kurators deT Univers. Marburg 1I, 1 

H. I (0 . SI. S. 5570). - Ahnlich 1810 Wachler an den Gen. Direkto r des 
lHfentl ichen Unterrichts Leist, A. konne "filr Marburg als Silule solider 
Erudition" gelten (UA. A XIII Nr. 1), nnd endl ieh Prorektor Wurzer an Leist 
im Jabre 1812: A. sei der .. geschickteste nnd niltzliehste Dozent von 
Marburg .... der Gelehrteste von nos alien". (UA. A IV J b Nr. 44 a.) 

8) Miinscher, GundJach, Nr. 56; Maurer n .• 1. O. 
It) Heppe, Geschichte der theo!. Faknltlit zu Marburg 1879, S: 50. 

• 
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unter gleichzeitiger Ernennung zum Konsistorialrat und 1n
spektor der reformierten Kirchen des Oberfiirstentums. Wir 
verdanken ihm iiberaus wertvolle "Beytrage zu der Ge
schichte der U niversitat Marburg seit dem Jahre 1792" 1). 
Von sich selbst entwirft er eine wohl allzu strenge Schilde
rung 2), in der es unter anderem heiet : "Miinscher ist lang 
und hager, sein Auge kalt und todt ; sein gauzes AuJileres 
verspricht wenig. Auch ist im Betragen nichts Gewandtes 
und Einnehmendes . .. Er besitzt kein groJiles Genie, aber 
ziemlich viel richtigen kalten Verstand. Ohne eben mit 
tiefeindringendem Scharfsinn ausgestattet zu seyn, hat er 
doch eine groJile Leichtigkeit, fremde Ideen aufzufassen ... 
Sein Character ist ehrlich, grade und zuverlassig." Miinscher 
ist ein vorzuglicher D ozent und vortrefflicher U niversiUits
lehrer gewesen '), der besonders die Belebung der Selbst
tlltigkeit forderte C). Er war ein wahrer Vater seiner Schiiler, 
die mit Liebe und Begeisterung an ihm hingen. Das Haupt
sachlichste am Unterricht war ihm. \Vie er selbst einmal 
sagt, "das eigentlich Praktische, was zur Bildung brauch
barer Religionslehrer beitragen" k e nne '). Auch fur die 
damals so notwendige Reform des Volksschulwesens in
teressierte "ich Milnscher auf das wArmste: das im Jahre 
1805 in Marburg errichtete Schullehrerseminar war sein 
Werk '). Er ist auch ein trefflicher "Geschaftsmann" ge
wesen, urn rnich eines seiner Lieblingsausdrilcke Zll be
dienen '). Alle seine Gutachten und Berichte sind klar und 
bestimmt. Er kannte die Verhaltnisse der U niversitat wie 
kaum einer uod geno.0 das unbegrenzte Vertrauen seiner 
Kollegen, die ihn nicht weniger als fiinfmal zum Prorektor 
gewahlt haben. Nachdem er 1813, unter den schwierigsten 
Verhaltnissen das hechste akademische Amt bekleidet hatte, 
iibernahm er auch im Jahre 1814 auf allgemeine Bitten das 
Prorektorat, bis ihn 4 Monate vor seinem Tode die Krank-

I) In dem erwiihnten von L. WachJ er herausgebenen Werk S. 7l- U 4. 
:!!) n, a. O. S. 49 H. Vgl. hierlilr auch die ausgezeichnete Charakte

risierung Miinscher's durchMax Lenz, Geschichte der Kg!. Friedrich-Wilhelms
Univcrsitiit zu Berlin, Bd. I (1910) S. 225. 

S) Wachler, Vcrmischte Schriften, 1. Teil , Leipzig 1835, S. 922 f. 
' ) Ebend". 
to) Wachler, Milnscher S. 52. 
6) Wachlcr, Vcrmischte Schrilten a. a. O. S. 825 f. 
' ) Ebenda S. 245 : "Einige Grundsatze fOr einen Geschiiftsmann". -

In diesem Zusammcnhang sei bcmerkt, daB bHlnscher auf Vorschlag seines 
Frcundes von Savigny, der ihn auBerordentlich schatzte, als erster Rcktor 
der im Jahrc 1810 ncubegri;ndeten Universitat Berlin in Aussicht ge
nom men war. Vg!. Wnchler, MUnscher S. 49 r. nnd Lenz n. a. O. S. 225f. 
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heit zwang, dies Amt niederzulegen. Der gelehrte, uner
miidlich fleiBige, redliche MOnscher hat, wie Heppe hervor- ' 
hebt, auller den eigentlichen exegetischen Fachern alle Dis
ziplinen der Theologie vertreten, und "uberhaupt als erster 
Dogmengeschichte gelesen" 1). Er war auch das erste Mit
glied d.er theologischen Fakultat, das Kirchengeschichte ge
lesen hat; seine Vorganger in diesem Lehrfach gehOrten 
samt und sonders der philosophischen Fakultat an. lloldene 
Worte finden sich in seinem nachgelassenen Werk '). -
Arnoldi setzte dem allzufriih V erstorbenen, mit dem er 
zweiundzwanzig Jahre lang in steter Eintracht und Freund
schaft gelebt hatte, in den Annalen der U niversiUlt ein 
wOrdiges Denkmal '). 

Un term 9. Marz 1793 ') schreibt der Marburger Pro
fessor der Philosophie Bering an Imanuel Kant, er (Bering) 
habe dadurch etwas gewonnen, daB ein Schiiler der Kanti
schen Lehre, Zimmermann '), Professor der Theologie in 
Marburg geworden sei. Dieser J oh. Lorenz Z i m mer m ann 
war (im S ommer 1792) 30jahrig, dritter ordentlicher Pro
fessor der Theologie und zugleich Stipendiatenephorus ge
worden. Als Verkiinder der von den Studenten vergotterten 
Kantischen Lehre war er gleich van Anfang an ein auBer
ordentIich gern gehOrter Dozent gewesen. Mlinscher er
zahlt in seiner Selbstbiographie, dall durch die Vorlesungen 
dieses "geschickten und tatigen Mannes" seine und Arnoldis 
Horsale leerer geworden seien '). Auch spater hat Zimmer
mann anscheinend mehr Zuhtlrer gehabt 7) als sein be-

1) Heppe a. a. O. S. 50 j vgJ. hierfiir <luch Volker, Die Kirchellge· 
schichtsschreibung der Aufkliirung, Tiibingen 1921, S. W. 

2) Wachler, .Mii nscher a. a. O. S.233 ft , z. B. "zerstreute Bemerkungen 
li ber die Pflichten eines Professors" und "einige CharakterzUge eines 
i.ichten Theologen". 

S) UA. n Nr. 12 Bl. 135 v : "Wilhelm AI ii n s c her . . . ein Mano "on 
selteoen Geistesgaben, vielseitiger, griindlichster Gelehrsamkeit, glUck. 
1ichem Lehrtalent nod vorziiglicher Geschu.ftskunde, hochverdient um die 
UniversiUit, die studierende Jugend, die Wissenschaft nnd die Kirche des 
Vaterlandes , zugleich auch seinem Herzen uod Charakter nach einer der 
e delsten, vortrefflichsten Menscheo. Seine Schriften, besonders seine 
ganz aus den Quellen geschopfte, mit unbefangenem Urtheil nnd achter 
Kritik ausgearbeitete Dogmengeschichte verbiirgen seinem Nal!len die 
U nsterblichkei t". 

") Kaot, Samtlic.he Werke, herausgeg. van der Kgl. Almdemie der 
Wissenschaften zu Berlin, Bd. 12, 2 (1900) S. 399. 

11) Gundlach Nr. 57, Maurer a. a. 0. , Dersch, in Volk und Scholle 2 
(1924). He!1 G17. 

Q) Wachler, Miinscher S. 35. 
' ) UA. A I Vb 2 Nr. 40 (vom J. 1818). 
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deutender K ollege Arnoldi. ..Der klagliche" Zimmermann '), 
dieser .. durchaus flache und unselbstandige" '), herzlich un
bedeutende Mann suchte die ihm fehlende Begabung darch 
FleiB 2U ersetzen und er hat, obwohl er kein schOpferischer 
K opf war '), durch seine mannigfachen Kenntnisse nicht 
wenig N utzen gestiftet '). 

Aug. Vilmar hat 1818/19 als junger Student Zimmer
mann's .. dummes Zeug" ') getreulich nachgeschrieben 6). 
Zimmermann ist iibrigens in 400 Jahren der einzige (Pro-) 
Rektor gewesen, der abgesetzt worden ist '). Er besall 
nicht genUgend Geschaftskenntnis ') - infolgedessen liell 
er landgrafliche Verordnungen vom Schwarzen Brette ab
reifi3en - auch war ihm die ](unst versagt, sein Ansehen 
geltend zu machen. - Zimmermann's Freundlichkeit und 
Rechtschaffenheit wurden allgemein gelobt. Er war .. ein 
Feind aller Verstecktheit und H euchelei" '). Er starb 1834 
als der einzige Marburger Professor der Theologie neuerer 
Zeit, .. der gar k eine literarische Arbeit hinterlassen" 9) hatte. 

Die Juristenfakultat bestand damals aus 50rdi
narien und 1 Privatdozenten 10). 

Professor primarius war der aus Quedlinburg ge
bUrtige J oh. Heinr. Christian Er x I e ben " ) , damals 
50 jahrig. D er .. junge feine Mann" ") hatte sich allmah
lich zu einer wenig sympathischen PersOnlichkeit heraus
gebildet. 1795 zum Vizekanzler ernannt, zeigte sich Erx
leben herrschsiichtig, und sein Gemiit nahm "eine Saure an, 
welche die vorherige Annehmlichkeit seines U mgangs zer
storte" "), besonders durch den Landtag 1797/98. MUnscher 

' ) Stl'ieder·Gerland Bd. 1, S. 133. 
' ) Maurer a. a.. O. 
3) Nenee Nckroiog del' Deutschcn, 12. Jahrg. (L834) S. 12"2. 
f) Ebenda und Wachler, Miinscher S. 72. 
~) Stri eder-Gerll.lnd , Hess. Gelchrtengeschichte, Bd. I , S. 132. 
6) Die sauber geschriebenen KolIeghefte Vii mars befinden sich nuf 

del' .Marburger Univ.-BibJiot~ek. Der JUDge Student hattc bercits bemerkt, 
daB scin Lehrcr seitenlange AuJ3erungcD wortli ch aus WerkeD des Leipziger 
Phliosophieprofessors W. Traugott Krug vortrug, oh De dieseD zu DenneD. 

' I Ober das Nahere vg!. Wachler, Munscher S. 8'2ff. u. UA. 1I, 12,Bl .108. 
8) Wachl er, MUnschcr S. 8i. 
") Heppe a . a. O. S. 61. 
" I Ludw. Jak. U I r i c h (1781- 1812), s. Gundluch N r. 265, unbe

deutender Mann. 
11) Gundlach Nr. 188; Dersch, Zeitschr., Bd. 54, S. 18t. 
l ~) Wilh. v. Humboldt's Tagebiicher, herausgeg. v. Alb. Leitzmann. 

Bd. 1, 1788- 1798 (W. v. Humboldt's ges. Schrilten, hel'ausgeg. v. d. Kg!. 
PreuU. Akad. d. Wissensch., Bd. XIV, 3. Abtlg., Tagebucher J, Berlin 
1916, S. 20.1 

19) Wachler, Miinscher S. 94. 
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. erzahlt, Erxleben sei hernach vll llig unHeiJ3ig geworden und 
habe bloJ3 no.:h dem Spiel und hOfischem Treiben ge
huldigt. Hieraus sei sein Ekel an alien wissenschaftlichen 
Beschaftigungen entstanden 1). AIs Dozent hatte Erxleben 
im Laufe der Zeit auch sehr nachgelassen ' ). Jacob Grimm 
sag t in seiner S elbstbiographie, es habe bei ihm "Eintonig
keit nod eine bereits veraltende Manier" geherrseht, und 
der jilngere Bruder Wilhelm schreibt im F ebruar 1805 an 
seinen F reund E. v. d. Malsburg, in E rx lebens "Kanonikum" 
sei es "zum Tollwerden" '). D er allgemein beliebte D ozent 
war ein Iang weiliger Lehrer geworden, uod als er erst 
58jahrig im Jahre 1811 starb, wurde sein V erlust nicht be
dauert ' ). - AIs Schriftsteller ist Erx leben nicht hervorge
treten. 

Peter B u c her '), 1740 in K assel geboren, das alteste 
Mitglied der Juristenfakultat, war a llf seinen W unsch von 
der Rintelner Universita t, an der er 25 Jahre hindurch als 
Ordinarius g ewirkt hatte, im Jahre 1797 a n die Marburger 
H ochschule versetzt worden. "Achtungswilrdig durch seine 
HerzeosgUte uod reieh an grUodlicheo }{enntnissen" war er 
doeh sehon zu aIt, urn verpBanzt auf e inen neuen Boden, 
in Marburg eine fruchtbare Tatigkeit entfalten zu kOnnen 6). 
Gerade 1803 war er, wie IVir schon oben hOrten, Prorektor, 
er fuhrte sein Arnt, "wie Jahre und Korpersehwache es rnit 
sich brachten", ohne Energ ie und E ntschlossenheit ' ). Er ist 
jedenfalls der schlechteste Dozent der juristischen Fakultat 
g ewcsen, schrieb doch der Kurator W'aitz v. E schen gerade 
im selben Jahre gelegentlich eines Gesuches von Bucher 
urn eine GehaltszuIage, er sei zwar "lJin an13erordentlich ge
lehrter Jurist, jedoch fehle ihm die Gabe des V ortrags, 
und er habe das Millgeschick wegen Mangel an ZuhOrern 
fast niemals ein K olleg zu Stande Z Lt bringen" 8) . Schon 
1809 war er, der erst 1820 gestorben ist, "als D ozent vOllig 
als Emeritus zu betrachten" 9). AIs Schriftsteller war Bucher 
etwas regsamer als seine Fakultatskollegen. 

') a . a . O. S. 80 IT. 
' ) a . a. O. S. 93 und Geh. Rat Nr. 8029. 
') Briefwechsel der Brtider Grimm mit Ernst v. d. Malsburg, Ztschr. 

f. deutsche Philolo~ i e , lld. 36 (1904) S. 202. 
4) Wachler, Mtinscher S. 96 . 
.!o , GundJach, Nr. 193. 
0) Wachler, MOnscher S. 8 1. 
') Ebeoda S. 85. 
8) Geh. Rat Nr. 8(}25. 
9) Gen. Direktor Leist an den Minister d. Inneren d. d. Kassel 1809. 

Okt. 31. UA. A IV 2 b Nr. 81. 
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Seit dem J ahre 1793 war Georg Friedr. Rob e r P ). aus 
Marburg gebOrtig, Sohn des Professors und Revisionsrats 
K. W. Robert, Ordinarius. 1785 hatte er sich, erst 20jahrig, 
in seiner Geburtsstadt habiJitiert. R obert hat dann fast ein 
halbes Jahrhundert der Universitat angehort. Den jungen 
Extraordinarius (seit 1787) bezeichnete 1792 sein alterer 
Kollege Jung dem Landgrafen gegenOber als den "holf
nungsvollsten Lehrer des Staatsrechts, bray und fleillig" '). 
Viermal hat R obert das Prorektorat verwaltet und nicht 
weniger als zehnmal das D ekanat seiner Fakultat. 1805 
fOhrte er das zuerst genannte Amt mit solcher Einsicht und 
Energie, dall der Antrag, es ihm auch fOr das folgende 
Jahr zu bel.ssen, einstimmig genehmigt wurde'). 1807 ist 
er dann Deputierter der U niversiUit bei der Versammlung 
der kurhessischen Landstande gewesen, von 1808-1810 Mit
g lied des westfalischen Reichstags. "Bei aller juristischen 
Pedanterie" war er "das Muster eines wurdigen Anstands 
und patriotisch genug", urn das Amt eines koniglich-west
falischen Staatsraths nicht anzunehmen '). Stets zeichnete 
er sich durch Unbestechlichkeit und Redlichkeit aus. Durch 
das Vertrauen seiner Amtsgenossen erhielt er 1809 den Auf
trag, mit seinem Kollegen J oh. Christoph Ullmann an den 
Kasseler H of zu gehen, urn dort die Interessen der Univer
sitat wahrzunehmen, deren Existenz damals auf das lI.ullerste 
gefll.hrdet war '). Robert's besonnener, kluger und diploma
tischer T atigkeit ist vor allem die Erhaltung der Philippina 
in jener kritischen Zeit zu danken G) . 1815 wurde er Vize
kanzler. Bei der Errichtung einer katholisch-theologischen 
Fakultat in Marburg hat Robert tatkraftig mitgewirkt, nach
dem er schon 1810 gegenOber dem Generaldirektor Leist 
den Wunsch geaullert hatte, dall man Bedacht darauf neh
men solle, mehr Katholiken nach Marburg zu ziehen ') . 

Der dritte Ordinarius war der damals (1803) 37 jahrige 

1) Gundlach Nr. 189. 
') Geh. Rat Ne. 7884-. Ahnlich Wachler, Milnscher S. 73. Vgl. auch 

Geh. Rat Nr. 0025. . 
11) Wachler, Miinscher S. 87. 
oi) Sclbsthiographic Christoph RommePs in "Gehcime Geschichten 

uod ratselhafte Menschen, Sammlung verborgener oder vergessener .Merk
wilrdigkeiten", hcrausgeg. v. Friedr. Balau, 5. Bd., Leipzig 1857, S. 184 
(im folgenden "RommeL" abgekiirzt). 

:I) UA. III Ne. lOa nod III Ne. 18. 
6) Vgl. Neller Nekrolog dpr Deutschen, Jahrgang 1833, 2. TeiJ , S. 836. 
' ) UA. IV 8 Nr. 4, vg!. Aiirbt, Die katholisch·theologiscl>p Fakultiit 

zu Marburg, Marburg 1905. 

• 

• 
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aus dem Darmstlidtisehen stammende Philipp Friedr. We is I), 
der Hauptlehrer und Freund v. Savigny' s. Sehon als junger 
Extraordinarius (seit 1793) hatte er verhaltnismallig viele Zu
bOrer (18-20) '), und die Vorlesungen dieses ·Iebbaften, 
auBerordentlieh kenntnisreiehen und mit jugendliehem Entbu_ 
siasmus lehrenden jungen Dozenten fanden einen unerwar
teten Beifall ' ). W eis ist es gewesen, dessen "liebevolle N ei
gung fUr das rOmische Reeht und namentlich fUr seine mit
telalterliehe Entwieklungsgesehichte, dessen besonnen - ge
wissenhafte, bis ins Kleinste warmherzige, sorgfliltige 
Forsehungsmethode" auf seinen grollen SehUler v. Savigny 
"einen ersten und unaus16schlichen Eindruck gemachtU hat "'). 
Dieser habe sich erstreekt bis auf die Freude an seltenen 
Drueken und an der Gelehrtengesehiehte. Aueh Jakob 
Grimm, der, wie sein Bruder Wilhelm, sein SehUler gewesen 
ist, bekennt, dall Weis ihn von alien seinen Lehrern dureh 
seinen anregenden und gelehrten V ortrag am meisten an
gezogen habe ' ). Und im Kreise seiner Amtsgenossen war 
uber sein vortreffliehes Lehrtalent nur eine Stimme 6). D er 
schwaehliehe, zarte Mann krlinkelte seit 1806 '), wo er dureh 
die politisehen Ereignisse aufs sehwerste ersehUttert wurde, 
immer mehr; die S~rge urn eine zahlreiche Familie, fOr die 
er mit einer nur sehr klirgliehen Besoldung aufzukommen 
hatte, lastete sehwer auf ihm. So fand er nieht die Mulle 
zu Iiterariseher Tlitigkeit und hat infolgedessen fast niehts 
gesehrieben 8). AIs es sieh urn Sein oder Niehtsein der U ni
versitlit handelte, im Jahre 1808, da wahlte man Weis zum 

1) Gundlach Nr. 190, vgl. auch C. Knetseh, Der Forsthof nod die 
Ritterstralle zu Marburg, 2. Anti .) Marburg 1921, S. 25 If. 

') Geh. Rat Nr. 8036. 
') Wachler, Verm. Schr. , Bd. 1 (1835) S. 310. 
f) Landsberg, Geschichte d. detltschen Rechtswissensch., 3. Abtlg. , 

2. Halbbd., 1910, S. 87. 
~) Strieder-Gerland, Hess. Gclehrteogesehiehte, Bd. I, S. 152. 
') Goh. Rat Nr. 7832 nnd UA. IV, 8, Nr. 2. 
7) Wachler. Vermischte Schrifteo, 1. Bd., S.31O. 
8) Waclller, Verm. Sehr. a. a·. O. S. 311 ff. uod Wurzer in den Uni"ers.

