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sdtung, wie es auch fUr dIe Wortkunde 
verwertbar ist: Senon die frUhen Na
menszeichen von Hans L. Schaufelein, 
etwa 1.480 his 1539, nicht unserm Raume 
zugeh6rig, zeigen nehen den versdUun-
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genen Buchstaben HS die randbeschIa_ 
gene Schaufel deutlich; wohl 1507 hat 
sich der Kiinstler endgiiltig fUr diese 
Form der Signatur entschieden 21, 

Alfred Hod< 

Zur Neuherausgabe von Merians .Topographla Hasslae" 

In einem verhangnisvolIen Augen
bUck der deutscnen Geschichte ist eine 
der groSartigsten Darstellungen des 
deutschen landes ersdtienen I, Das mo
numentale Bildwerk, das die