Annalen: "Weis war weoiger aIs Sehriftsteller bekaont: weil er seine 
gauze Zeit dazll benutzte, al s Lehrer seinen Zuhorern g a 0 z U 0 d all e s 
zu seyn". - Die ironisehe Bemerkung in der Klageschrift der Marburger 
Biirgerschaft, es gilbe in Marburg ProfessoreD, die es wohl gar bei der 
Doktordissertation bewendeo lieDeD, uod es sci wahr, daD einer von diese;:, 
vor Jahr nod Tag im Reichsanzciger aufgefordert worden sei, den ilbrigen 
Teil seiner Doktor-Disscrtation herauszugeben, was doeh der Universitat 
nicht zum Ruhmc weneD konne - geht zweifellos auf Weis, dessen 
Dissertation tatsachlich ein Bruchstiick geblieben ist. Niemals sind mehr 
als 2 Bogen von W. '5 1788 erschienenen Dissertation verofientlicht wordeD! 
Vg!. Waehler, Vermischte SchriIteD 8 -. a . O. S. 818. 

• 
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.Prorektor. Mitten aus der damals schier erdriickenden 
Last der Prorektoratsgeschafte wurde er durch den Tod in 
der Blute der Jahre im November 1808 abgerufenl). Wurzer, 
sein Nachfolger im P rorektorat, vermeldete in den Annalen 
.der Universitat das traurige Ereignis als "wichtigsten 
Vorfall" 2). 

Der jungste Ordinarius war der im Jahre 1772 in Mar
burg geborene Anton Ba u e r 3). Bereits 1797 wurde der 
junge talentvolle Mann Ordinarius ' ). Der Kurator Waitz 
v. Eschen bezeichnete ihn im selben Jahre als einen der 
geschicktesten Juristen der vorzuglich in jure canonico stark 
sei, woran es in Marburg fehle 5). 1800 ist dann Bauer fur 
das Fach des Natur- und Kameralrechts auch Mitglied des 
S taatswirtschaftlichen Instituts geworden. - Bauer war ein 
·sehr mittelmaliliger D ozent 6). In der Zeit der Fremdherrschaft, 
im Jahre 1812, hat der geschmeidige Mann sehr gewandt 
das Ruder des Prorektorats gefuhrt '.) Am Ende seines 
Amtsjahres herrschte aber viel U nwillen uher ihn, da man 
allgemein der Meinung war, er nehme sich gegeniiber dem 
Senat zu viel heraus und sei auch in Ausubung der Dis
ziplin zu nachsichtig, Viele hatten auch aulilerdem den Arg
wohn, er woUe nur fur sich die Gunst der heheren franze
sischen Beherden gewinnen 8). Bauer war in jenen Jahren 
hei der haufigen Ahwesenheit R obert's, der Altersschwache 
Erxleben's und der Unhrauchbarkeit des haufig erkrankten 
Bucher's, das allein tatige Mitglied der Juristenfakultat: 
<lie franzesische Regierung helohnte ihn rur seine eifrige 

1) Wachler, Mlinscher S. 89. 
') UA. 11 Nr. 12 m. 216, vgl. unch das Schreiben Miinscher's an 

den Generaldirektor Joh . von MiiJler vom 24. Nov. 1808. DeT VerJust, 
den die UniversiUi t dUTch Wcis' Tod erli tten habe, sei "unbeschreibli ch 
groB". Weis sei Ol ein ungemein fleiBiger, geschatzter und niltzlichcr Lehrcr" 
gewesen. (UA. A IV 2 b Nr. 19.) 

'} Gundlach Ne. 192. 
• 

4) Wachler, .Milnscher S. 00. 
6) Geh. Rat Ne. 8025, vgL iihnlich auch Geh. Rat Nr. 4076. 
6) Brief Wilh . Grimm's an seinen Bruder Jacob d. d. Marburg 1805 

F ebr. 10 "Anton Bauer, P . P. O. gibt ein Opus hemus, - den K r i ID i n a 1-
.p r 0 z e 6. Nun, ieh kenne das triviale Zeug schon, denn ]angweil iger 
habe ieh kein Colleg das haIbe Jahr; das ist viel gesagt. DaTUm hat er 
'eine so iibersehweD~l i che Suada dabei .. . " (Briefweehsel zwisehen Jacob 
und Wilh . Grimm aus der Jugendzeit, herausgeg. von Hermann Grimm 
und Gustav Hinrichs, Weimar 1881, S. 9. 

' ) Wachler, Mlinscher S. 92. 
6) Ebenda S . 96 f. - V gL den kriechenden Dank B. lS fHr die Schenlrung 

der Dilste Jeromcs an die Uniyersitat im August 1811. UA. IV 8 Nr. 4. 

• 
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• 
Tatigkeit mit einer Gehaltsaufbesserung I). Erst in der 
Franzosenzeit beginnt er seine nicht unbedeutende schrift- , 
steUerische Tatigkeit. Die Philippina verlor an ihm, als er 
1812 auf seinen Wunsch nach Gottingen versetzt wurde, 
einen hellblickenden, auBerordentlich gewandten Mann, der 
.. viel Leichtigkeit der Ideen, viel Geschaftskunde und rege 
Th1itigkeit besall" '). In Gottingen hat dann Bauer, der spater 
ein bedeutender Strafrechtslehrer geworden ist, bis zu seinem 
Tode (1843) eine groBe Wirksamkeit entfaltet. 

-An der Philippina lehrte damals als junger Privatdozent 
Friedrich Carl v. S a v i g n y a), der dann einer der grollten 
deutschen J uristen werden soUte. Wir diirfen es den bie
deren Marburger BUrgern und ihrem "Advokaten" nicht 
veriibeln, ,venn sie die Grof6ejenes l\lannes, dessen helleuchten
der Stern damals erst aufging, und der just im Jahre 1803 
sein berUhmtes Buch .. Das R echt des Besitzes" schrieb, nicht 
erkannt habe D, wenn selbst ein damaliger Studiengenosse 
v. Savigny's, der Englander Henry Crabb Robinson, in seinen 
Aufzeichnungen bekennt, er miisse mit Beschamung gestehen, 
daB er, wenn er "auch die Gediegenheit v. Savigny's" -
.. dessen schone Gesichtsbildung den Bildnissen Raffaels" 
stark ahnele - und "den Wert seines Charakters vollkommen 
empfundenu habe, doch "nicht im geringsten v. Savigny's zu
zukiinftige GroBe geahnt" 4) habe. Den Eindruck, den v. 
Savigny auf seine KoUegen und Schiiler (wie Fr. Creuzer 5) 
und die Briider Grimm) gemacht hat und auf einen Flatter
geist, wie Bettina von Arnim, ist ein gaoz au6erordentlicher 
gewesen. Nichts kann besser die Wirkung der PersOnlich
keit v. Savigny's zeigen, als die Worte Jacob Grimms in 
seiner Selbstbiographie '): .. Was kann ich aber von Savigny's 
Vorlesungen anders sagen, als dall sie mich aui's gewaltigste 
ergriffen und auf mein ganzes Leben und Studieren ent
schiedensten Einflu1il eriangten /" . . .. U nd Wilhelm Grimm 

.) UA. A IV 2b Nr. 31. 
2) Wachler, MUnscher S. 98. 
$) Gundlach Nr. 236 und besonders Enneccerus, "Friedrich Carl Y. 

Savigny nnd die Hichtung der neueren Rechtswissenschaft". Marburg 1879. 
") "Eiu Englander liber deutsches Geistesleben im ersten Drittel 

dieses Jahrhunderts", Aufzeichnungen Henry Crabb Robinsons, herausgeg. 
von Kar! Eitner, Weimar 1872, S. 2 10. 

l!) Fr. Creuzer, Friedrich Creuzer's Deutsche Schriften: neue und 
verbesserte. 5. Abteilung, Erster Band: "Aus dem Leben eines alteo 
Professors" , Leipzig nod Darmstadt 1848, S. 27 f. 

' ) Strieder·Justi, Bd. 19, S. 151. 
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sagt I), auch er durfe sich v. Savigny's Wohlwollen riihmen 
und er willlte nicht leicht etwas, das so grollen Eindruck 
auf ihn gemacht habe, als v. Savigny's Vortrag. "Ich glaube" 
- fahrt er fort - "es war die Freiheit und Lebendigkeit, 
zugleich das Hoheitsvolle nnd Rnhige dabei, was so sehr 
anzog nnd festhielt. Rhetorische Gaben kOnnen eine zeit
lang blenden, aber sie fesseln nicht. Er sprach frei nnd 
blickte nur V Dn Zeit zu Zeit auf ein einzelnes geschriebenes 
Blatt, nnd es war bei vollkommener Klarheit nnd dem 
Ausdruck inn erer Dberzeugung eine gewisse Zuruckhaltung 
nnd Mallignng in seiner Darstellung, deren Wirkung kein 
rednerischer Dberflull wurde erreicht haben. Seine ganze 
aullere Erscheinung war diesem Eindruck vOllig angemes
sen". - Savigny, der im Jahre 1800 in Marburg P ri"atdo
zent geworden war, wurde 1803 anf seinen Antrag Extra
ordinarius 2). Er hat der Universitat bis 1808 angehort, war 
aber seit dem Sommersemester 1804 zu wissenschaftlichen 
Reisen beurlanbt. 

Die medizinis c he Fakultat setzte sich damals aus 
6 Ordinarien nnd 1 Privatdozenten zusammen S). Die Ordi
narien waren bis auf Busch samtlich in den J ahren 1786 und 
1789 (Stein) vom Kasseler Carolinum an die Marburger 
Universitat versetzt worden. 

Professor primarius war der 65 jahrige Geheime Rat 
Ernst Gottfried Baldinger') (gestorben 1804) aus Miihl
hausen in Thilringen '), "der Freund der Wissenschaften 
ihrem ganzen U mfange nach, ein Mann von altem Schrot 

' ) Ebenda S. 170 f . (SeJbstbiograph ie). 
2) Tn dicsClll, Schreiben VQm 8 . .Mai 1803 (Marburg) hei6t cs u. a.: "Teh 

habe mich seit dent Anfang meincr academischen Studien der Rechts
wissenschaft gewidmet., und ieh wage cs, Eurer Hochfilrstli chen Durch. 
laucht in dem beyl icgcnden Werke fHecht des Besitzes] wenigstens VDn 
dem FleiBe, welchen ieh auf dieses Studium verwendet habet eine Probe 
vorzulegcn. Scit drittchalb Jahren halte ieh hier in Marburg iuristisehe 
Vorlesungcn, nnd ieh kann sagen, daB das ernstliehe Bestreben, womit 
ieh d!eses getan habe, stets dur~h ein~n betrachtlichen Bey~all der hiesigen 
StudJerenden belohnt worden 1St. Dleser Beyfal1 HiBt mlch hoffen, daB 
meine Neigung zum academischen Leben mich nicht ganz getauscht habe", 
(Unverzeichnete Geh. Ratsakte, frUher Arehivausstel1ung, O. St. S. Gef. 1889.) 

I) Das Fach der Botanik gehorte damals zur medizinischen Fakultilt. 
4) Gundlach Nr. 864 nod besooders Dersch a. a. O. S. 174 H. , Fr. 

\viegand, Zeitschr. Bd. 89, S. 41 fI. 
l» B.'s GroBvatcr war oach eriolgtem Religionswechsel aus der katho

lischen Schweiz in ThUringen eingewandert, wo er eine groBe Woll
weberei begrUndet ood cs zu betrachtlichem Wohlstande gebracht hatte. 
(Strieder, Bd. 18, S. 8.) 

• 
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und Korn, redlich und bieder, offenherzig und di"enstfertig, 
aber derb, ungestiim, schroff, rauh, selbst riicksichtslos in ' 
seinen AusdrUcken" '). Man habe ihn "als vollendetes Muster
bild eines deutschen U niversiHits-Lehrers" ') aus der Zeit 
des siebenjahrigen Krieges betrachten k5nnen. - AIs Do
zent leistete Baldinger zwar nur noch herzlich wenig, aber 
sein beriihmter Name 109 zweifellos noch immmer zahl
reiche Mediziner nach Marburg. Mochte er sich "bei seinen 
Vorlesungen oft Erzahlungen gestatten, die gar nicht zur 
Sache geh5rten, so lieS sich bei ihm jedenfalls viel lernen, 
wenn auch oft freilich nicht gerade das, wofiir das Honorar 
bezahlt worden" 3) war. - Seine groSartige Bibliothek, die 
an Zahl der Biicher wohl die der U niversitat iibertraf'). legt 
ein beredtes Zeugnis ab fUr die vielseitigen Interessen Bal
dingers". Nichts kann besser den Baldinger jener Tage 
dartun, als die Schilderung seines nachmals selbst berUhmt 
gewordenen Schiilers K. C. v. Leonhard: "Lebendig tritt das 
Bild des greisen Aeskulaps von kraftiger Haltung mir vor 
die Seele; indem ich dieB schreibe. In Gedanken seh' ich 
ihn noch einherschreiten in der BarfiiBerstralile im dunkel
blauen \Vollen- Sammet- Rock, mit dUnnem Zopf und verbram
tem dreieckigem Hut, kurz nach einem schon damals ganz
Hch veraltetem Brauch ausstaffirt. Oft h5rt man ihn, der 
auch als Arzt meist nicht sehr zugekn5pft blieb, beim Hin
und Wiedergehen monologisiren, laut sprechen in abge
brochenen Satzen, scheinbar ohne Zusammenhang, aber keines
wegs verworren, nicht ohne daB abgerissene Ftlden wieder 
angekniipft wurden. Eine ehrwiirdige, jedenfalls h5chst merk-

1) K. C. v. Lconhard: Aus unserer Zeit in meinem Leben, 1. Bd. , 
Stuttgart 1854, S. ~O (fiber v. Leonhard, vg!. AUg. Dtsche. Biogr. Bd. 18 
S. 308 11. ) . 

• ) Vg!. ebend •. 
0) a. a. O. S. 91. 
') Der von Baldinger's SchUler, Joh. Wilh. Conradi (vgL lib er diesen 

noten S. 311) zusammengestellte, im Jahre 1805 erschienene "Catalogus 
Bibliothecae Medico-Pbysicae Ern. Godofr. Baldingeri" umfaSte 15559 
Nummern; dazu kamen (vgL Conradi's Praefatio) noch mehr aIs 4()(() 
Werke philologischen, philosophischen, tbeologischen usw. Inhalts, so daB 
diese riesige Privatbibliothek fa·st 20 000 Bande umfaBte. - Friedr. Mlinscher 
erzllhlt aIs Kuriosum, daB Baldinger's Blicher in S Abteilungen gesondert 
gewesen seien, derart, daB die Folianten die Uniform der hessischen 
Artilierie gehabt ba.tten, die Quartanten hingegen die der Reiterei und 
endlich die Oktavba.nde die der hessischen Infanterie. Diese Einteilung 
sei so streng durcbgeflihrt gewesen, daB er sich aus seiner Bibliothek den 
Fliigelmann vom Regiment von Biesenrotb habe holen lassen konnen! 
(Hessenland, 3. Jahrgang 1889, S. 132.) 

Zeitschr. Bd. 56. 20 
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wiirdige Erscheinung, trotz alles Seltsamen und Wunder
lichen, denn jeder wuilte, dail B al din g e r von Kranken 
karn , d.eren Zustand er sich besonders zu Herzen genornmen ; 
er war voll rein menschlichen Sinnes, hiilfreich, wohlthatilf, 
durchaus un eigenniitzig, von aufopfernder Beflissenheit" 1). 
Milnscher sagt, Baldinger habe seinen Ruhm iiberlebt, und 
die U niversitat babe bei seinem Anfang 1804 erfolgten Tod 
nichts weiter als einen beriihmten Namen verloren. - Bal
dinger ist ein auBerst fruchtbarer, hoch angesehener Schrift
steller gewesen. Es war ein tragisches Geschick, dail dieser 
hervorragende Arzt, der seinen Patienten der trefflichste 
Berater war, selbst seine heilsamen Lehren nicht befolgte 
und so seinen kraftigen K Orper durch starken Weingenuil 
zerriittete. 

Ein Jahr alter als Baldinger war dessen K ollege, Georg 
Wilhelm Stei n 2), der Nestor der Universitat. S tein, Kasseler 
Kind, von einfacher Herkunft, war ein hervorragender, in 
ganz Deutschland und weit dariiber hinaus beriihmter Ge
burtshelfer, der sich auch literarisch eifri g und erfolgreich 
- seine Lehrbiicher erlebten viele Auflagen - betatigt 
hat. Der bescheidene Mann k on nte mit Fug und Recht 
von sich sag en, dail er die Entbindungskunst "nicht ohn e 
groile Zufriedenheit gelehrt und dem Staate viele seiner Zu
hOrer zu tilchtigen Geburtshelfern, ja selbst zu Lehrern auf
.gezogen" habe '). Stein's Schtlpfung, das mustergiiltige 
Accouchier - Haus, durcb das sich der U nermildliche ein 
dauerndes Denkmal gesetzt hat, verdankt seiner rastlosen 
Energie die Entstehung und Vollendung'). Stein war auch 
Erfinder praktischer chirurgischer Instrumente. Schon ein 
Jahr, nachdem er nach Marburg gekommen war (1792) -
nur schwer hatte er sich entschlief3en kOnnen, Kassel zu ver
lassen -, schenkte er der Universitat seine "zum Accouche
ment" gehtlrigen Instrumente, Biicher und sonstigen Appa
rate zum gemeinniltzigen Gebrauch '). - ,Auf dem Totenbett 
empfahl er dem Kurfilrsten seinen Neffen, Georg Wilhelm 
Stein (den Jilngeren) als Nacbfolger. Dieser ist ihm denn 
aucb im Amt gefolgt und bat sich in hervorragender Weise 

I) v. Leonhard a. a. O. S. 91. 
.) Gnndlach Nr. 397. 
S) G. W. Stein , Theoret. Anleitung zur Geburtshilfe, 6. Auil., Mar

burg 1797, Vorbericht S. XIII I. Vg!. hierlor be,. Ahlleld i. d. Chronik 
d. Univ.rs. Marbg. , Bd. V S. 58 If. 

") Geh. Rat Nr. 8148 und besonders weiter unten S. 884. 
') Geh. Rat Nr. 7971. 

• 
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bewilhrt. In einer kleineIi Schrift 1) setzte Stein der JOngere 
spilter dem van ihm aufs hochste verehrten Oheim, auf den 
Hessen und Deutschland stolz sein mOsse, ein des be
deutenden Mannes wOrdiges Denkmal. 

Gleichfalls ein sehr geschiltzter Lehrer, besonders im 
Fache der Chirurgie, war der aus GOttingen gebOrtige, da
mals 49jahrige Christian Friedrich Michaelis ' ). Ihm ver
dankt die Marburger !lochschule die Griindung eines klini
schen und chirurgischen Instituts '). Michaelis war, als er 
1784 an das Kasseler Carolinum berufen wurde - ' ein Jahr 
darauf wurde er zum Ordinarius in Marburg ernannt ,
schon sehr weit in der Welt herumgekommen. FOnf Jahre 
lang war er Staatsmedicus bei den hessischen Truppen ·in 
Nordamerika gewesen und hatte dart reiche Erfahrung ge
sammelt. Eine anmutige Schilderung seiner Personlichkeit 
aus der Zeit nach seiner ROckkehr aus Amerika (1784) ver
danken wir Briefen') seiner Halbschwester Karoline Schlegel, 
die im Jahre 1788 als Witwe ihres ersten Gatten bei ihrem 
Bruder "Fritz" in Marburg gewohnt hat. Wilhelm v. Hum
boldt '), der "U niversitatsbereiser" Gedike '), wie auch MOnscher, 
au£lern sich sehr angetan van Michaelis, der mit Leib und 
Seele Universitatslehrer war ' ). Als 1804 Gefahr bestand, 
da£l der verdienstvolle Mann Marburg wegen eines an ihn 
ergangenen Rufes verlassen kOnnte, betonte der damalige 
Kurator Waitz v. Eschen, es wOrde ein gro£ler Verlust fOr 
Marburg sein, da Michaelis in der Chirurgie "eine gro£Ie 
.Reputation 8)" habe. Wenn Michaelis, dessen Hauptgebiet 
die Chirurgie war, in Kassel und hernach in Marburg Ana'

. tomie lehrte, so geschah dies, wie er einrnal sagt, nur weil 
es ihm als Wundarzt sonst an "Cadavern" gefehlt hiltte '). 
Als Erfinder praktischer chirurgischer Instrument'; und aJ"s 

. I ) "Was war Hessell der Geburtshtllfe. was die Geburtshillfe HesseD ?ic 
Gelegenheitsschrift bey Georg Wilh . Steins Abgange oach Bonn, 1819. 

') GundJach, Nr. SOO, Dersch a. a. O. S. 177. 
.) Vg!. unten S. 331 ff. 
4) Caroline. Briele aus der Friihromantik nat h Georg Waitz, ~er· . 

mehrt herausgeg. von Erich Schmidt, I. Bd., Leipz ig 19H;J, ~. 82 ff.: "Er 
[dee Brnder Fritz] ist in nichts verandert, lUld do ch in . aUem, d. h. seinc 
Anlagen sind volikommen dic nehmlichen, nur bcynah jede bis zur VolI
kommenheit ausgebildet, mchr bcdurfte es nicht, ihn zu cincm cler ersten 
l\Hinncr zu machen", 

') n . • . O. S. 21. 
6) Fester i. Archiv f. Kulturgeschichte, 1. Erg.-Heft 1905, S. 40. 
1) Caroline, Briefe .... a. a. O. S. 173. (Brief von Michaelis an 

Caroline, nndatiert [1808]) . 
• ) Geh. Rat Nr. 7889. 
11) Ebenda Nr. 7832. 

20' 
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Schriftsteller hat sich Michaelis sehr verdient gemacht. AlIzu 
frilh starb der vortreffliche Mann, der sich im Jahre 1814 
in einem Marburger Lazarett angesteckt hatte '). Michaelis 
ist es gewesen, der die Marburger unablassig zu Eingaben 
an die Regierung veranlailte, doch endlich mit liberlebten 
Gepflogenheiten zu brechen '). 

Zu ihm gesellte sich der aus Kassel geblirtige, damals 
60jahrige Fakultlitsgenosse Konrad Moench '), der als erster 
das im J ahre 1786 gegrilndete Ordinariat filr Botanik inne
hatte. Bereits in Kassel, wo er .seit 1781 am Carolinum 
als Professor fiir Botanik wirkte, hatte Moench dem dortigen 
neuen botanischen Garten sein Interesse zugewandt und 
binnen J ahresfrist die Zahl der Pflanzen um mehr als das 
Doppelte vermehrt '). In Marburg richtete er, tatkraftig wie 
er war, sogleich einen botanischen Garten ein, der bereits 
1802 nicht weniger als 2310 kultivierte Gewachse enthielt 5). 
Er war nach Moenchs eigenem Pflanzensystem geordnet. 
Durch diesen Versuch der Verbesserung des Linneschen 
Pflanzensystems hat sich Moench als Botaniker bekannt ge
macht. Seit Anfang der Begrilndung des Staatswissen
schaftlichen Instituts war Moench dessen Mitglied, zweimal 
auch V orsteher dieser Anstalt. Seit 1795 hatte er ferner 
die Leitung des chemischen Laboratoriums, dessen Wieder
einrichtung und Neubegrilndung er mit rastloser Energie 
betrieben hat 6). Milnscher erzlihlt, Moench habe zwar keinen 
einnehmenden Vortrag gehabt, auch habe es ihm durchaus 
an philologischen Kenntnissen und ilberhaupt an wissen
schaftlicher Bildung gefehlt, allein als erfahrener Botaniker 
und Chemiker hatte er im Ansehn gestanden ' ). Schriftstelle
risch hat sich Moench sehr eifrig betatigt. lm Jahre 1801) 
nahm ein plOtzlicher Tod den unermlidlich tatigen, noch vOllig 
riistigen Mann hinweg. 

' ) Vg!. UA. 11 Nr. 12 B!. 1S5. 
i) Jaensch, Paul A., Beitrage zur Gcschichte des anatom. Unterrichts 

8-D der Universitat Marburg in "Ergebnisse der Anatomie nod EntwickIungs
geschichte", S. Abtlg. der Zeitschr. f. d. gesamte Anatomie, herausgeg. von 
Erich Kallius. 25. Bd. , MUnchen nod Berlin 1924, S. 798. 

') Gundlach Nr. S92 ; Dersch a. a. O. S. 177 ; nnd bes. Wenderoth, 
der Pftanzengarten der Universitat Marburg, Marburg 1850, S. 5 f. nod 
S. 10 H. und endlich weiter noten S. 337 f. - liber M.'s Vorschlag 
zur Errichtung einer Akademie der Wissenschaften in Marburg. Vg}. 
Dersch a. a. O. S. 183. 

"'} Univers.-Kuratorium acc. 1920/80, ' Rep. II Nc. 159 . 
• ) Wenderoth a. a. O. S. 12 . 
• ) Vg!. unten S. SSS. 
') Waehlef , Miluscher S. 74 . 

• 
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Das fOnfte Ordinariat der medizinischen Fakultat be
kleidete damals Johann David Busch I), geb.1755, Sohn des 
damaligen Marburger Professors Joh. Jak. Busch '), aus alt
hessischer Familie. Er war das zweite Glied eines Professoren
geschlechts, das vom Jahre 1765 bis zum heutigen Tag durch 
5 Generationen an der Philippina gewirkt hat. 1781 wurde 
er Extraordinarius fOr Physip logie, Chirurgie und Pharma
kologie an der Universitat seiner Vaterstadt, ein Jahr darauf 
bereits, auf seinen Antrag, Ordinarius. In Stra1lburg -
dort hat er auch Lavater kennen gelernt - und hernach 
noch in Kassel, wo er Stein hOrte, hatte Busch studiert. 
1786, nach seines Vaters Tode, bekam er das Marburger Stadt
und Landphysikat. MitJung-Stilling hatte er sich gleich nach 
dessen Berufung nach Marburg angefreundet') und auf dessen 
Rat im Jahre 1787 seine Vorlesungen Ober Tierarzneikunde 
eroffnet·). Er ist dann, bereits ein Jahr darauf, Leiter des neu
gegrOndeten Zootomischen Theaters geworden '). Busch 
war ein sehr vielseitiger Mann, iiber ein halbes Jahrhundert 
hat er Vorlesungen ilber alle moglichen Zweige der medi
zinischen Wissenschaft gehalten. Gleichwohl sagt Miinscher, 
er sei "mehr gemeinniltziger, praktischer Arzt als akademischer 
Lehrer und Gelehrter" 6) gewesen. Sein Leben war "zwischen 
Vorlesungen, Schriftstellerei und Praxis geteilt" 7). - WAhrend 
der franzOsischen Okkupation lag es ihm ob, besUlndig ein 
franzosisches Lazarett zu besorgen, das sieben J ahre lang 
niemals leer wurde 8). Schriftstellerisch hat Busch sich viel 
betatigt. In einem bescheidenen Bilcblein, das den Titel 
filhrt "Anfilhrung des Landvolkes zu der kOrperlichen Er
ziehung der Kinder" 9) - in der Hauptsache gibt es Rat
schlAge filr schwangere Frauen -, begegnen uns ganz 
moderne Gedanken von der "Ertilchtigung der Jugend". 
Dabei ist sein Zweck, daB "der hessische Landmann aufmerk
samer als bisher auf die k orperliche Erziehung seiner Kinder 
seyn" mOchte, "damit der acht kattische Geist . ...... auch 
in acht kattischen K orpern wohnen moge" 10). - "Unermudlich 

.) Gundl.eh Nr. 995; Derseh a. a. O. S. 177 ; Jaenseh a .•. O. S. 795. 
I) Gundlach Nr. 828 (1727- 86). UrurgroBvater des Jubiliiums· 

rektors von 19-27. 
') Neuer Nekrolog der Deutsehen, 11 . Bd., Jahrg. 1835, 1. Teil, S. 254 . 
• ) Vg!. weil.r unten S. 929 H. 
' ) s. unlen S. 70 f . 
• ) Waehler S. 74. 
') Neuer Nekrolog der Deutschen a. a. O . 
• ) Ebeod • . 
e) 2. verbesserte AuHage. Marburg 1794. 

'0) s. ebenda, Einleitung. 



Dr. phi!. Rudolf Briegcr 

in seinem Beruf war er besonders als praktischer Arzt ein 
wahres Mu'ster, gleich bereit fur Arme, wie fur Reiche"; 
bei Tag und Nacht sche.ute er keine Strapazen, wo man 
seiner Hiilfe bedurfte." 1) Busch starb hochbetagt 1833. 

Den Reigen der damaligen medizinischen Ordinarien 
beschloB Johann ·Wilhelm Christian Briihl'), aus Weimar 
gebiirtig, damals 45 jahrig. Noch als Knabe war er nach 
Kassel zur Schule gekommen, wohin sein Vater als Hof
Stuckateur gezogen war. Am Kasseler Carolinum und her
nach in GOttingen wurde er trefflich vorgebildet, u. a. durch 
seine spateren Kollegen Stein und Baldinger. 1785 ist Briihl, 
der 1784 Prosektor von Michaelis am Kasseler anatomi
schen Theater gewesen war, ordentlicher Professor der Me
dizin am Kasseler Carolinum geworden . lm Sommersemester 
1786 finden wir ihn an der Marburger U niversitat, wo er 
als erster das in diesem Jabre neubegrlindete Ordinariat fiir 
Anatomie innehatte. Diese Wissenschaft war "von jeher" 
B.'s "Lieblings-, niemals ein Nebenfach" 3) gewesen. Erst 
2 Jahre darauf konnte das neuerbaute anatomische Theater 
in Benutzung genom men werden, dessen Leiter ab er Mi
chaelis wurde, wahrend Briihl auch in Marburg nur Pro
sektor blieb. Bruhl, "ein ·ruhiger, stiller Mensch, der sich 
im Leben 'nicht recht durchsetzen konnteli 

'), ist dann erst im 
Jahre 1804 alleiniger Direktor des anatomischen Instituts ge
worden. Seiner Praxis wurde Abbruch getan durch den 
hervorragenden Ruf und die Leistungen seiner bedeuten
deren Kollegen 5). Wegen seiner grollen Zuverlassigkeit 
und wegen seines Biedersinns erfreute sich Rriihl des all
seitigen Vertrauens 6). Die Ansichten liber sein Lehrtalent 
gingen auseinander. Wahrelld Bering im J ahre 1786 sagt '), 
es sei ganz bekannt, dall der Professor Briihl bei seinen 
bisherigen Vorlesungen wenig Beifall gefunden habe, erzahlt 
MOnscher - in seiner Lebensbeschreibung. jener sei "wegen 
seines falllichen und sorgfaltigen anatomischen U nterrichts 
von seinen ZuhOrern gelobt" worden 8). - Briihl, der 1803 

1) Neuer Nekrolog der Deutscheu, 8. a. O. S. 255. 
') Gundlach Nr. 851, Dersch a. a. O. S. 177 uDd bes. Jacnsch a. a. O. 

S. 798 fr., ferner unten S. 829 . 
• ) Gob. Rat Nr. 7965. 
"l Jaen!:lch a. u. O. S. 798 f. 
') Ebend. S. 800 I. 
') Geb. Rat Nr. 7933. 
'J Ebond. Nr. 783"2. 
8) WachJcr, MGnschcr S. 74, vgl. auch Jaensch a. a. O. S. 8(X) "Vor

lesung .. . trocken, Jedern und stockend". 
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nacb dem Tode von Stein dem Alteren, Mit - Direktor' der 
Entbindungs-Anstalt geworden war, starb, kaum 49 jabrig 
im Jabre 1806, "vergramt und verkiimmert", da er von Stein 
dem Jiingeren iiberBilgelt worden war '). 

Als einziger Privatdozent der Medizin wirkte damals -
seit 1802 - der aus Marburg gebilrtige J obann Wilbelm 
Heinricb Con r a d i ' ). Auf diesen ilberaus klugen Mann 
setzte man die bocbsten Erwartungen '). Etwa ein Jahr
zehnt spater, im Jabre 1814, bat der als Dozent und Arzt 
hochverdiente und geschatzte Mann, der Lieblingsschiiler 
Baldinger's, der Freund und arztliche Berater Wilhelm 
Grimm's') und Studiengenosse 5) Rommel's, Marburg ver
lassen, um einem ehrenvollen Ruf an die Heidelberger Vni
versitat zu folgen '). 

Die philosophische Fakultat bestand damals aus 
13 Ordinarien '), zu denen sicb ein Privatdozent gesellte. 

Vnter den im Jahre 1786 vom K asseler Carolinum nacb 
Marburg versetzten Professoren beland sich aucb der Nieder
sachse Dieterich Tie d e m a nn ') (* 1748), der "grilndliche philo
logische und historische K enntnisse mit sei nen pbilosophischen 
Studien verband" 9). Milnscher sagt, man habe ibn weniger 

1) Jaensch a. &. O. S. 8Ol. 
' ) Gundlach Nr. 866. 
') IV achler, MUuscher S. 86 . 
• ) Strieder-Justi , Bd. 19, S. 170 (Selbstbiographie) . 
• ) Rommel a. a. O. S. 446. 
6) Univers.- Kuratorium ace. 1920/30, Rep. I Nr. 76. - Mit einer 

geringen Zulage ware cs danli~ls dem KnrfUrsten moglich gewesen, Conradi 
Hir Marburg zn erhalten. -:- Vilmar nnd Hassenpftug haben anHiBlich des 
50 jahrigen DozentenjubliHlums, das Conradi in Gottingen feierte, die 
Unterlassungssilnde von 1814 wenigstens eio igermaBen durch eine Ordcns
auszeichnung wieder gutmachen wollen, aber der KurfUrst lehote die ent: 
sprechenden Vorschiage unterm 10. Januar 1852 rundweg ab (Univers.
Kuratorium acc. 1920/80, Rep. 11 , Nr. 76). - Es sci hier no ch folgende 
~u6crung der Universitilt Marburg in einem Schreiben vom 16. Apri l 1814 
an den Kurfiltsten wiedergegebeo : "Professor Conradi ist jetzt einer von 
den wenigen gelehrtcn Arzten Teutschlands, wclche in den letzten Jahren 
iiberaus selten ge'Yorden sind ... . Er ist cin gcachteter Schriftsteller, 
ein beliebter Docent, ein rechtschaffcner und von aecht teutscher Ge· 
sinnung beseelter Manu". (UA. A IV 3 b Nr. 6.) 

7) Jean Pi erre Rouville, gen. de B e auclair (Gundlach 
Nr. 716). Prol. d. Philosophie und Padagogik, Lektor der franzosischen 
und italienischen Spraehe, He nrich Crede (Gundlach Nr. 577) lIod 
W i I h e 1111 Du Y s in g (Gundlach Nr. 578), beides klassische Philologen. -
Auf diese unbedeutel,lden Miinner kann hier nicht weiter eingegangen werden. 

8) Gundlach Nr. 489, Dersch a. R. O. S. 178; .Maurer a. a. O. 
9) Wachler, Milnscher S. 74 . 
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geachtet, als er es verdient habe, teils weil er Gegner de .. 
von den Studenten vergOtterten Kant gewesen sei, teils weil 
es ihm an der Kunst sich geltend zu machen gefehlt habe '). 
Der Kurator, Minister von Fleckenbilhl gen. Biirgel, schlitzte 
ihn aullerordentlich hoch, befiirwortete er doch im Jahre 1787 
ein Gesuch Tiedemann's urn eine Besoldungszulage - T. 
hatte damals verschiedene Rufe nach GOttingen und RuB. 
land erhalten, - mit den Worten: Professor Tiedemann sei 
"ein tiefdenkender groller Gelehrter", der "sich besonders 
die abstractesten Wahrheiten zu eigen gemacht". Seine 
"bUndigen Schriften und besonders sein eben erschienenes 
Werk Ober Platonem hatten ihm und Marburg zugleich 
Ehre gemacht". Er behaupte nicht zu viel, wenn er Tiede
mann "zu den grOssten Pbilosophen Teutschlands setze", 
dessen Verlust nur sehr schwer Zll ersetzen seL - Die 
klaren und grilndlichen Vorlesungen Tiedemann's haben 
sich eines guten Besuchs zu erfreuen gehabt '). Seine Schiller 
hingen mit wahrer Begeisterung an dem schlichten Mann. 
So denkt auch der ofters erwahnte K. C. von Leonhard 
voll herzlicher Dankbarkeit seines verehrten Lehrers, dessen 
PersOnlichkeit auf sein Denken und Filhlen von groBem 
Einflull gewesen sei '). - Tiedemann bildete als Antikan
tianer das Gegengewicht gegen Dering'), seinen Fachkollegell, 
von dem wir naehher hOren werden. Aber eine vornehme 
Natur, wie er war, hat er 1786 ' ), - als die philosophische 
Fakultlit gutaehtlich berichten sollte, was von Kant's Scbriften 
zu balten sei, ob sie zum Scepticismo AnlaB gliben, trotz 
saehlicber Gegnerschaft gegen Kant und Bering - sein 
Gutachten dabin ausgesproeben, es wUrde der Universitat 
zu nieht geringem Scbaden sein, wenn die Freiheit zu den
ken und zu philosophieren zu sehr beengt werde. - Tiede
mann ist ein hervorragender und auBerordentlieh frucbtbarer 
Schriftsteller gewesell. Er war Obrigens auch dcr Vater 
der Kinderpsychologie 'J. - Allzufrilh, erst 55 jlihrig, raffte . 
ihn am 24. Mai 1803 in der FUlle der Kraft ein Nerven-

'J Ebend. S. 75. 
'} Wachler (S. XVIII) in dem \'on ihm hcransgegebenen nach-

gelassenen Tiedemann'schen "Handbuch dc,r Psychologic" Leip-
zig 1804. 

'J •. a. O. S. 86. 
' ) Maurer 8 . a. O. 
'J Gch. Rat Nr. 8098 und UA. A IY b 2, Nr. 26. 
') Jakobskotter, Die Psychologie Tiedemanns. ErJanger Dissertation 

]898. - Seine iiberaus fcinsinnigen Beobachtungen hat T. an seinem 
Sohn Friedr. T., dem nachmaligen bertlhmten Anatomen gemacht ("gl. 
Uber diesen Gundlach Nr. B62). . 

, 
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fieber binweg, - beiHl.ufig bemerkt, noch ehe die Antwort 
der U niversitat auf die Beschwerde der Stadt Marburg an 
den Geheimen Rat abgegangen war. - Tiedemann war, 
wie K. W . Justi in seinem schOnen Nachruf von ihm sagt, 
ein Mann von hervorragender Gelehrsamkeit, nicht gewOhn
lichem Scharfsinn und Beobachtungsgabe, der von einem 
rastlosen Streben nach Wahrheit beseelt g ewesen ist. Leiden
schaftslosigkeit, ein biederer, anspruchsloser, echt humaner 
Sinn und ein beachtenswertes Lehrtalent hatten ihn ausge
zeichnet 1). 

Der zweite Professor fOr Philosophie, J ohannes Beri n g '), 
damals 54 Jahre alt, Niederhesse von Geburt, reicht an 
wissenschaftlicher Bedeutung zwar in keiner W eise an seinen 
Fachkollegen Tiedemann heran . Aber insofern ist er fur unsere 
Philippina doch von weitgehendstem Interesse, als er der 
Erste gewesen ist, der an der Marburger Universitat Vor
lesungen uber Kantische Philosophie gehalten hat. Immanuel 
Kant hat selbst einmal - unterm 7. April 1786 ') - an 
Bering geschrieben: in dies em Briefe lobt er dessen tief
durchdachte und auf das beste ausgefilhrte Dissertation und 
bittet ihn am SchluJ3, seine "jugendliche Kraft" und das 
ihm anvertraute "scheme Talent", anzuwenden "auf die Be
richtigung der ihre Grenzen so gem uherschreitenden Ver
nunft". Durch Reskript vom 29. August') 1786 wurde cs 
Bering untersagt, seine Vorlesungen uber die K antische 
Philosophie, die er unter groJ3tem Zulauf der Studenten ge
halten hatte, weiter fortzusetzen. Bering hat sich aber nicht 
einschuchtern lassen, diese K ollegien auch fem erhin zu 
halten . Allcrdings hat er den Namen Kan!'s in den Lektions
verzeichnissen nicht mehr nenn en dOrfen. W ohl fehlte ihm 
die Gabe eines guten Vortrags, wie schon 1787 der "Uni- . 
versitttts-Bereiser" Gedike bemerkt 5), der sagt, dieser sei 
"etwas trocken und ohne Leben" gewesen, aber dessen un
geachlet war Bering, nach dem Urteil Munscher's, der selbst 
sein dank barer Schuler war, doch zweifelsohne ein sehr 
niitzlicher Lehrer, dessen Vorlesungen selbst eine so kritische 
Natur, wie der junge Student A. C. Vilmar im Jahre 1818 

1) Hess. Denkwlirdigkeiten, 1005, S. 48. 
' ) Gundlach Ne. 488; Dersch a. a. O. S. 175; Maurer a. a. O . 
• ) Knnts ge, . Sehr. a. n. 0., Bd. X, 2. Abtlg., Briefweehsel, 1. Bd., 

1900, S. 417 If. 
' ) Geh. Rat Nr. 0098, UA. A IVb 2, Nr. 26. 
&) Fester, Gedike a. a. O. S. 40 f.; ebenso Miinscher : vgl. Wachler, 

MUn,eher S. 75. 
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mit grOl~tem Interesse gehort hat ·I ). Als Schriftsteller ist 
Bering nur selten aufgetreten. Im Jahre 1789 erhielt er, 
nachdem er bereits 3 1/ . Jahre als Hilfsarbeiter im Biblio
the~sdienst tatig gewesen war, die Bibliothekarstelle, die 
er bis zu seinem im Jahre 1825 erfolgten Tode inne 
hatte. Die Philippina verlor in ihm "einen wilrdigen 
Senior" ') . 

Das im J ahre 1786 gegrilndete Ordinariat der Staats
wissenschaften ') bekleidete in jener Zeit der einem jeden 
Gebildeten aus Goethes "Dichtung und Wahrheit" be
kannte Johann Heinrich Jung-Stilling·). Am 30. Januar 
1787 wurde er mit einem Gehalt von 1200 Reichstalern ' 
als Professor der Oekonomie - Wissenschart, Cameral
und Finanzwissenschaft angestellt'). U nterm 9. Februar 
spricht er cler U niversitat seine Freude aus, "einem so 
verehrungswurdigen, illustren, aus so vielen beriihmten 
und wilrdigen Mannern bestehenden Collegio beygesellet 
zu werden" B). - Jung hat es von Anfang an mit seinem 
Amte sehr ernst genom men.' Am 15. April schreibt er 
dem Landgrafen. er wisse s~hr wohl, dall es seine 
Schuldigkeit ware, ihm persOnlich seine Aufwartung zu 
machen. Da aber "ilber acht Tage" die Lehrstunden an
gingen, auf die er sich gehOrig vorbereiten milsse, urn nicht 
nur die gehegten Wilnsche und Erwartungen, sondern auch 
den Forderungen seines eigenen Gewissens zu entsprechen, 
so glauhe er, den Willen des Landgrafen besser zu er
filllen, wenn er jetzt in Marburg bleibe und ihm erst spater 
seine Aufwartung mache i). - Die ersten Jahre waren die 
fruchtbarsten und erfolgreichsten seiner Marburger Tatigkeit. 
Am 12. September 1789 erfolgte die Begrilndung des 
Staatswirtschaftlichen Instituts '), das in allererster Linie 
Jung's W erk is!. Es waren Jahre angestrengtester Tatig
keit fUr ihn. Sogar in den Ferien pflegte der U nermiidliche 

I) Gorl.nd I, S. 124. 
2) Prorcktor Gerling in d. Univ.·Aullalen (UA. H, Ne. 12, Bl. 180). 
' ) Gund lach S. 436. 
4) Ebcnda. Nr. 809, Dersch a. a. O. S. 188, Maurer ft.. a. O. u. bes. 

Wilh . Stieda, Die National6konomie als Uni \'crsitlttswissenscnaft in Ab
handJungen d. K. sachs. Akad. d. Wissensch., 54. Bd. (25. Bd. der philo
logisch-histor. Klasse) Lei p:z;ig 1007, S. 2-20 If. 

' ) UA. A IV 4 b, Nc. 27. 
6} Unverzeichnete Geh. Rats-Aktc (fruher Archivausstellung). 
') Ebend •. 
8) Stieda a. n. O. S. 213 nnd unten S. SS·H . 

• 

• 
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filr die U niversitat tatig zu sein 1). Spater sehreibt er ein
mal an Lavater '), er habe, als er in Marburg Professor der 
Staatswissenschaften geworden sei, "einen W ust von Materie 
ohne System" gefunden und "uber Hals und K opf arbeiten" 
mussen, urn seine 10 bis 11 LehrbUeher zustande zu bringen, 
weil er "nicht eher ordentlich" seine Wissenschaft habe 
lehren kOnnen. Jung ist in diesen Jahren ein aullerordent
lieh gern gehOrter Dozent gewesen. Wir haben eine in
teressante Zusammenstel1ung seiner Zuhorcr von J ung's 
eigener H and - er mu6te sie dem Geheimen R at ein
reiehen - , we\che die Zeit von FrUhjahr 1787 bis Anfang 
1790 umfa6t, aus der hervorgeht, dall nieht weoiger al& 
166 P ersonen (je 83 In- und Auslander und 23 Adlig ei 
seine versehiedenen Vorlesungen gehOrt haben '). I n der 
ganzeD Zeit hat er aueh sehr viel mit Staroperationen zu 
tun gehabt '). Den Jung jener J ahre zeiehnet vortrefflien 
der sehon r. enannte K. C. v. Leonhard, der 1797 in Marburg 
studierte ' ). Er g edenkt in seinen Lebenserinnerungen dank
erfullten Herzens J un g - S tilling 's. "d ieses kenntnisreichen 
Selbstdenkers von anspruehslosem S inn , der dureh freund
liehste Leutseligkeit" bald seine "unbeding te Zuneig ung er
worben habe und ihm lieb und ehrwurdig geblieben" seL 
Klarheit im Vortrage und unverdrossener Eifer hatten ihn 
seinen ZuhOrcrn ebenso wert als angenehm gemaeht a). 
Allmahlieh liell aber der Erfolg seiner Vorlesungen immer 
mehr naeh. Jung bemerkt in seiner Lebensgesehiehte 7), seine 
Lag e habe si ch immer druekender gestaltet, auf der ei nen 
Seite habe sein religiOser Wirkungskreis an GrOlle, Frueht
barkeit und Bedeutung zugenommen gleieh seiner religiOsen 
K orrespondenz und seiner Augenpraxis, andrerseits ware 
sein eigentlicher Beruf immer unfruchtbarer, sein A uditorium 
immer k leiner geworden, oft habe er nur noeh 2 bis 3 Zu
hOrer gehabt '). J ung sehiebt die Sehuld daran auf folgeodes, 

') Jung bCDutzte alljahrlich die P6ngstwoche duzu, um mit seinen 
SchUlern eille Stud ienrcisc 1l1lch Kllssel zu machcll , z. B. um in WciIJen
stein (dent spateren WilhellllshOhc) "die ausHi. ndischen Holzsorteu" zu 
besichtigcn (UA. Nachtriige Nr. 1919). 

t) Briefc Jung-Still ings an seine Frcunde, 2. Au8., Leipzig 19"24 
(herausgeg. von A. VO mcl ) S. 54. 

$) Uuiv.-Kuratorium ace. 1920/30, Reg. H, Nr. 145, HI. SS f. 
of} Joh. Heinr. Jungs, gen. Stilling. Samtliche Sehriften, 1. Band. 

Stilliog's Lebcn. Stuttgart 1835. S. 429 und passim , ,'gl. hierfil r aucl,l. 
UA. A IV Sc E 1, Nr. 1 und uuten S. 33S f . A OO1. 2. 

6J UA. Naehtriigc Nr. 1919. 
' ) v. Leonhard a . a. O. S. 79 f. 
' ) Eb.Dd. S. 80. 
') Stilling·s LebeD a. &. O. S. 556. 
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Die Provinzen, aus den en gewOhnlich Studenten nach Mar
burg gegangen seien, waren an andere R egenten ge
kommen, die selbst V niversitaten hat ten, welche jetzt ihre 
neuen Landeskinder besuchen muBten . Die Zahl der Stu
denten werde also merklich kleiner, und 'wer noch studiere, 
der wende sich den Brotstudien zu, zu welchen das Kameral
f.ch nicht gehOre. Endlich kOnne man auf alien Vni
versitaten eine Abnahme des Triebes zum Studieren be
merken. - Diese Griinde Jung's sind durchaus richtig, aber 
die Zahl seiner ZuhOrer hatte sich in viel starkerem Malle 
vermindert als die allgemeine Frequenz. Der Grund war 
eben der, dall er in den letzten Jahren seiner Marburger 
Wirksamkeit "mehr fOr Staroperationen, fiir religiOse Schrift
stellerei und religiOsen Briefwechsel gelebt, als in seinem 
Fache fortgearbeitet hatte" 1). V nterm 17. Februar 1800') 
schreibt er an Lavater, er habe "alle Arten van Seelenleiden 
geprUft und manchen Becher bis auf die H efe austrinken" 
mllssen. Er sei noch jetzt "seit 8 Jahren mit einer unbe
schreiblich schweren Freudenleerheit und Schwermut be
lastet". die ihn IIZU Zeiten zu Boden driicke ; jetzt scheine 
es, als oh dieser Trauergeist allmahlich Abschied nehmen" 
wolle. Vnd ein Jahr darauf (7. I. 1801), sagt er in einem 
Briefe 8) an verschiedene "Briider" in Mo.lheim am Rhein, 
"er lebe in einem immerwahrenden Zustand der Abgeschieden
heit van allem Irdischen. Zu nichts habe er mehr Lust, 
als zu einem das not sei: ganz fOr den Herrn zu leben 
und zu sterben, sei sein einziger Wunsch", Es erhellt, 
daB unter diesen Verhaltnissen Jung's Leistungen fUr sein 
eigentliches Amt immer mehr abnehmen mullten. Er bielt 
cs als rechtschaffener Mann mit seinem Gewissen nicht ver
einbar, in einem Amt zu bleiben, das er nicht mehr vOllig 
ausfiillte '). So begriiBte er es dankbar, als ihn sein GOnner 
und Freund, der KurfOrst Karl Friedrich van Baden, mit 
einem Gehalt van 2000 Gulden als Augenarzt und religiOsen 
Schriftsteller nach Heidelberg berief. Just zur selben Zeit, 

I) WachJer, :Miinscher S. 86. Vgl. hierfilr auch Jung's Brief an La. 
vater vam 17. Februar 1&X} (Briefe Jung-Stilliogs a. a. O. S. 50) : er lese 
taglich 4 StuDden Kollegicn, werde von Augcnpatienten uberlaufen nod 
habe eine au6erordenUich starke Korrespondenz. Er milsse alle seine 
"schriftstell erischen Arbeiten in ViertelstUndchen und Stiindchen unter
brochcn tun" und konne "nichts abschreiben, nichts fei len". - Im 
Jun i 100 1 (Brief an HeB a. a. O. S. 71 vom 21. VI.) hatte er ISO ! Briefe 
.Ill beantworten ! 

.) Bri. f. Jung-Stillings a. 8. O. S. 50 . 
• ) Eb.nd. S. 149 . 
• ) Still ing's Leben a. R. O. S. 525 ff. 
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Anfang 1803, karn, veranlallt durch Jung's Schrift "Der 
graue Mann", ein Zensurverbot fUr die Marburger Professoren 
heraus 1). ..J ung krankte sich ilber diese Verordnung .... 
und war aus diesern Grunde desto bereitwilliger, einem 
auswartigen Rufe zu folgen" '). - Im Herbst 1803 verlie6 
er Marburg. Jung starb im Jahre 1817 in Karlsruhe. 

Die im J ahre 1787 vom Landgrafen Wilhelrn IX. be
grilndete Professur fUr Kriegswissenschaften ' ) hatte inne 
der aus Rinteln gebilrtige, damals 47 jahrige charakterisierte 
Hauptmann Franz -Karl Schleicher 4). Dieser Professor 
irn Offiziersrock, der ilbrigens als ganz junger Mensch drei
viertel Jahre studiert hatte, ist keine irgendwie bedeutende 
PersOnlichkeit gewesen, er muB aber wegen seines Lehr
faches, das in der Hauptsache nur dem Militar zurn Vorteil 
gereicht hat, hier Erwahnung finden. Schleicher hatte Sitz 
und Stimme in der philosophischen FakultaL Er hat auller 
den gewOhnlichen militarischen und rnathernatischen V or
lesungen, die offenbar ziernlich gut besucht waren, auch 
solche ilber praktische Geometrie und Encyklopadie der 
Kriegswissenschaft gehalten 6). Seine Bitte (1788) um An
schaffung der militArischen Hauptwerke, welche die Grund
lage einer kleinen Kriegsbibliothek bilden soli ten, wurde vom 
Landgrafen abgelehnt 6). Schleicher, der Anfang 1805 zum 
Lehrer bei der Kasseler Artillerieschule ernannt worden war, 
verlie6 damals M arburg. Er starb 1815 in KasseL - Diese 
Professur ging mit seinem F ortgang aus Marburg wieder ein. 

In der Anciennitat folgt Karl Wilhelm Jus t i ?), "der 
liebenswilrdige, asthetisch gebildete Gottesgelehrte und Histo
riker" '). der Gro6vater der bedeutenden BrUder Karl und 
F erdinand J usti. J usti hat 55 J ahre hindurch ununterbrochen 
fUr die Marburger U niversitat gewirkt. 23 jahrig wird J usti 
bereit. Subdiakonus an der evangelisch-Iutherischen Pfarr
kirche. 3 J ahre darauf (1793) Ordinarius der Philosophie 9). 

') StilliDg'S LebeD a. a. O. S. 570 f. , \V.chler, MilD,cher S. 86, vgL auch 
UA. XV Nr. 2. 

') Wachler, MOnseher S. 86. 
S) Gundlaeh S. 450 ("ne quid in hac nniversitate deesse videatur"). 
') Gundl.ch Nr. 880. 
' ) V gL Geh. R.t a. a. O. 
') Ebenda. 
') Gundlach Nr. 59. 
8) RODlmel a. a. O. S. 480. 
9) Erst im Jahre 182-2 wurde er zusammen mit seinem Kollegen 

Hartmann - nach stillschweigender Anderung der Universita.tsstatnten 
- Ruch znm ordentlichen Professor der Theologie, lntherischer Konfession, 
ernannt nnd gehorte forta.n, gleich Hartmann, sowohl der pbilosopbischeu 
wie der theologischen Fakultltt an. 
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Er hat in diesem langen Zeitraum stets diesel ben groBeren 
Vorlesunge n. uber Exegese des Alten- und N~uen Testaments, 
sowie uber Asthetik gehalten. - Die Hauptbedeutung K. W. 
J usti's liegt, mag er auch ein gern gehorter Lehrer gewesen 
sein, nicht in seiner Dozententatigkeit, vielmehr - wir sehen 
hier ab von seinem Bernfe als Seelsorger und Superintendent 
-- auf literarischem Gebiet. Er, der wie Vilmar in seinem 
unvergleichlich schonen Nachruf ') von ihm sagt, "der letzte 
noch ubrige Stamm der lebendigen Tradition" war aus dem 
glanzenden literarischen Verkehr der beiden letzten De
zennien des 18.Jahrhunderts, der Zeit Gleim's und Jacobi's, Bur
ger's und Wieland's, Matthison 's und H Olty's, Novalis' und Her
der's,hat sich auf dem Gebiete der P oesie, dem der Erforschung 
des Alten Testamentes und der Geschichte betatigt. Auf 
dem Gebiete des Alten Testamentes hat Justi zwar niehts 
van Bedeutung geleistet, auch seine Gedichte haben seine 
Zeit nicht iiberdauert, aber umsomehr haben wir ihm auf 
dem Gehiet der Geschichte, besonders dem unserer hessi
schen Heimat zu verdanken. Zahllos sind seine Arbeiten, 
.die der mit einem .,frischen Erzahlertalent" ' ) Begabte der 
Geschichte seiner geliebten hessischen Heimat, den hessischen 
Fursten, den hessischen KunstdenkmlHern, der Marburger 
U niversitat, hessischen SchlOssern und Kirchen gewidmet hat. 
Zwei fUr uns auBerordentlich wiehtige Zeitschriften hat Justi 
herausgegeben, namlich die "hessischen DenkwOrdigkeiten" 
- zusammen mit Melchior Hartmann ' ) - von 1799 an bis 
zum Jahre 1805 und dann nach langer Pause die "Vorzeit", 
1820128 und 1838. Ferner hat er sich, der schon ganz frilh ') 
mit Strieder uber dessen hessische Gelehrtengeschichte kor
respondiert hat, durch die Fortsetzung dieses uns heute fur 
die hessische Geschichte unentbehrlichen \Verkes in hervor
.ragender Weise verdient gemacht, zumal wir es nur Justi's 
rastlosen Bemubungen 2U verdanken haben, wenn es ihm 
gelungen ist, so viele bedeutende hessissche Manner - ieh 
nenne nur die Bruder Grimm - zu Selbstbiographien fur 
seine Gelehrtengeschiehte zu gewinnen. Justi's EinfluB beim 
Kasseler Hof, mit dem er stets ausgezeichnete Beziehungen 
.gehabt zu haben scheint, ist sicher nicht gering gewesen 5). 

' ) Zei tschrift Bd. 4, S. 293 ft ., vg!. auch A. D. B. Bd. 35 S. 755. 
2) :persch, Oberhessischc Heirnatgeschichte, 1I-farburg 1925 S. 30. 
S) Ubcr diesen vgl. weiter uoten S. 319. 
4) Mindestens 1792, wie ieb aUS dem Justi 'scbcn Nachla6, den mir 

Herr Professor Justi-Marburg in liebenswUrdigster Weise zur Verfiigung 
stellte, ersehen konnte. 

6) Dies beweisen zahlreiehe SehriftstUeke aus Justi's Nachla6. 

• 
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O ber seinen im Sommer 1846 erfolgten Tod berichtet. der 
damalige Prorektor H enke '), dem Minister des Inneren: 
"Mit ihm, dem beruhmten Vertreter einer hochst bedeutungs
vollen, aber vorlangst hervorgetretenen theologischen Rich
.Iung, dem gelehrten Greise mit jugendlicher R egsamkeit 
und Scharfe seiner besten geistigen Anlagen, dem sicheren 
Traget einer Fulle sclbsterlebter lehrreicher EreigniJile aus 
entJegenen Jahren endig t fur unsere Stadt und fur unsere 
U niversitat ein ganzes Zeitalter, und hort das letzte leben
dige Band auf, welches fast drei Menschenalter zuruck unsere 
Gegenwart mit der Vorzeit verband. W ohl mag die Gegen
wart Grund haben , ihre eigne Superioritat uber jene Ver
gangenheit nicht gering anzuscblagen, aber schon die Hu
manitat und Milde, die Freundlichkeit und die geistvolle 
Heiterkeit, welche bei dem Verewigten in sichtbarem Zu
sammenhange mit der Bildung seines Zeitalters standen und 
die in dem unsrigen so selten sind, la.6en uns heute, wenn 
nicht den Verlust jener ganzen Zeit, doch den unseres 
Justi besonders schmerzlich beklagen" '). 

J ohann Melchior Hartmann ') war 3 Jahre alter als 
sein Kollege Justi. Er stammte aus Nordlingen. In Jena 
und GoUingen hatte er die Grundlage zu seinem gediegenen 
Wissen gelegt. Im Winter 1793 wurde der damalige Gat
tinger Privatdozent Ordinarius der Philosopbie und der orien
talischen Sprachen an der Universitat Marburg. An ihm 
bekam die PhiJippina einen vortrefflichen Orientalisten und 
einen rechtschaffenen, bescheidenen und ruhrigen Mann ' ). 
Hartmann's Schuler und spatere K onegen v. conn ·) und 

'Rommel ') ruhmen seine treffliche Anleitung zur Erlernung 
de'" arabischen Sprache. Er hat· sich auch viel mit Geo
graphie beschaftigt, seine "Erdbeschreibung und Geschichte 
des Paschaliks Agypten" (1799) trug ihm groJile Anerken
nung ein ' ). Hartmann ist ein recht fruchtbarer Schriftstener 

-gewesen. Ende 1819 erhielt Hartmann die Stene des ersten 
Universitatsbibliothekars, die er bis zu se.inem im Jahre 1827 
erfolgten Tode innehatte. Bei Gelegenheit des Reformations
jubilaums im J ahre 1817 hatte ihn die Marburger theolo-

und 

') Ernst H. (1004- 72), vg!. Uber ihn Gundlach Nr. 65. 
') UA. A IV 1 b Nr. 21. 
. ) Vg!. Gundlach Nr. 783. 
') Wachler, Miinscher S. 78. 
' ) Strieder-Justi , Bd. 19 S. 661 . 
• ) Rommel a. a. O. S. 431. 
7) H. Doeritig, die gelehrten Theologen Deutschlands irn achtzehnten 

neunzehnten Jahrhundert, Neustadt a. d: OrIa 1831, 1. Bd. S. 631. 
• • 

• 



320 Dr. phil. Rudolf Brieger 

gische Fakultat durch die Ernennung zum Doktor der Theo
logie "eehrt. In den U niversitats-Annalen lesen wir von 
ihm: .. Der grOllte Verlust. welchen die U niversitat durch den 
Tod in diesem Jahre [1827] eriebte, war der des Professors 
der Theologie uod der orientalischen Sprachen J ohann Mel
chior Hartmanns. Beruhmter Schriftsteller, vortrefflicher Do
cent, brauchbarer Geschllftsmann und vertrllglicher Kollege, 
vereinte er Alles, was seinen Verlust schmerzlich und schwer 
zu ersetzen macht'C 1). 

In Johann Friedr. Ludwig Wachler ' ), der vorher 
Professor der Theologie und Universitatsbibliothekar in Rin
teln gewesen und auf seinen W unsch nach Marburg ver
setzt warden war, gewann die UniversiUlt ein uberaus ta· 
tiges und anregendes Mitglied. Wachler stammte aus Gotha. 
21 jahrig (1788) war er bereits Extraordinarius in Rinteln 
geworden, zwei Jahre spater finden wir ihn in Herford als 
Gymnasialrektor, danach trat er in den akademischen Beruf 
zuriick. Bei seiner Versetzung nach Marburg als Professor 
der Geschichte und zweiter Bibliothekar war die Absicht 
des Landgrafen dahin gegangen, dadurch auch lutherischen 
Theologen Gelegenheit zu schaffen, Vorlesungen nach ihrer 
Konfession zu horen und auf diese Weise den Studierenden 
die MOglichkeit zur Erweiterung ihrer wissenschaftlichen 
Kenntnisse zu geben a). Wachler erfreute sich grollter Wert
schatzung seiner vorgesetzten BehOrde '). Er hat durch sei
nen .. geistreich beredten U nterricht" ' ) in Marburg das In
teresse fur historische Studien, das durch die Vorlesungen des 
alten langweiligen Mich. Conr. Curtius (gest. 1802) 6) sehr nach
gelassen hatte, gefOrdert. Jacob Grimm, der sein Schiiler ge
wesen ist, sagt, dall Wachler's "freimuthige Vorlesungen uber 
Geschichte, Literaturgeschichte auf die Mehrzahl der Studenten 
einen lebendigen Eindruck" ') gemacht hatten, besonders hatte 
ein Publicum, das er im grollen Offentlichen Horsaale gelesen 
habe, sich ungeteilten Beifalls erfreut. U nd sein Schiiler Hup-

') UA. 11 Nr. 12 . 
• ) Gundlach Nr. GIB. 
0) Geh. Rat 7931. 
") a. a, 0.: "Dee Profe6or Wachler ist der Universitat Marburg 

nicht aHein aIs lutherischer Theolog sehr nUtzlich, sondem er verbindet 
auch mitdem Lehr-Amt derGeschiehte die Functionen einesBibliothekarsund 
des Fachs der Litteratur nod der Diplomatik, war auch will ens, philologische 
Collegia zu lesen. Sein Verlust wiirde also fUr die UniversiUlt sehr empfindlich 
seyn". (Kurator Waitz v. Eschen gelegentlich eines an W. ergangenen Rufes 
nach Heidelberg. ) 

') Strieder, Bd. 19, S. 66 (Selbstbiographie von v. C611n). 
' ) Gundlach Nr. 572. 
') Strieder •. a. O. S. 15B (Selbstbiographie Jac. Grimm's) . 

• 
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feld ') rUhmt, daB die beredten Vortr1ige 2) Wacliler's in der Ge
schichte auf ihn .. wahrhaft begeisternd" eingewirkt hatten. W. 
ist in derTat ein glllnzender Redner gewesen, une! ein Biograph 
von ihm erzahlt ' ), seine Wirksamkeit auf dem Katheder 
sei so groll, so imposant, so Uberwllltigend und hinreiBend 
gewesen, daB viele Hunderte von ZuhOrern jeden Alters und 
aus allen Stllnden in den sich zum ErdrUcken fiillenden H Or
s~len zusarnmengestromt seien, urn dort Wachler's begeisternde. 
erhebende Reden zu hOren '). Man mull seine im November 
1813 anonym von ihm veroffentlichte Schrift: .. Ernste Worte 
der Vaterlandsliebe an alle, welche Teutsche sind, und bleiben 
wallen", lesen, urn verstehen zu konnen, wie dieser Mann •. 
der bei seiner Vielbescll:iftigtheit allerdings nicht in die Tiefe 
gehen konnte 5) , ziindende Worte fand, und wie dieser glU
hen de Patriot in der Zeit der Fremdherrschaft den Fran
zosen verdachtig sein mullte. In jener Flugschrift geiBelt 
er es, dall einige angefangen hlltten, .. ihre herrliche, mannhafte 
hochgebildete und hoher Fortbildung f;;bige Muttersprache 
zu verachten. Die vaterliindischen Dichter, die .. voll Kraft 
seien, wOrden als Halbwilde herabgesetzt". U nd an einer an
deren Stelle dieser Flugschrift ruft er seinen Landsleuten zu: 
"Die Enkel werden euch beneiden, dall ihr Teil nehmen konn tet 
an solch' einem Kampf ... Es ist eine grolle Zeit gekommen; sie 
soll durch Blut und Arbeit errungen und vollendet werden" a). 
- Wachler hat in schwerster Zeit die U ni versitiit als Pro
rektor mit groBer Gewandtheit vertreten '). - Die U ni-

l) Vgl. iiber diesen Gundlach Nr. 157. 
') Strieder a. a. O. S. 280 (Selbstbiograph ie Hupfeld's). 
' ) Neuer Nokrolog der Deutschen, 16. Jahrg. (1838), 1. Toil , S. 367. 
") Ebenda S. 869 f.: ,,\Vie er sprach, lebendig, kurz , gedrangt, voU · 

Mark und Kraft, so woUte er von seinen Zuhororn aufgefaBt nnd ver
s[i.\nden werden. Wie ein Zauberer stand er da , mit ergrautem Haupte, 
hinfiilligen, wenn gleich starken uDd gedrungenen K~rperbau , mit geist
voUem, durch und durch blickenden Auge, mit bedeutungsvoll gehobener 
Rechte uDd wohltonender, gewaltiger und erschiitternder Stimme" . 

6) Vg!. den Brief Jacob Grimm's an seinen llmder Wilhelm d. d. Paris 
1805 Mlirz 1: Wachler &ei ein emsiger Mann, der was leisten wUrde, 
wenn er sich bloB ani eins legte, vgl. Briefwechsel zwischen Jacob nnd 
Wilh. Grimm aus der Jugendzeit, herausgeg. von Herm. Grimm und 
Hinrichsen. Weiwar 188 l , S. 2S. 

6) Sammelband der Marburger Universitatsbibliothek VlI d C 332. 
1) Rommcl a. a. O. meint aLlerdings, daB W., der bis zum Augen

blick der Invasion "aufierst freisinniger Volksredner" gewesen sei, in 
seiner Tatigkeit als Reichsstand und vermoge seiner Verbindung mit dcm 
PrUfekten v. Berlepsch, mit Johannes von MUlier und anderen Staats
milnnem der Universitat niltzlicher gewesen sein wiirde, wenn er seiner 
maBlosen, auch die koUegialische Eintracht sWrenden Heftigkeit - auch 
Miinscher a. a. O. S. 82 spricht von W.'s reizbarer Empfindlichkeit - ein 
Ziel gesetzt haben wiirde. 

Zcitschr. Bd. 56. 21 

• 

• 
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versitatsbibliothek verdankt seiner rastlosen Energie au1'ler
ordentlich viel'). 1815 wurde er auf seine Bitte aus dem 
kurhessischen Staatsdienst entlassen; er ging damals nach 
Breslau, wo er bis zu seinem 1838 erfolgten Tode noch 
eine hervorragende Wirksamkeit entfaltet hat '). Zweimal 
ist er Vorsteher des Staatswirtschaftlichen Instituts gewesen, 
dessen Mitglied er 1803 wurde, sowie seit dem Jahre 1812 
auch Mitdirektor des pbilologischen Seminars. Die sehr 
verschiedenartigen Vorlesungsgebiete beweisen die auBer
ordentlicbe Vielseitigkeit dieses Mannes ' ). 

Der Vertreter der Mathematik llnd Physik war der im 
Jahre 1766 in Stuttgart geborene Karl Ha u ff'), der sicb 
1793 in Marburg habilitiert batte, Ilbrigens ein Verwandter 
des Dichters Wilhelm Haulf. Seine Gelehrsamkeit fand 
bald Anerkennung, jedoch vermi1'lten viele bei ihm die 
Klarheit des Vortrags und tadelten seine Einseitigkeit und 
mangelnde Weltkenntnis und seinen oft schneidenden Eigen
sinn 5). Aus den Akten tritt sein Bild hervor als das 
eines auBerordentlich empfindlichen und streitlustigen Mannes, 
der gar manche seiner Kollegen durcb seine grobe schwabiscbe 
Art vor den Kopf stie1'l und den jedes unscbuldige Wort 
verletzen konnte. Jung trat 1795 fur seine Ernennung zum 
Ordinarius ein, da Hauff bekannterma1'len ein hervorragend 
geschickter Pbysiker und auch sonst seines Eracbtens "ein 
sehr braucbbares Subjekt Illr die U niversitat" sei 6). Der 
Kurator, Minister Waitz von Escben, bemerkt 1797, Professor 
Hauff mache in der philosophischen Fakultat "ungeacbtet 
seiner Sonderbarkeit und Eigensinns durch seine Scbriften 
und Kenntnisse Epoche" 7). - Hauff war im Besitze zahl-

.) Zedler •. a. O. S. 72 fl. 
!) Er ist dort u. a. auth der 1. Direktor des im Jahre 1815 neu 

gegrUndetcn Breslauer Staatsarchivs gewesen (vgl. Kruseh. Gesehichte 
des Breslauer Staatsarchivs, Leipzig 1908, S. 49 ff. in "M.itteiJungen der 
Kgl. Prcu6ischen Archivverwa1tung", Heft 11) . 

• ) Universa1geschichte, mittlere nod Deuere Geschichte, Diplomatik 
und Einfllhrung in das historischc Studium. allgemeine nod deutsche 
Literaturgeschiehte, deutscher 8tH, griechische nod rOmische Literatur· 
geschichte, lutherische Dogmatik nDd endlich ein theologisches collegium 
nDd practicum. vg!. GundJach S. 352. 

4) Gundlach Nr. 65 1, vgl. auch MUnscher. Geschichten aus dem 
Hessenland. Marburg 1881, S. 88 ft . 

&) Wachler, Milnscher S. 79 . 
• ) UA. A IV 5a Nr. 7. 
7) Geh. Rnt Nr. 8025. - Dieser bemerkt im Jahre 1800 von ibm, 

daB "er aJ s fin geschickter 1dathematicus nnd Astronom der Universitaet 
besonders nUtzlich" sei, was ihm auch auswarts einen gro6en Ruf verschafJt 
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reicber und kostbarer Instrumente, die er aus Mangel an 
Universitiits-Instrumenten fOr seinen Unterricht verwandte ' ). Er war Freimaurer, aber auch begeisterter Kantianer 2). Er 
unterhielt lallgere Jahre bindurcb mit Friedrich Creuler 
und dessen Vetter Leonhard Creuler eine Privatiehranstalt·). 
- In schwerster Zeit hat Hauft' grotlen Mut gezeigt. Er 
hat 1807/08 dem franzOsischen General Le Suire wegen 
des gefahrlichen, von den Franlosen in Marburg angelegten 
Pulvermagalins, so kraftige Vorstellungen gemacht, datl 
sicb dieser schlietllicb lur Nachgiehigkeit entschlotl·), als 
er einsehen mu.5te, wie seine Drohungen, den Professor 
Hauft' nach Mainz abfUhren zu lassen, nicht verfingen. -
Im Jahre 1808 hat Hauft', weil er nicht dem Usurpator 
dienen wollte, seinen Abschied genommen, trotzdem er 
dadurch einer ungewissen Zukunft entgegen ging. Er starb 
hochbetagt (1846) nach einem wechselvollen Leben in 
BrUssel. 

Jobann Christoph U 11 m an n 5), 1771 in Kassel geboren, 
wurde 1793 zum autlerordentlichen Professor der Philosophie 
und der Finanzwissenschaft ernannt. 1795 ist ihm die Di
rektion tiber das Mineralienkabinett anvertraut worden, und 
2 Jahre darauf wurde er Ordinarius der Staatswirtschaft und 
insbesondere der Berg- und HUttenkunde. Dies geschah 
vornehmlich auf Betreiben Jung's, der in seinem Gesuch an 
den Landgrafen betont, datl dieser hoft'nungsvolle junge Mann 
sich als autlerordentlich befahigt bewiesen babe, grUndliche 
Kenntnisse und einen vortreft'lichen Lehrvortrag besitze und 
sich uin einem christlichen gesitteten Lebenswandel die vor
zUgliche Achtung aller Rechtschaft'enen und besonders der 
ganzen U niversitiit erworben" habe a). Gleichzeitig war Ull
mann aucb Mitglied des Staatswirtschaftlichen Instituts ge
'\-'lorden, dessen V orsteher er viermal gewesen ist. Im April 
1809 ist er mit seinem juristischen Kollegen Robert, wie 
wir schon hOrten, in Kassel gewesen, urn als Beauftragter 
der Universitat fUr deren Erhaltung zu wirken.ImJuli desselben 

habe, er habe gewohnlich obee 25 Zuhorer, was seit Wolff's Zeiten in 
Marburg "etwas Unerhortes" seL Mit groOem BeifaU Jese er Experimental
Physik und sei ein glUcklicher Experimenteue . 

• ) UA. A IV 4 b Ne. 32. 
t) Geh. Rat Ne. 7044 und Gcb. Kabinett, Geb. Cocrcspondenz 1700 

bis 1802 in O. W. S., Gel. 235. 
') Creuzee, Aus dem Leben eines alten Professors a. a. O. S. 23. 
") Rommel a. a. O. S. 480. 
') Gundlach, Ne. 831 uud unten S. 341. 
6) Univ.-Kuratorium acc. 1920/30, Rep. 11 Nr. 144, BJ. 51 v. 

2P 

• 
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Jahres ist er dann 5 Wocben lang wegen der gegen ihn vor
g ebracbten Bescbuldigungen (MiWiterschaft am Stern berg
schen Aufstand) von den Franzosen im Arrest behalten 
worden. Schlielllicb mullte er aber ganzlicb freigesprochen 
werden . - Scbriftstellerisch ist Ullmann wenig bervorge
treten. Er starb im Jabre 1821, nocb nicht 50jahrig. 

Den Bescblull der Ordinarien der pbilosophischen Fakultat 
macbt Georg Friedrich Creuzer'), "der Wiederherstel
ler und PHeger" ') des Studiums der klassischen Literatur auf 
der Philippina, ein Marburger Kind (1771-- 1858). Ende 
des Jahres 1800 war er, der dem U niversitatskurator Waitr 
van Eschen dazu am geignetsten erschienen war 8), zum 
aullerordentlichen Professor mit einer Anwartschaft auf die 
Lehrstelle der Eloquenz und des lateinischen Stils mit einem 
Gehalt von l OO!! Reichstalern ernannt worden. Creuzer 
hatte schon als ganz junger Privatdozent, Wintersemester 
1796197, wenn sein Kollege Hauft' recht unterricbtet ge
wesen ist, in seiner Vorlesung uber Naturrecht mehr Zu
bOrer als die beiden Ordinarien Tiedemann und Bering zu
sammengenommen in den ibrigen '). AIs im Jahr 1797 nach 
dem Weggang K . W. Robert's nach Kassel die Stelle fUr 
das Lebrfach des N aturrechts beim Staatswirtschaftlicben 
Instituts frei geworden war, da schlug man Creuzer als 
Nacbfolger vor: er habe sicb nicbt nur mit den neueren 
Veranderungen des Naturrechts, sondern mit der gesamten 
praktiscben Pbilosopbie mebr als irgend ein anderer bekannt 
gemacht 6) . Dies habe er nicht allein dem Marburger aka
demischen Publikum durch mebrjahrige zahlreiche Vorle
sungen ilber alle Teile der Disziplin gezeigt, sondern aucb 
einem gr00eren HOrerkreise durch seine mit ausgezeichnetem 
Beifall aufgenommenen Schriften ilber die schwierigsten Ge~ 
genstande hinreichend bewiesen. Durch seinen Freund v. 
Savigny war Fr. Creuzer zur akademiscben Laufbabn er
muntert worden 6). Creuzer erzahlt uns in seiner sehr lesens
werten Selbstbiographie vom haufigen Zusammensein der 
damaligen jungen Marburger Dozenten '). Er bericbtet 
dort, sie seien gern und viel gewandert, und man habe nach
ber urn so friscber gelesen, wie die ZuhOrer hatten verspilren 

I) GundJach Nr. 582, Knetsch a. a. O. S. SO UDd bes. :Maurer a. a. O. 
t) WachJer, MUnscher S. 41. 
.) G_h. Rat Nr. 7280. 
' ) UA. A IV 6& Nr. 7 . 
• ) Eb_Dda . 
• ) Creuzer, Aus dem Leben eines 3,lten Professors a. a. O. S. 2i ~ 
') Ebenda S. 28. 

• 
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k Onneri. Nach Curtius' Tod (1802) wurden dessen LehrHicher 
durch Wachler und Creuzer "glilcklich \Vieder besetzt" '). 
Leonhard gedenkt in seinen Lebenserinnerungen seines 
Freundes Fr. Creuzer, des eben so tief forschehden, als ge
schmackvollen Altertum-Kenners, der '"leicht entzilndbar fUr 
Grolles und SchOnes" 2) ihm seit der gemeinsamen Marburger 
Studienzeit in herzlichster Weise zugetan gewesen sei. -
Die Knauserigkeit der R egierung war schuld daran, da.i\ die 
Philippina auch diesen tOchtigen Gelehrten verlor, der mit 
einer bescheidenen Zulage in Marburg hatte gehalten werden 
konnen S). G. F. Creuzer ging 1804 I'lach Heidelberg. Dort 
gelangte der "Romantiker unter den Philologen" dann spater 
zu hOchstem Ansehen . 

Der einzige Privatdozent in der' philosophischen Fakultat 
war damals des eben. genannten Friedrich Creuzer's Vetter 
Christoph Andreas Leo n h a r d C r e u z er'). Er stammte 
gleich diesem aus Marburg, wo er im Jahre 1768 geboren 
wurde. Die beiden Vettern haben 1790 zusammen' in }Iona 
studiert und voll Begeisterun g Schiller gehOrt. ' ) Bereits 
im Herbst des Jahres 1791 kehrten die Beiden ,vieder in ihre 
hessische Heimat zurUck. lm Sommer 1794 habilitierte 
sich Leonhard Creuzer in seiner Vaterstadt fOr speku
lative und praktische Philosophie, sowie fUr griechische und 
lateinische Literatur. Sein Gesuch urn Anstellung als Extra
ordinarius, das er 1798 an den Landgrafen richtete, wurde 
abgelehnt - trotz warmer FUrsprache des Senats, der in 
seine m Bericht an den Landgrafen rOhmte, da.i\ sich Creuzer 
"durch seine . Geschicklichkeit, als seine R echtschaffenheit" 

• 

1) Wachler, Mifnscher S. 84-. 
I) v. Leollhard a.. a. O. S. 28. - Jacob Grimm 'an Pfarrer Bang in 

Go6felden , d. d. Kassel 1819, August 18 : er bewnndere C.'s FIei6 nnd 
Ideenreichtum, wie wohl er nicht ganz seine mythologischen Ansichten 
teilen konne. (Private und amtl iche Beziehungen der llrlider Grimm zu 
Hessen. Baud 1: Briefe der Briider Grimm an Hcssische Freunde, herausgeg. 
von E. Stengel, Marburg 1886, S. 50.) 

• 
S) Wachler, Mlinscher S. 87. Wir hUrten oben von Cr.'s jammer

li chem GehaU. Erst durch seine Ernennung zum ordentlichen Professor 
- 1803 - die eine Besoldungszulage von 200 Talern nod 6 Maltern Kom 
zur Folge hatte, wurde er, wie er in seinem Dankschreiben an den Land
grafen (undatiert, prasentiert am 6. Jauuar 1803) schreibt, den "drUckenden 
Nahrungssorgen eutri6en", vgl. Geh. Rat Nr. ~076. 

' ) Vg!. Gundlach Nr. 600 und ~laurer R. a. O. 
11) Fr. Creuzer, Aus dem Leben eines alten Professors , S. 18. -

In K. W. Justi's Nachla6 finden si ch auch Briefe L. Creuzer's an Justi 
aus der Jenenser Zeit mit einer Schildecung des Eindrucks, den Schiller als 
Dozent auf seine Znhorer gemacht hat. 
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sich vorteilhaft bekannt gemacht habe '). Erst Ende 1803 
ist Creuzer, der 1801 zum Subdiakonus an der lutherischen 
Kirche ernannt wurde, Ordinarius der praktischen Philo
sophie geworden. In der Zeit der Fremdherrschaft hat er 
sich als Mitglied der neu errichteten Marburger Zentral
Wohltatigkeitsanstalt, sowie als Stifter einer Industrie-Frei
schule auBerordentlich verdient g emacht. - L. Creuzer hat 
mehrere vorteilhafte Rufe nach auswarts abgelehnt '). Bei 
Gelegenheit eines nicht angenommenen Rufes nach Gent im 
Jahre 1818 hat sich sein K olJege Wurzer an den damaligen 
K urator, Staatsminister v. Schmerfeld gewandt, urn diesen 
fUr die Philippina sehr wirksamen Mann, der "gerausch- und 
anspruchslos, aber solid und kraftig" wirkte, der Universitat 
zu erhalten '). "In einer langen R eihe von J ahren" - so 
heiBt es in einem N achruf auf ihn') - hat Creuzer "a18 
Religions- uod akademischer Lehrer, als Mitglied des K on
sistoriums, als Mitinspektor und bestandiger R eferent in 
der neu gegrundeten Beneficienanstalt und in zahlreiche n 
anderen Amtern "riihmlich ausgezeichnet und segensreich 
gewirkt". Es ist nicht zu verwundern, dail Leonhard Creuzer 
bei einer derartigen Inanspruchnahme zu keiner literarischen 
Tatigkeit gelangen konnte. Er starb im Jahre 1844, nach
dem er rund fiinfzig Jahre als Dozent und fast zweiund
vierzig J ahre lang als Geistlicher gewirkt hatte. 

Wir haben versucht, uns ein Bild van den PersOnlich
keiten zu machen, die zu Beginn des 19. J ahrhund erts an 
der Marburger Universitat wirkten. Urn die Griinde des 
damaligen Niedergangs der Philippina erkennen zu kOnnen, 
ist es nOtig, die wissenschaftlichen Hilfsmittel, die Ins tit u t e , 
kennen zu lernen, die jenen Mannern zur Verfiigung g e
standen haben '). 

' ) UA. A IV 4 b Nr. BB . 
• ) • . a. O . . 
') Akte des landesherrl . Kurators der Universitat MarbuTg n. 1 H. 1. 
' ) Neuer Nekrolog der Deut,ehen, 22. Jahrg. 1844, 1. Teil , S. 215!. 
to ) Es dUrfte bercchtigt sein, hier etwas ausftihrli cher auI die Ent-

wicklung der Institute einzugehen, da im Anhang der groDeD Univcrsimts
Geschichte die Geschichte der Institute erst oath 1866 einsetzen soll. -
Die Reihenfolge der InstItute im Nachfolgenden entspricht derj enigen im 
groBen Bericht des Prorektors Weis (mit den Einzelberichten der Instituts
leiter), den dieser im Februar IfllS an den Prafekten Rcimann zu erstatter. 
hatte (UA. Naehtriige Nr. 1885). - Au! die im Jahre 1529 ge,tiftete 
Sti p e ndiat c n a n s talt kann hier nicht eingegangen werdeD. Zur 
Orientierung sei hingewiesen auf : K. W. Ro b e r t , Nachricht von dem 
Unterricht, den die aut hiesiger Universitat studiercnden Theologen und 

, insbesondere die Stipendiaten empfangen. Marburg 1772 - Mich. Conr. 
e u r ti u s, Geschichtc des Stipendiatenwesens zu Marburg. Marburg 1781. 
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Von gro13em Interesse filr die Beurteilung des Zustandes 
der Universitatsbibliothek urn das Jahr 1800 ist der 1798 
von der U niversitat seitens des Kasseler Geheimen Rates 
fiber das Ritterschaftliche desiderium speciale geforderte 
Bericht '). Es hei13t darin: Die UniversiUit vereinige sich, 
beseelt von dem patriotischen W unsche, die Marburger Lehr
anstalt immer mehr aufblilhen zu lassen mit dem von 
der Ritterschaft geschehenen Antrage. Letzterer betrafe 
eines der wesentlichsten Bediirfnisse der U niversitat und 
habe auf deren "Flor" den gr013ten und unmittelbarsten Ein
flu13. Keine U niversitat kOnne sich ohne eine betrachtliche, 
offentliche Bibliothek zu einer bedeutenden BIUte erheben 
und das vollstandig leisten, was sie solle. Schon an sich 
verschaffe der Besitz einer ansehnlichen Bibliothek einer 
Universitat Ruf und ziehe Fremde dahin, wie das Beispiel 
GOttingens zeige . .. Noch notwendiger sei der Gebrauch 
einer reichhaltigen Bibliothek fur die akademischen Lehrer ... 
Am fuhlbarsten werde ein solcher Mangel fUr einen Lehrer 
alsdann, wenn er sich schriftstellerisch betatigen wolle. Be
sonders sei dies beim gegenwartigen Zustand der Wissen
schaften der Fall, indem neue Schriften in einer fast unilber
sehbaren Menge erschienen und bei den allgemein so sehr 
gestiegenen Preisen. Die Besoldungen kOnnten nur fur die 
sparsamste Wirtschaft ausreichen, daher sei das Bedurfnis 
einer reichen Offentlichen Bibliothek doppelt gro13 und drin
gend. - Sie durften nur den Zustand der Marburger Uni
versitatsbibliothek schildern, urn es augenscheinlich zu machen, 
wie wenig sie zu dem angefuhrten Zwecke genuge. Kein 
einziges Fach ware in ihr auch nur einigermaBen vollstandig 
besetzt, in einigen Disciplinen sei fast so gut wie nichts 
vorhanden . Die sUlndigen jahrlichen Einnahmen fur Ver
mehrung und Erhaltung der Bibliothek betrOgen nur 50 
Kammer-Gulden und die gesamten Einnahmen - nach einem 

I mehrjahrigen Durchschnitt - hochstens 120 Taler. Es waren 
aber jahrlich mindestens 1000 Taler nOtig fOr den Ankauf 
der allernotwendigsten und unentbehrlichsten BOcher. Die 

und endlich W. Di e h J, die Stipendienreform LandgraI Philipps im Jahrc 
1560 nod das alteste Marburger StipeodiatennIbulIl in .. 11hiiipp der GroB
mUtige, Beitragc zur Geschichte seines Lebeos uod sciner Zeit". (Fest
schrift des Historischen Vercins Hir das GroBherzogtum HesseD. Marburg 
1904, S. 2-29 H.) und von dcm gleichen Verfasscr: Stipendiatenbuch def 
Universitat Marburg fUr die Zeit von 1564-1624, Marburg 1908 (= Heft 6 
der QueUen und Studien zur hessisehen Sehul · uDd Universitatsgesehiehte). 

I) Univers .. Kuratorium ace. 1920/80, Rep. 11 Nr. 149. Vgl. hierfUr 
Rueh Zedler a. a. O. S. 7L. 
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lakonische Antwort erfolgte drei W ochen spater - d. d. 
Kassel 1798 November 30 - durch das berQchtigte ,;be
ruhet dermalen". - In diesem wenig erfreulichen Zustande 
ist die Universita tsbibliothek bis zur Franzosenzeit geblieben . 
Die Bibliothekare Bering und Wachler haben in dem Bericht, 
den sie mit anderen Institutsvorstehern im J ahre 1808 an 
den Prafekten ') des Werra·Departements zu erstatten hatten, 
mit Nachdruck die oben geschilderten Mangel betont. Sie 
hoben hervor , dail filr die medizinische, naturhistorische und 
physikalische Literatur wenig oder gar nicht gesorgt sei 
und stellten bei dieser Gelegenheit eindringlich dar, dall eine 
Vermehrung des Fonds bis zu 800 R eichtalern k aum zur 
Befriedigun g der dringendsten Iledrilfnisse ausreichend sein 
werde. Die U niversitatsbibliothek ist erst unter K onig 
J<, rorne in ihrern Biicherstand urn mehr als die H alfte ver
grollert worden '). D er B ibliotheksfonds wurde damals auch 
betrachtlich verrnehrt. 
. Irn 17. Jahrhundert haben die Vertreter des Lehrfaches 
der A n at 0 m i e ein e eigene Wirkungsstatte erhalten 3), in
dem unterrn 14. Dezember 1678 der Landgraf Karl das 

. W olffsche Haus zu offentlichen Sektionen eingera urnt hat. 
Beim Bau des R eithauses urn 1730 war das anatornische 
Theater abgebrochen und seitdem kein neues errichtet 
:worden ' ). . In dieser Zeit haben die anatornischen. Sektionen 
im medizinischen Audito~ium stattgefunden. U nterm O. Marz 
1748 (Kassel) erfolgte ein R escript des Landgrafen an die 
Universita t, d"s den Befehl erhielt, ein Projekt entwerfen 
zu lassen, \Vie dem Mange] an den notigen Instituten bei 
der medizinischen Fakultat abzuhelfen sei. Die U niversitat 
;mtwortete, daB ein anatomisches Theater wohl auch noch 
im Funck'schen H ause eingerichtet werden kOnne'). Wenn 
der Landg raf aber die verfallene sog. W olfsburg unter dem 

1) UA. Nachtrage Nr. IP.s5. 
' ) Verg!. Zedler n. a. O. S. 73ff. nnd bes. S. 77 u. S. 83. - FUr 

die geistige Nahrung der Marburger sorgten 2 BuchhandJungen: 1. die 
Krieger'sche Nene akndemische nod 2. die Bayrhoffer'sche . . Vgl. WachJer, 
Aphorismen S. 147 f. nod l{onnecke, Hessisches Buchdruckerbuch. Mu r
burg 1894, S. 277 fI. 

') Vg!. Paul A. Jaensch 3. a. O. S. 795. - Jaensch hat in dieser. 
oben (8 . 808) bereits angegebenen Arbeit eine ausgezeiehnete, Uberaus 
wertvollc - auch fUr die Gesehiehte der mcdizinischen FakuJt iit - Darstellung 
ocr Geschichte des anatomischen Unterrichts an der Marburger Universitiit 
gegeben, aui die hier fU r alJ e Einzelheiten verwiesen werden kann. -
Aus ih10 unbckannt gelJliebenen QueUen werden hier "ein ige Ergiinzungen 
gegeben . 

• ) UA. A IV 3 cB I Nr. 1. 
' ) E~enda. 

, 
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Schloll zu einem soIchen umgestaIten lassen wolle, so sei das 
viel besser und passender. Eserfolgt nichts. Endlich im August 
1766 hOren wir von einer landgraflichen Resolution an die medi
zinische Fakultat; sie soIle vorlaufig, bis auf andere Weise Rat 
geschaffen werden wiirde, das im grollen CoIlegien hause auf dem 
"Plan" befindliche zum anatom. Theater eingerichtete Zimmer 
benutzen 1). Ein Vierteljahr spater wird auf eine Beschwerdeder 
BibIiothekare Coing und Haas das Ballhaus fiir die Sektionen 
bestimmt. Jene hatten namlich vorgestellt, das auditorium 
medicum lage so nahe an ihren Wohnungen, daB sie bei Ab
haItung anatomischer Sektionen wegen des iiblen Geruchs 
nicht darin bleiben kOnnten, und dall die Universitatsbibliothek 
selbst Schaden leiden mOchte '). Erst Ende 1785 wurde auf 
wiederhoIte Bitten der UniversiUit der Ankauf eines Grund
stiickes in der Ketzerbach genehmigt '). lm Oktober 1787 teilte 
der Kasseler Geheime Rat mit, daB das Holzgebaude des 
90rtigen anfitomischen Theaters abgebrochen und nach Mar
j)Urg gebracht werden solle ' ). Das Marburger anatomische 
lnstitut ist dann erst Ende 1788 fertiggestellt und in Betrieb ge
nom men worden. Der jahrliche Fonds betrug 100 R eichstaler 
pnd 40Schuh Brennholz. Zum Leiterder Anstalt wurde Michaelis 
ernannt und zu seinem Prosektor der Professor Briihl bestelIt '). 
Das "anatomische TheaterU muS bei aller Einfachheit fUr jene Zeit 
<loch sehr schOn gewesen sein, denn selbst die Marburger 
Biirgerschaftsprichtin einem 1804 an den Kurfilrsten gerichteten 
Bittgesuch von dem "prachtvolIen anatomischen Gebaude" G). 

Anfang des Jahres 1787 teilt Johann David Busch 
dem Landgrafen mit, daB er seine angekiindigte Vorlesung 
uber Vieharzneikunde nun auch wirklich zustande gebracht 
und .einen ziemIich zahlreichen H Orerkreis bekommen habe '). 
Dies sei die erste derartige Vorlesung se it der Stiftung der 
U niversitat. Er bitte den Landgrafen urn ein Gebaude fOr eine 
Tier-Anatomie (zoo tom. Theater)'). · Unterm 23. 

1) UA. A IV S c fJ 1 Nr. 2. (Es war mit einem Aruphitheater Yersehen.) 
!) UA. A IV Bc a 1 Nr. 110. 
') Jaensch a. a. O. S. 796 .. 
' ) Eb.nd. S. 798. 
~) Ebenda S. 799. 
6) Gch. Rat Nr. 7837. 
7) Der Darstellungwurdezugrundegelegtdie Akte UniverkKurratorium 

acc. 1020/30, Rep. II Nr. 171. - Die einschlligigen Akten des UniversiUits
archiys sind anscheincnd groBtentcils nicht mchr vorhandell . 

8) J un g, der frUll er in Kaiserslautern selbst Tierarzneikllnde gelehrt 
hatte (vgL Stieda a. a. O. S. 112) , trat besondcrs warm filr das nelle In
stitut cin. Er habe schon innige Beruhigung darilber empfunden, al s er 
gesehen, daO del' Herr KoUega Busch "einen hinHinglichen nuruerum 

-

• 
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Januar 1738 wird die Universitat zum Bericht aufgefordert '). 
Sie antwortet am 13. Februar t es sei sehr zu wunschen, 
daB dieses gemeinnUtzige Institut gefordert und unterstUtzt 
werde '). Da der zur Anatomie bestimmte Platz hierzu nicht 
passend und der Fonds nicht ausreichend sei, so millilten 
sie dem Landgrafen die Beforderung der guten Sache Uber
lassen. Der zur Begutachtung aufgeforderte Etats-Minister 
und Universitatskurator v. FleckenbUhl, gen. Bilrgel aullert 
sich am 21. Februar dahin : das Institut der Vieharzneikunde 
des H errn Professors Busch, das so glUcklich angefangen 
habe und so Gutes hezwecke, zeichne sich besonders aus '); 
der sich von diesem "au! das geliebte hessische Vaterland 
ausbreitende N utzen" sei ohne Ausnahme sichtbar. Mithin 
verdiene der Antrag alle U nterstutzung ' ). Er trage an, von 
der medizinischen Fakultat - unter Hinzuziehung des Pro
fessors J ung - ein.en Plan einzufordern liber das ganze 
Institut und einen Uberschlag liber die gesamte Einrichtung, 
wie auch liber die jahrlichen · U nterhaltungskosten . Durch 
Resolution vom 26. Februar erhalt die U niversitat und 
Jung dementsprechenden Befehl. In dem liber die Ange
legenheit un term 28. Marz erstatteten Bericht wird gesagt, 
die jahrlichen Unterhaltungskosten wlirden 30 Reichstaler 
fUr anatomische Bedilrfnisse betragen, und ferner durften 
6 Klafter Brennholz notig sein. Sie baten darum, dall der 
Landgraf die Einrichtung dieses Instituts, das so eng mit 
den gegenwartig in Aufnahme kommenden okonomischen 
Wissenschaften verknlipft se i, beschleunigen lassen mOge. 
Der Nutzen dieses Instituts sei groB, auch fUr die "Auslander" 
(Nicht-Hessen). Am 17. April desselben Jahres wird der 
Antrag genehmigt, und die K ammer erhalt Anweisung, das 
W eitere wegen des Ankaufs des Platzes zur Tieranatomie 
und der jahrlichen U nterhaltun g zu verfligen und sich 
wegen des erforderlichen Bauholzes mit dem Oberforstamt 
in Verbindung zu setzen. Das Gebaude scheint noch im 
Lauf desselben Jahres hergerichtet worden zu sein. - 1808 
hat Busch ') in seinem Bericht an den Prafekten des Werra
Departements urn Erhohung des Fonds bis zu 200 Talern , 

auditorum" crhalten habe, weil die Viehar.zneikunde zu seinem Faeh so 
wesentlich notig sei. - B a J din g e r trat kurz nod 1akonisch mit den Worten 
"der Gerechte erbarmet sich auch des Viches" fUr die Sache Busch's CiD. 

') Die einzclnen Gutachten der Professoren wurden mitiihersandt. 
:I) Er filgt oaeh hinzu , es sei "wahrhaft eine Freudc, so viele Manner 

zu bemerken, welche sich mit wahrem Eifer fur den Ruhm, Flohr and 
Aufnahme der UniversiUit Marburg verwenden". 

I) UA. Nachtrlige Nr. 1385. 
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nachgesucht. Er konnte gleichzeitig mit Recht von sich 
sagen, dail der Ruf der .. Tierarzneischule" (Vieharzneischule) 
schon durch mehrere in- und auslandische Tierarzte be
grlindet sei. Dieses Institut, das im J ahr 1825 ein neues, 
nach Busch's Pllinen gebautes Haus bekommen hatte, hOrte 
als Zweig der Universitat durch BeschluB vom ti . Februar 
1834 auf, fortzubestehen, hat dann aber noch bis 1837 .. ein 
Scheindasein" gefilhrt ') . 

Das k I i n i 5 C h e Ins tit u t verdankt, wie bereits erwabnt, 
seine Entstehung dem Professor C. F. Michaelis 2). Dieser hatte 
unter dem 11. Januar 1786 den Landgrafen urn Unterstiltzung 
flir einen Zweck gebeten, der sowohl filr die U niversitat, 
wie filr die Marburger Armen wOhltatig und niltzlich ware. 
Er beabsichtige namlich im kilnftigen Sommerhalbjahr ein 
Kolleg zu lesen, in welchem er armen Kranken in Gegen
wart der Studierenden Rat erteilen, und wenn chirurgische 
Operationen n6tig ~~ien, diese im Beisein der Studierenden 
verrichten wolle. Uberhaupt sei sein Bestreben, die Stu
denten am Krankenbette mit der Natur bekannt zu machen. 
Er bate urn unentgeltliche Verabfolgung der fur arme Kranke 
verschriebenen Medizin. Urn einen Kostenanschlag ersucht, 
bezeichnet Michaelis eine jahrJiche Summe von 200-250 
Reichstalern als ,.sehr karglich"; 300 Reichstaler aber worden 
voU genligen. Daraufhin wurde vom Landgrafen unterm 
24. J anuar 1786 ein jahrlicher F onds von 200 Talern be
willigt. Der erste Erfolg war ein derartig glucklicher, dail 
von Pfingsten bis Ende 1786 von 96 eingelieferten Kranke 
68 geheilt wurden und nur 2 gestorben waren. Vom Fonds 
waren nur 96 Reichstaler verbraucht worden. - Ende 1799 
konnte Michaelis in einer Eingabe darauf hinweisen, daB 
das klinische Institut wirklich einen sehr groilen Nutzen 
stifte und von beinahe 40 Personen besucht werde. Seine 
gleichzeitige Bitte, dail jeder Einheimische (jedes Landeskind} 
vor der Doktorpromotion wenigstens ein halbes Jahr dies 
Clinicum zur Zufriedenheit besucbt haben musse, wurde 
nicht nur genehmigt, sondern der Landgraf traf auch noch 
die erweiternde Bestimmung, daB jede weitere Beforderung 
den Besuch des Clinicums zur Voraussetzung haben sol\e. 
Wachler spricht in seinen 1802 erschienenen IIAphorismen 
liber die U niversitaten" ' ) von den wohltatigen Wirkungen, 

• 

• ) Gundlach S. 2SO. 
I) Univers.-Kuratorium ace. 1920,130, Rep. II Nr. 174. Vgl. da.zu UA. 

A IV ~ C £ 1 Nr. 1. Vg!. oben S. S07. 
' ) S. 151. 
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die das klinische Institut in bezug auf die Ausbildung junger 
Aizte, wie auch hinsichtlich der U nterstiitzung armer Kranker 
hervorgebracht habe. -

Der Plan des im Jahre 1803 endlich zur Errichtung ge
kommenen chirurgischen Instituts, des Institutum 
(: h iru r g icu m Guilel m i num, geht z'urUck bis insJah~ 1791 1). 

Damals schl00 sich der akademische Senat der von 38 Studieren
den - unter Hinweis auf Halle, WOrzburg, GOttingen und 
Mainz, wo schon lan gst derartige Hospitaler bestiinden - ge
a uBerten Bitte an. Die U niversitat wurde daraufhin zum Be
richt veranla0t. Auf Erfordern des Senats erstattete M i
ch a e li s. der die Seele des gaozen U nternehmens war, ein 
Gutachten: Das Institut sei zum "Flor" der U niversiUit unent
bebrlich, beinabe keine der bliihenden U niversita ten Deutsch
lands sei ohne .ein solches H ospital. Dies wOrde wabr
scheinlich einen jahrlicben Zuwachs von 20 Medizinern it 
300 R eichstaler verschaffen, also 6000 Reichstaler, die aus 
dem Auslande ins Land gezogen wUrden. Sodann sei das 
lnstitut auch fOr das Korps der tapferen H essen au0erst 
notwendig, die in Amerika nicht selten ibr edles Blut bis 
zum Tode hatten flieBen lassen mussen, weil die vorhandenen 
Wundarzte oft nicht geniigend geschickt gewesen waren, 
urn die Blutung zu stillen. Die Schuld an diesem grollen 
U nglUck, das Hessen vielleicht tausend brave Soldaten ge
kostet habe, sei die gewesen, da0 man fUr diese der Mensch
beit so unentbehrliche Menschenklasse nicht gesorg t babe. 
Er wolle mit seiner Ehre dafUr haften, dall Hessen in 6 
J ahren mehr vortreffliche W undarzte haben solle, als es 
braucbe. Das Institut wUrde den Ruhm des Landgrafen 
erhohen, der durch seine Bauten 1000 Armen Unterhalt ver
schafft hatte. - Auf den Bericht erfolgte nichts, vorerst waren 
alle BemUhungen umsonst. lm Januar 1798 nimmt sich die 
Ritterschaft in einem Desiderium der Sache an: Marburg 
zeichne sich durch den Mangel eines solchen lnstituts n i ch t 
vorteilhaft aus. Das gesamte Land, insbesondere aber das 
O berfOrstentum, wtirde diese Einrichtung a]s eine besondere 
Wohltat anerkennen, und die ganze Absicht wOrde mit 
einem jahrlichen Aufwand von 1000 R eichstalern zu erreichen 
sein. Die medizinische Fakultat kOnne auf Erfordern sach
dienliche Vorscblage machen. ,Die Universitat wiederum 
zum Bericht aufgefordert, erstattet diesen unterm 11. Marz 
1798 und tritt aufs warmste fUr die Erricbtung dieses Instituts 

I) Univers.-Kuratorium ace. 1920/80, Rep . 11 Nr. 177. Vgl. aueh 
UA. A IV SC E b 1 Nr. 5. Vg!. auch oben S. OOi. 
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ein, unter Empfehlung der von Michaelis g emachte n Vor
schlage. Noch immer sollte nichts aus der Sache werden : 
Erst im Jahre 1802 wurden dann endlich die BemUhungen 
um die Verwirklichung der so oft miBgIUckten Grilndung 
mit Erfolg gekrOnt: im Juni dieses Jahres richteten alle 
medizinischen Fakultatsmitg lieder, sowie Jung-Stilling von 
der philosophischen Fakultat, ein S chreihen an den Land
grafen 1) : d~ es immer schwerer falle, vorkommenden 
Falls geschickte Chirurgen zu erhalten, so hatten sie 
sich entschloJilen, ein chirurg isches Institut · zu errichten 
und sie Uberreichten dem Landgrafen einen Entwurf zur 
Bestatig ung. Beim blollen g ewOhnlichen U niversita tsunter
richt nehme man auf die Wundarzte .beinahe nie die nOtige 
RUcksicht. Der V ortrag sei in der R egel so, dall blolle 
Chirurgen nicht den geringsten Nutzen daraus ziehen kOnn
ten. Dabei fehle es meistens an gehorigen U bungen an 
Leichnamen, die besonders zu chirurgischen Operationen be
stimmt seien. An Prufungen der Zuhorer werdc nicht ge
dacht. Endlich mangele es den W undarzten auch an offent
lichen PrOfungen und g emeinschaftlichen Zeug nissen eines 
ganzen K oUegiums. A us aU' diesen Grunden hatten sie -
Baldinger, Stein, Michaelis, Moench, Busch und Bruhl, sowie 
Jung (Stillin g) - letzterer war "wegen seiner vorzuglichen 
Geschicklichkeit in Augenkrankheiten" mit hinzugezogen 
w orden - sich mit einander verbunden. - Die V orschlage 
der Sieben g ingen nun u. a. dahin, dall sie das Institut ganz 
nach Art des Staatswirtschaftlichen Instituts einrichten woll
ten, nur sollte das Direktorium nicht, wie bei jenem, jahrlich 
wechseln, vielmehr der Oberhofrat Michaelis dauernd das 
Direktorium haben. All' dies wurde im J ahre 1802 vom 
Landgrafen sanctioniert, und so k onnte das Institutum Chi
rurgicum Guilelminum endlich im J ahre 1803 seinen Betrieb 
beginnen. Die sieben genannten D ozenten hatten unter 
dem 15. F ebruar einen gedruckten "Plan des zu Marburg 
gestifteten Instituti Chirurgi Guilelmini" veroffentlicht ' ). 

I)' Univers.-Kuratorium a. a. O. Nr. 176. 
') Die Hauptbestimmungen waren diese: Jeder in das Institut Auf

genommene ist MitbUrger der Universitat und erhiilt die Matrikel zur 
Hiilfte. Ihm soJlte hier die Gclegenheit geboten werden, sieh binnen 2 
Jahren die fUr einen Wundarzt n6tigen Kenntnisse anzueignen. Die Kosten 
des Aufenhllltcs solUeu .. bei der jetzigen 1'euerung" ohne Kolleggelder 176 
Reiehstaler betragen fUr Einrichtung des Lehrkurses, fUr unentgeltliche 
ijffentliche Prtifung soIJe gesorgt werden, nur die letzte PIiifung mUsse 
bezahlt werden. - Folgende Gelegenheiten zur Vervollkommnung der 
JUDgen Leute wilrden geboten. Haufigere Teilnahme an ehirurgisehen 
Operationen: an "Kadavern" (BrUhl), bei der Accouchieranstalt (Stein) 



334 Dr. phi!. Rudol! Bri.ger 

In der Franzosenzeit war das chirurgische Institut zeit
weilig eingegangen, daher machte Michaelis im Jahre 1808 
Vorschliige fOr den Fall der sehr wilnschenswerten Wieder
.,inrichtung des Instituts I), die dann auch bald erfolgte. 

Fr. Ahlfeld hat bei Gelegenheit des 100jahrigen Be
.stehens der F r a u e n k I i n i k (1892) wertvolle Beitrage zur 
Geschichte dieser A nstalt veroffentlicht. - Im J ahre 1789 
war G. W. Stein, wie wir hOrten, wider s~inen Willen 
von Kassel nach Marburg versetzt worden, unter Zu
'sicherung der Einrichtung eines Entbindungshauses 
'in Marburg. Im Februar 1791 wurde der Ankauf eines 
Hauses vom Landgrafen verfilgt'). Nach rastlosen BemUhungen 
Steins, dem nur ein vOllig unzureichender Fonds zur Ver
filgung stand, konnte endlich im Januar 1792 die erste 
Schwangere in das Entbindungshaus aufgenommen werden. 
- Mit nie milder bewundernswerter Energie erreichte Stein 
durch ungeziihlte Eingaben - jede geringfilgigste ErhOhung 
·des Fonds mullte geradezu erkiimpft werden -, dall seine 
SchOpfung kurz vor seinem Tode einen doch wenigstens 
·einigermallen ausreichenden F onds in H Ohe von jahrlich 
800 Talern erhielt. Wachler sagt in seinen oben er
wAhnten "Apborismen uber die UniversitAtenU S), in deren 
Anhang er wertvolle Nachrichten "Uber den gegenwiirtigen 
Zustand der U niversitat zu Marhurg" gibt, das dortige 
Entbindungshaus sei "das vorzUglichste Institut, auf welches 
Marburg mit Recht stolz seyn" kOnne. "Die Ordnung, 
PilnctJichkeit, Reinlichkeit", die in dem Entbindungshause 
herrschten, seien "musterhaft". U nd mit Gegeniiberstellung 
des GOttinger Entbindungshauses legt er dar, dall Stein mit 

. nur einem Drittel der U nterhaltungsk osten, die der Univer
·sitat GOttingen jiihrlich zur Verfilgung stilnden, die gleiche 
ADZ~hl von Patienten besorge. 

U berdasimJahre 1789 gestiftete S taa ts wirtschaftliche 
Insti tut hat Wilhelm Stieda im Rahmen einer groBen Arbeit 
ilber "Die NationalOk onomie als Universitlltswissenschaft" 

und dcm klinisehen Institut: Operationcn an Lcbenden (Michaelis), An· 
weisungen an Leichnamen zu gerichtlichcn LeiehenOffnungcD nod Praxis

'GH.nge (Busch), "Staroperations - Institut" (Jung- Stilling). Oberhofrat 
Michaelis will alle diejenigen, die sich einer chirurgischen Operation 
unterziehen mussen, im Fallc der BedUrftigkeit, die durch obrigkeitlichc 
Zeugnisse zu erweisen ist, umsonst besorgen. 

') UA. Nachtriige Nr. 1385. 
') Chronik der Kg!. Preu6. Universitat Marbnrg fUr das Rechnungs

jabr 1891/92, S. 68. Vg!. UA. A IV S e 6 1 Nr. 1 und die von Ahlfeld 
nicht benutzten Aktc, Univers.-Kuratorium ace. 1920/BO, Rep. 11 Nr. 180. 

' ) S. 161 f. 
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ausfilhrlich gehandelt '). Wir k Onnen uns daher hier, unter 
Hinweis auf diese vortrefflichen Ausfilbrung en, dam it be
gnilgen, das Allerwichtigste aus der Geschichte dieses 1n
stituts hervorzubeben. 

D. d. W eillenstein 1789 Juli 7. wird der U niversitat 
Marburg der von dem Professor und Kanzler an der 
Schwesteruniversitat Rinteln von Springer ' ) aufgestellte 
"Plan von einer in Rinteln einzurichtenden und daselbsten 
bereits gnadigst approbierten Staatswirtschaftlichen F acultat" 
mit dem Befehl ilbersandt, gutachtlicb zu bericbten, ob die 
Erricbtung einer solchen Anstalt auch fUr Marburg am 
Platze sei '). - U nterm 5. Aug ust antwortet die U niversitat, 
dall in Marburg alle von S pringer g eforderten Vorlesungen 
auch wirklicb gelesen wiirden, und dall auf diese W eise 
der niltzliche Zweck ohne eine besondere F akultat erreicht 
werden kOnne. Jung legte, da die Sache aullerst wichtig 
sei und ihn auch vorzilglicb an ging e, dem Bericht der U ni
versitat ein ausfilhrliches Sondervotum bei ' ). Sein Antrag 
wurde unterm 25. August hochsten Orts "durchgangig" ge
nehmigt. Auf Befebl des Landg rafen wurde darauf eine 
aus den Professoren Jung , R obert (de m Alten), Busch, 
Moencb, Curtius und Scbleicber bestehende K ommission be
rufen, die ilber die Grundsatze, nach denen die zu errichtende 
Anstalt die Pllege der Kameral wissenschaften zu betreiben 
babe, beraten sollte. Sie legte ihren Besprechungen einen 
ausfilbrlichen Entwurf Jung's zu Grunde. Dieser war die 
Seele des Ganzen, al1e seine VorscbHlge wurden g ebi1\igt '). 
Bereits am 12. Septem ber wurde das neue Staatswirtscbaft
liche Institut, das "Institutum Oeconomico·Politicum", vom 
Landgrafen g estiftet . Nach Ernennung der 7 ordentlicben 

I) In Abhandlungen der Philosophisch-Historischen Klasse der Kgl. 
Sachsischen Gesell schaft der Wissenschaften. Band 25. Leipzig 1907 
(64. Band der Gesarntreihe) S. 208-240 und "Anlagen". - Slied. hat 
nicht benutzt die damnls. noch bei der laufenden Registratur des Univcrs.
Kuratoriums befindlich gewesene Aktc, Univers.-Kuratorium acc. 1920/30, 
Rep. II Nr. 145. Diese bietet cinige wiU kornmene Erganzungen, so u. a. 
den von Stieda (S. 205) vermiOten Springer'schen Originalentwurf -
bez. dessen Anlage B - vom 8. Mai 1789 (Rinteln) nDd die oben er
wiihDten (So 315) interessanten statisti schen ZusammeDstellungen Jung
Stilling's iiber seine Zuhorer. 

') Joh. Christoph Erich v. Sp. (1727- 98), vg!. liber diesen A. D. B. 
Bd. 35, S. 318 und be,. Stied ••.•. O. S. 204. 

8) Univers.-Kuratorium acc. 1920/30, Rep. n Nr. 145. 
4) VgL Stieda a. a. O. S. 209 f. - Das Votum ist gedruckt ebenda 

S. 344 If. (Anlage 26) . 
• ) Stieda S. 211. vg!. auch oben S. 314. 
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Mitglieder ') fand am 13. Mai 1790 im groBen Auditorium 
die feierli che Eroffnung des Instituts statt, bei der Jung die 
Festrede hielt '). - Der Zweck des Instituts war die Be
forderung und Verbreitung staatswirtschaftlicher Kenntnisse. 
Er sollte erreicht werden durch Vorlesungen, durch ge
druckte Abhandlungen, durch Abfassung von Gutachten 
fUr das "Vater- oder . Ausland" und endlich durch Ein
richtung von Prtifungen fur das Kameralfach, und beson
ders auch fur das Forstwesen und die Tierarzneikunde'). -
Zu den ordentlichen . Gliedern gesellten sich auilerordent
liche und Ehren-Mitglieder. - Das ' Institut hatte einen 
allj:ihrlich wechselnden Vorstand '). - Die Wirksamkeit des 
lnstituts hat den hochgespannten H offnungen, die man an 
seine Grundung knupfte, nicht entsprochen '). 

Bereits im J ahre 1660 hatte die Universitat Marburg 
die Absicht geauilert, auf dem "Plan" . (beim collegium 
philosophic urn) einen bot ani s c hen ("medizinischen") 
G art e n 6) anzulegen. Die Stadt machte aber Schwierig
keiten, indem sie u. a. betonte, da0 der "Pbn" ein offent
licher ("gemeiner'") Platz sei, uber den eine auf K osten der 
Stadt angelegte FahrstraBe ruhre. Da sich der Landgraf 
dem Bedenken der Stadt anschloil, verlief die Sache im 
San de. Zwanzig Jahre spater hOren wir dann wieder vom 
botanischen Garten. Im Jahre 1680 bat namlich die medi
zinische Fakultat den Landgrafen urn ein Stuck Land zur 
Einrichtung "eines horti Academici':, urn "die studierende 
J ugendt beiler zu informiren '). Wiederum erfolgte nichts. -

I) 1790 fun giertcn als Lch rer R o b ert fU r Naturrecht, Moench 
fur Chcmic und Naturgeschi chte, Bu sch fIIr Vieharzneikunde, Steg-. 
m a nn file Mathcmatik und Phys ik, C ur t ius filr Geschichte nod Statistik, 
J u n g filr die gesamtcn Staatswissenschaften nnd endJich Se hie j c h e r 
fUr praktische Geometric, Hcrstellung von PliineD und Rissen, Entwerfen 
Yon Zeichnungen, s. Jung in der Vorrede zum 1. (einzigen) Band der 
"Abhandlungcn des Staatswirtschaftlichen lnstituts Ztl Marburg". - :Mar
burg 1790. 

' ) vg!. Stieda a. a. O. S. 213. 
') Von 67 in den Jahrcn 1791- 1819 GeprUften hatt-en nicM weniger 

als 48 die Tierarzneikunde als PrUfnngsfach (nach dem von Stieda. zu
sammengestellten "Verzeichnis der Geprtiften") . 

• ) Ebeoda S. 34711. 
.) Ebeoda S. 290. 
6) Univcrs. Marburg, Marburgcr Regierung, II, 1 E Nr. 16 (0. St. S. 

5567). Der derzeitige Direktor des botan. Instituts tlnd Gartens, Prof. 
Claussen, beabsichtigt spater, eine ausfUhrliche DarsteIJung der Geschichte 
des botanischen Gartens erscheinen zu luseD. Deshalb konnen wir uns 
hier auf das Wichtigste beschranken. 

') Kammcrarchiv XXIV, Nachtrlige, Marburg . 

• 
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Dann berichtet im Jahre 1748 der damalige Rektor J. G. 
Duising I), Professor der Medizin, dem Geheimen Rat auf 
seine Anfrage fiber die Beschaffenheit der HUlfsmittel der 
medizinischen Fakultat, daJ3 kein "medizinischer Garten" vor· 
handen sei, was doch unbedingt notig ware 2). Die Sache 
ruhte dann wieder bis zum Jahre 1766; auf ein erneutes 
Gesuch der U niversitat bestimmte Landgraf Friedrich, dall 
die medizinische Fakultat weitere VerfUg ung erwarten soUe '). 
Im Dezember 1768 richtete hernach der Mediziner Georg 
Philipp Michaelis ' ) eine VorsteUung wegen Anlegung eines 
botanischen Gartens an den Senat '). Dieser hielt aber den 
damaligen Zeitpunkt - die Universitat hatte erst kurz 
zuvor ein Geschenk von 5000 Talern vom Landgrafen er
halten - fUr nicht geeignet. E rst 1786 ist es dann, wie 
wir hOrten, durch die Tatkraft des in diesem J ahre vom 
Kasseler Carolinum an die U niversitat Marburg versetzten 
Professors Moench zur Einrichtung e ines botanischen Gartens 
gekommen, dessen jahrlicher Fonds fUnfzig Taler bet rug, 
indem in dem genannten Jahre das 1764 in Kassel einge 
richtete und zum collegium Carolinum gehOrige Gewachs
haus nach Marburg Ubersiedelte 6). Diesen auBerordentlich 
bescheidenen, am westlichen Ende der Ketzerbach gelegenen 
botanischen Garten treffen wir also ,urn 1800 in Marburg an. 

Hermann Kolbe h at nach der Neu-Einrichtung des 
chemischen Laboratoriums imJahre 1865 eine Schrift 
veroffentlicht, in deren Einleitung er kurz auf die Geschichte 
des Laboratoriums eingeht. Es folgen hierzu noch einige 
Erganzungen ' ). 

Bereits 1655 8) beabsichtigte der Marburger Professor 
D. Joh. T ilemann '), im kom menden Friihjahr ein chemisches 
Laboratorium einzur-ichten, w oriiber e r umgehende fl1rstliche 
Resolution erwartete. E ine Antwort findet sich nicht in den 

I) Gundlach Nr. 323. 
'J UA. A IV 3 c 8 1 Nr. 1. Univers.· Kuratorium ace. 1900/30, 

Rep. Il Nr. 170. 
') UA. A IV 3 e fJ 1 Nr. 2. 
' ) Guadlach Nr. 3'26. 
') UA. A IV 3 e fJ 1 Nr. 2 . 
• ) Vg!. .uch oben S. 80S nnd Wenderoth a. a. O. S. 9 f . 
7) Das ehemische Laboratorium der Universitiit Marburg nnd die 

seit 1859 darin ansgefilhrten chemischen Untersuchullgen nebst Ansichten 
nnd Erfahnmgen liber die Methode des chemischen Unterrichts, Marbrug 
1865, vgl. dazu UA. A IV E, 1 Nc. 1 und Univ.·Kuratorium acc. 19"20/80, 
Rep. Il Nr. 171. 

') Univ. Morburg, Hessische Akten n, 1 E Nr. 12 (0. St. S. 5567). 
11) GnndJach Nc. 812. 

Zeitschr. Bd. 56 . 

• 

• 
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Akten. Viel1eicht hat sich die Sache - Tilemann verlieil 
Marburg schon 1655 - noch mehrere Jahrzehnte hingezogen, 
und es ist wohl erst im Jahre 1686 zur Einrichtung eines 
Laboratoriums gekommen '). - In einem Promemoria J. G. 
Duising's ') d. d. Marburg 1748 Februar 6 heiilt es, es sei 
auch in Marbung ein chernisches Laboratorium gewesen, das 
- urn das Jahr 1730 - zusammen mit dem anatomischen 
Theater abgebrochen worden sei. Der Ballplatz ware dann 
zur Reitschule verwandt worden. Duising auilerte sich damals 
dahin, dail ein Professor der Chemie, wenn ihm die nOtigen 
Geldmittel dazu gegeben wurden, ein privates Laboratorium 
in seinem Hause anlegen kOnne, da man auf den wenigsten 
UniversiUiten Offentliche chemische Laboratorien habe ; es 
musse aber dem Professor eine erkleckliche Zulage gegeben 
werden ') . 

Mehrere 1789 und in den folgenden Jahren ergangene 
Bittgesuche') des Professors Moench und der Universitat 
bez. der medizinischen Fakultat hatten endlich den Erfolg, 
dail nach jahrelangem Harren im Februar 1792 der Befehl 
einer Zahlung von 1250 Reichstalern zum Bau eines che
mischen Laboratoriums an die Kammer erfolgte 6), Das er
baute Laboratorillm mull nicht einmal den al1erbescheidensten 
Anspruchen genOgt haben, denn im Jahre 1808 klagt der 
damalige Direktor des Instituts, der vortreffiiche Wurzer '), 
in seinem Bericht ') an den Prafekten des Werra-Departe
ments voll Bitterkeit: Das chemische Laboratorium, dem er 
vorstehe, befinde sich "im kHlglichsten Zustande". Es sei 
"nichts dadn, wie die 4 Wan de. Kein einziges Instrument, 
nicht einrnal ein Blasebalg od er Feuerzange, mit einem 
Worte gar nichts". Er musse si ch auf seine Kosten daher 
nicht nur die nOtigen Instrumente anscbaffen, sondern auch 
aus den Vorlesungsgeldern alle in seinen Vorlesungen an
gestellten Versuche bestreiten, selbst Holz, Kohlen und 
Of en musse er anschaffen 7). 

Die Anfange einer Sammlung physikalischer 
Ins t rum e n t e liegen im Dunkeln 8). Vielleicht gehen sie 

') s. Kolbe a. a. O. S. 1. 
I) Vg!. iiber diesen S. 387 Anrn. 1. 
.) UA. A. IV 3 c 8 1 Nr. 1. 
") Univ.·Kurator. ace. 1920/80, Rep. 11 Nc. L71. 
.) Kolbe a. a. O. S. S f. 
11) GundJach Nr. SOO. 
7) UA. Nachtriige Nr. 1985, vgl. cin lihnliches vernichtendes zeit. 

gcnossisches rteil bei Kolbe a.. a. O. S. 4. 
8) Die c inschliigigcn Akten konnte ieh crst kurz vor AbschluD der 

Arbcit cinschen. 
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bis ins 17. Jahrhundert zurUck. In dem Schreiben Chri
stian Wolffs vom November 1723 1) , durch das er sich 
unter gewissen Bedingungen bereit erklart, die Professur 
fur Mathematik und das Primariat der Philosophie der Mar
burger Universitat anzunehmen, findet sich auch die con
ditio, dall ihm (W olff) jahrlich 200 Reichstaler gezahlt wer
den sollten, damit er zur Anschaffung der nOtigen physika
!ischen und mathematischen Instrumente, der kostbaren 
mathematischen Schriften und Kupferwerke etc., sowie fur 
Experimente die nOtigen Hulfsmittel halte. Es ist zu ver
muten, dall Wolff diese Sammlung als sein Privateigentum 
betrachtet hat. - Der Mediziner Phi!ipp Jacob Borel'), 
der ebenfalls Physik gelehrt hat, benutzte zu seinen Demon
strationen seine eigene Sammlung '). Vielleicht ist der Grund
stock zum "physikalischen Kabinett" erst im J ahre 1764 ge
legt worden. Damals kaufte namlich die Universitat die 
Instrumente des verstorbenen Dr. Borel von dessen Witwe 
fur die Summe von 350 Gulden ' ). Und im selben Jahre 
schenkte der Marburger Professor der Mathematik und Phy
sik W a I din der Universitat einige Instrumente '). Die 
Sammlung scheint allerdings recht bescheiden gewesen ZlI 

.seill, fehlte es doch zwanzig J ahre spater - 1785 - sogar 
an einer brauchbaren Luftpumpe, so dall der oben genannte 
Waldin erklarte, er kOnne nicht eher Vorlesungen uber Phy
sik halten, bis er eine bessere Luftpumpe besitze G). Im Ja
nuar 1786 7) schrieb er dem Kurator Waitz von Eschen, es 
sei bei der U niversitat ein kleines observatorium notig. urn 
den Studierenden die Himmels-Erscheinungen zeigen zu 
kOnnen. Dazu eigne sich ein Platz auf dem Schlosse. 
Sollte dieser Vorschlag ab er nicht genehmigt werden, so 
sei indessen ein astronomisches Fernrohr von 16-20 Schuh 
hinreichend, womit er den Studenten die Sonnenflecke der 
Planeten, ihre Monde usw. zeigen k Onne. - Erst unterm 
-6 . Marz des darauffolgenden Jahres (1787) erfolgte der Ent
scheid: "Soli vor der Hand beruhen" . Die im Oktober 1786 
.geaullerte Bitte des Professors S t e g m ann 8) urn die fur 

l} Geh. Rat Nr. 4051, vg!. Dersch's Aufsatz Uber Chr. Wolff in diesem 
Heft der Zeitschrift. 

2) Vg!. aber diesen Gundlach Nr. 324. 
' ) UA. A. IV 4 0 J 1 Nr. 1. 
.) EbeDd •. 
') UA. A IV 4 0 J 1 Nr. 2 - iiber Waldin \'g!. Gundlach NI'. G49 . 
• ) Geh. Rat Nr. 81GO, vg!. auoh UA. A I\, 4 0 a 1 Nr. 4. 
7) Geh. Rat Nr. 8159. 
8) Vg!. aber diesen Gundlach Nr. G50. 
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seine Vorlesungen unentbehrlichen Instrumente und urn einen 
ZuschuB zur Bestreitung der Auslagen fiir die notigen Ver
suche in Physik und Mathematik erfuhr gleichfalls den Be
scheid "beruhet" '). Eine im Jahre 1787 eingesetzte Kom
mission lur U ntersuchung der Instrumente stellte deren 
erharmlichen Zustand fest. Auf die im Marz 1789 ') erfolgte 
Klage der U niversitat beim Landgrafen uber das Fehlen 
der notwendigsten Instrumente, ohne die solche physikalische 
Vorlesungen nicht mit Nutzen gehalten werden kOnnten, 
wurden dann wen igstens Dubletten aus dem Kasseler 
Museum an die Universitat abgegeben. Auch erhielt die 
U niversitat ebenfalls aus dem Kasseler Museum eine Elektri
siermaschine. Im Jahre 1796 a ullerte der uns bekannte 
Professor Ha u ff, der im Jahre 1795 die Aufsicht uber das 
physikalische Kabinett erhalten hatte 'l, in einem Schreiben 
an den Prorektor den Wunsch, der Senat mOge sich beim 
Landgrafen fur Errichtung einer Sternwarte einsetzen ' ). Diese 
Bitte fand zwar die allgemeine Zustimmung seiner K ollegen, 
da aber die Zeitlage ungunstig war, unterblieb das Gesuch 
zunachst. Erst am 21. Dezember 1798 ging ein entsprechen
des Schreiben an den Landgrafen ab. In diesem bat die 
U niversitat urn Oberlassung einiger im Kasseler Museum 
doppelt vorratiger astronomischer Instrumente und zweier 
alter auf dem Marburger SchloB befindlicher [Pulver-] 
Turme 5). Am 2. April 1799 wurde vom Kasseler Geheimen 
Rat von der U niversitat Bericht uber die Frage verlangt, 
ob die beiden Pulvertiirme auf dem Marburger Schloll zu 
einem Observatorium geeignet seien. Die Universitat er
widerte, beide waren in ihrem jetzigen Zustand fOr eine 
Sternwarte unbrauchbar. Nach Abbruch des kleinen Pulver
turmes kOnne aber der andere ganz vortrefflich zum astro
nomischen Gebrauch eingerichtet werden. Die Sache verlief 
dann im Sande, und es hat dann noch uber ein Menschen
alter gedauert, bis die Universitat jene 2 Tiirme zur Er
richtung einer Sternwarte erhielt 6). 

Das "physikalische Kabinett" mull sich im Jahre 1803 
jedenfalls in einem recht erbarmlichen Zustande befundeo 

') Geh. Rat Nr. 8156. 
') Ebenda . 
• ) UA. A IV 4 c a 1 Nr. 10. 
' ) UA. A IV 4 c a 1 Nr. 11. 
11) a. a,. O. 
I) Erst am 15. Otober 1834 wurde!l die beiden Pulvertilrme der 

Universitat flir eine Sternwarte iiberwiesen. Vgl. UA. A IV 4 c (j 1 Nr. 23 
und Univers.-Kuratorium ace. 19-20/80, Rep. III Nr. 20. 
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haben, lesen wir doch in Hauff's Bericht 1) an den Prafekten 
des Werra-Departements vom Marz 1808, dalil damals der 
groBte Teil der sehr unbedeutenden Instrumenten-Sammlung 
wenig brauchbar gewesen seL Nur eine im guten Zustand 
befindliche Luftpumpe und ein automatischer Himmelsglobus 
seien vorhanden gewesen 2). AIs KOnig J eriJme bei seinem 
im Jahre 1810 in Marburg erfolgten Besuch auf seine Frage 
nach einer Sternwarte vom Prorektor Wachler erfahren 
hatte, in Marburg existiere eine solche nieht, da hat er sich 
nach Wachler's Bericht aulilerordentlich gewundert, dalil "die 
Elemente des Unterrichts" mangelten. 

Auf ein im J ahr 1790 von dem Professor der Mathe
matik und Physik W a I din eingereichtes Gesuch zum Behuf des 
Studiums der Mineralogie und Kameralwissenschaften eine 
Sammlung hessis c her Versteinerungen bei der 
U niversitat einzurichten, erfolgte d. d. Geismar, J uli 29, die 
landgrafliche Genehmigung '). Waldin legte ein Verzeichnis 
an, starb ab er bereits 1795 ' ). Im Sommer dieses Jahres 
wurde dem uns schon bekannten Professor Ullmann die 
Aufsicht uber das Mineralienkabinett ubertragen. In seinem 
Bericht') an den Prafekten des Werra-Departements (l H08) 
sagt er, es sei sein eifrigstes Bestreben gewesen, die noch 
unreinen Mineralien zu saubern und zu verzeichnen, sowie 
seine Sammlung zur mOglichsten Vollkommenheit zu erheben. 
Deshalb habe er auch den Plan gefalilt, auf eigene Kosten 
die samtlichen hessischen Gruben-Reviere zu besuchen, und 
die nOtigen, noch fehlenden Versteinerungen fur die Samm
lung zu erbitten und seine Erfahrungen und Beobachtungen 
alljahrlich drucken zu lassen. Aus diesem Grunde habe er 
sich im April 1796 zum Zwecke des ungehinderten Be
fahrens der Gruben rnit der Bitte urn Zuweisung eines "Fahr
scheins" an die ICammer gewandt und die Revierdirektoren 
urn Vorlegung der Gruben-Risse ersucht. Un term 14. April 
(Kassel) sei ihm zwar die erste Bitte betreffs des Fahrscheins 
erfullt worden, die zweite aber nicht; vielmehr sollte ohne 
vorherige Anfrage ein Zuganglichmachen der Gruben-Risse 
und Versteinerungen nicht stattfinden. Hierdurch seien alle 
seine auf die Vergrolilerung der Mineralien-Sammlung 
gerichteten Plane vereitelt worden, und er habe jede Neigung 

') UA. Nachtrage Nr. 1385. 
' ) UA. III Nr. 18. 
' ) Gch. Rat Nr. 8155. 
' ) UA. A IV 4 c r 1 Nr. 2. 
6) UA. Nachtrllge Nr. 1385. Vgl. auch Univers.-Kuratorium acc. 

1920130, Rep. 11 Nr. 139. 

• 
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zu ferneren U nternehmungen filr sein Institut verloren. Er 
milsse sich jetzt aus diesem Grunde auf treue AUlbewahrun g 
der kleinen Vorrate der Sammlung beschranken, in der 
H offnun g auf g ilnstigere Zeiten. D ies war also der reeht 
klagliehe Zustand der Sammlung im Jahre 1803. 

W erfen wir einen Bliek zuruek auf die Professoren und 
Institute. 

Die th eo l og is e h e Fakult a t war damals besonders 
gut besetzt. Sehriftstelleriseh betatig te sieh van ihren Mit
gliedern , wie wir hOrten, in groJilerem MaJile nur MOnseher. 
Die Jurist e nfa kultat - van Savig ny , der nur ganz 
kurze Zeit in Marburg wirkte, werden wir in diesem Zu
sammenha nge billiger W eise absehen durfen - bestand aus 
einer R eihe tuehtiger Leute, die jedoeh samt und sanders 
als Sehriftsteller vOllig zuruektraten und zum Teil auch 
maJilige Dozenten waren . Die m ed i z inis e h e Fakult at 
war besonders reieh a n auJilerordentlieh tOehtigen Dozenten, 
und fast alle ihre Mitglieder waren aueh sehriftstellerisen 
auJilerst fruehtbar. - Die phil o s o phi se h e Fakult a t 
endlieh war bezOglieh ihrer Glieder reeht un l'(ieieh. Einige 
leisteten als Dozenten und Senriftsteller Hervoragendes, 
wahrend andere als solehe wenig hervortraten, und endlieh 
andere als Vertreter nieht unwiehtiger Lehrfaeher in jed
weder Hinsicht versagten. Aber im GroBen und Ganzen 
haben wir neben einer kleinen Anzahl hochbedeutender 
Manner aueh noeh eine - uberwiegend hervortretende -
groJile Meng e tiiehtiger und ungemein niitzlieher P rofessoren 
kennen gelernt, die fur die kleine U niversitat vOllig genilg ten. 

Ein sehr trObes . Bild bieten die Institute. W ohl sind 
unter Wilhelm I X . im Gegensatz zu seine m Vorganger, der 
sein K asseler Carolinum 1) bevorzugt hatte, erfreuliebe Ansatze 
der Besserung der I nstitute zu bemerken: denn dureh die 
Versetzung der hervorragendsten Krafte des Carolinum's 
an die alt-ehnvilrdige Philippina - dureh die jenem ohne 
formliehe Aufhebung der Lebensnerv abgesehnitten war
den war - hatte die medizinisehe F akultat eine vOllig e 
N euaOrganisation erfahren. U od es war weiter eine ganze 
Reihe va n Instituten neu gegrilndet und ausgebaut 
warden. Aber diese Anstalten geniigten, wenn ilberhaupt, 
doeh nur den allerbeseheidensten Ansprilehen. 

Die Universitatsbibliothek war vOllig unzureichend, van 
den medizinischen Instituten waren nur das anatomische 
Theater, das Entbindungshaus und vielleieht noeh das so-

l) Ober das Cnrolinum vgl. Hartwig Zeitschrift, Bd. 41, S. 68 ff . 
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eben (1803) eingerichtete Chirurgische Institut einiger MaJ3en 
auf der Hohe . Das Clinische Institut und das zootomische 
Theater waren auf das karglichste dotiert. der botanische 
Garten mehr als bescheiden. Geradezu klaglich war es auch 
bestellt mit dem chemischen Laboratorium. dem physika
lischen Apparat und dem mineralogischen Kabinett. Eine 
Sternwarte fehlte ganzlich. trotzdem die Fach-Vertreter deren 
unbedingte Notwendigkeit immer und immer wieder betont 
hatten . Das glucklichere GOttingen. das damals bereits seit 
J abrzehnten auch ein philologisches Seminar besall. das in 
Marburg gleichfalls fehlte. erfreute si ch schon seit 1751 1) 

eines Observatoriums. Das 1792 ') von Leonhard J usti 3) 
eingerichtete, nicht unwichtige Predigerseminar war mit 
dessen Tode eingegangen. 

Wenn wir uns so den Zustand der Institute urn das 
Jahr 1800 vor Augen fuhren. so scheint mir dies fur die all
gemeine Geschichte unserer Marburger U niversitat insofern 
nicht unwichtig zu sein. als wir auf diese Weise die Lage 
der Dinge vor Eintritt der Fremdherrschaft festgestellt haben. 
die - mochte sie auch nur sieben J ahre dauern - doch 
von nachhaltigstem Einflull fUr das Hessenland gewesen ist 
und nicht zuletzt fur die Landesuniversitat Marburg. die ihr 
viel Gutes von bleibendem Wert zu dank en hat. 

Es genugt. nur noch wenige Punkte aus der Klage
schrift der BUrgerschaft hervorzuheben. da die meisten schon 
von der U niversitat selbst zuriickgewiesen wurden. 

Die Klageschrift hatte denselben Millerfolg. \Vie ihre 
zahlreichen Vorgangerinnen und Nachfolgerinnen ahnlicher 
Natur '). Der Verfasser der Beschwerdeschrift vom J ahre 
1803 erweist sich - mag er auch in manchen Einzelheiten 
irren - als recht gut unterrichtet. Wir kOnnen nicht mit 
Bestimmtheit sagen. welche Personlichkeit das Schriftstiick 
verfallt hat. Aber es hat aullerordentlich viel W ahrschein
lichkeit fUr sich. daB der damalige Burgermeister J ohann 
Heinrich Wiederhold 5) der Verfasser ist. der Vater des 

I) PUtter, Job. Stepban. Versucb einer akademischen GelehIten
Geschiehte von der Georg-Augustus-Universitlit zu Gottingen (L Teil). 
GUttingen 1765. S. 238. 

') Univers.-Kuratorium ace. 19CXJ/B4 Nr. 7. 
' ) Gundlach Ne. 573. 
") Stadtarehiv Marburg. Depositum des Staatsarchivs Marburg A 91, 

Geh. Rat Nr. 7237 usw. 
S) Vgl. Ober diesen : Strieder Bd. 17, S.39. - Einer seiner andcren 

Sohne war der damalige Rintelner Professor der Jurisprudem. Christian 
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einen Relegierten, der gerade damals im Mai 1803 advocatus 
fisci und Prokurator in Marburg wurde '). 

Wie stand es mit den akademiscben Gesetzen und dem 
Kreditgesetz in Marburg? Waren sie strenger als anders
wo, z. B. in GOttingen? - In Marburg galten damals die 
unterm 2. Januar 1790 erlassenen akademischen Gesetze und 
das Kreditgesetz vom 12. September 1789, in GOllingen 
waren die entsprechenden Gesezte am 28. Dezember bez. 
26. Oktober 1796 erlassen. - Die genaue Vergleichung dieser 
Gesetze - auf deren Einzelheiten hier nicht eingegangen 
werden kann - hat nun ergeben, dal3 in der Tat die be
tre/fenden Gesetze in Marburg weit hlirter waren als in 
Gottingen, besonders im Hinblick auf die so haufigen Duellen, 
bei denen Ubrigens auch in Giel3en - dort waren gleich
faUs im Jahre 1790 entsprechende Verordnungen erlassen 
wordell - mildere Strafen galten. U nd auch das GOttinger 
Kredit-Edikt war toleranter als das Marburger. - In diesem 
Beschwerdepunkte hatte die Burgerschaft also durchaus 
recht. Nur war die Schluilfolgerung, die bereits von der 
U niversitlit zuriickgewiesen wurde, . falsch, daB namlich die 
Strenge der erwllhnten Gesetze der Frequenz Abbruch tun 
kOnnle. Hinwiederum Recht hatte die Bilrgerschaft, das 
heiilt der .. Advokat" der Bilrgerschaft auch, wenn sie die 
mangelnde Schriftstellerei als einen der Grilnde des Rilck
gangs hinsteUten, wobei aUerdings betont werden muil, dail 
diese ihre Ursache zum guten Teil in der Mangelhaftig
keit der Institute, vor allem der U niversitatsbibliothek. hatte. 
Auch die vielen Neben- und Ehrenamter, die fast alle Pro
fessoren ohn e Ausnahme belasteten, haben ihnen vielfach 
nicht die MuJile zur Schriftstellerei gelassen . - Aber wir 
haben weiter gcsehen, dail die Marburger Universitat viel 
tUchtigere Manner besail, als die \Vackeren BUrger wahr 
haben wollten. 

Welches waren nun die wahren Ursachen des Rilckgangs 
der Universitilt, dessen H ohe aus leicht erkHlrlichen Griinden 
von der Biirgerschaft iibertrieben dargestellt wurde ? 

Zunachst ist mit Nachdruck zu betonen. dal3 damals auiler 
Marburg auch viele andere deutsche U niversitaten ein 
Sinken der Frequenz zu verspiiren hatten. Die allgemeine 
Teuerung war der Hauptgrund hierfiir. Diese hatte eine 

W., "orher Privatdozent in Marburg (GundJach Nr. 264), der zweifellos 
gut Uber die i\larburgcr Univcrsitatsverhiiltnisse unterrichtet gewesen 
sein wird. 

1) Geh. Rat Nr. aLa2. 
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starke Verringerung des Studiums und ein Abwandern in 
andere Berufe zur Folge. Fur eine ganze R eihe jener Uni
versitllten, deren Anzahl in Deutschland allzu groll war '), 
hatte auch die Abtretung des linken Rheinufer,s, die Saku
larisation sowie die Mediatisierung der Reichsstadte, durch 
die mehrere Lander und S tadte unter andere Regierungen 
gekommen waren, einen starken Ruckgang zur Folge. In 
ganz besonderem Malle machte sich dies an der Marburger 
U niversitat geltend, die vornehmlich aus den rheinischen 
und westfalischen .Gebieten alljabrlich viele MusensObne an 
sich 109, die nun g rOBten Teils ausblieben. Ferner wirkte 
auBerordentlich hemrnend fur das Gedeihen der Philippina 
die damals m. W. nur in Hessen-Kassel und Hessen-Darm
stadt seit 1774 bestehende Studierbeschrankung, die in 
Hessen-Kassel im Jahre 1792 gar noch auf die Grafschaft 
Hanau (excl. der Stadt Hanau) ausgedehnt worden war! ' ) 
Wir erkennen deren schwerwiegenden Einftu.0, wen n wir 
uns klar machen, dall beispielsweisc im J ahre 1802 von 
90 Immatrikulierten nicht weniger als 18, also 20 0/.!! -
darunter ein J acob Grimm!! - einer besonderen Erlaubnis 
zum S tudieren bedurften, weil ihre Vater nicht der 
ersten bis siebenten Hofrangklasse angehOrten '). Sodann 
hat der hellstrahlende literarische Ruhrn der GOttinger 
Professoren den ihrer Marburger Kollegen verdunkelt, die 
zurn guten Teil schriftstellerisch wenig hervortraten und 
die allerdings auch nicht das GlUck hatten, eine glanzend 
ausgestattete Bibliothek, eine Akademie der Wissenschaften 
und ein" gelehrte Zeitung zur Verfugung zu haben, \Vie 
jene. Diese rnangelnde Schriftstellerei vieler Marburger 
Professoren war jedenfalls dem .. Flor" der Philippina alles 
andere als forderlich. Vor alien Dingen trug aber, wie 
schon gesagt ist, der mangelhafte, oft klagliche Zustand 
der Institute, bez. deren ganzliches Fehlen, die Schuld, 
war es doch in Marburg in vielen F achern gar nicht mOg 
lich, ausre:chend und abschlie13end zu studieren. End
lich wirkte au13erordentlich hindernd fur das Gedeihen der 
Universitat die Knauserigkeit des Landesherrn, der wohl 
fOr seine Riesen-Bauten U nsummen ausgab, hier aber mit 
e in paar Iumpigen hundert Talern fOr die Marburger so 

I) Vgl. Wacbler, Aphorismcn n. 8. O. S. 2S und Derscb a. a. O. S. 182. 
') Geb. Rat Nr. 7i50. 
') BUrger- und Bauernsohne durften nur mit Jandesherrlicher Er

laubnis studieren. - Seit 1793 war es den Pfarrcrn wenigsteDs gestattet, 
ciDeD ihrer Sijhne "ohoc vorgangigc Dispensation" stndieren zu lassen. 
Goh. Rat a. a. O. 

• 
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gut wie die Rintelner Hochschule kargte. Allerdings war 
es ein Luxus sondergleichen, dail ein so kleiner Staat 
\Vie Hessen-Kassel, der iiberdies nur uber bescheidene 
finanzielle Krafte verf(\gte, bei einer GesamtbevOlkerung 
von etwa 500()(x) Einwohnern zwei Landesuniversitaten 
unterhielt. Durch die Vereinigung dieser beiden Bildungs
anstalten, der Mich. Conr. Curtius schon geraume Zeit 
vorher das Wart geredet hatte, wilrde die Marburger Uni
versitat schon ohne jede Mehrausgabe auBerordentlich vie! 
gewonnen baben. • 

• 

, 

• 
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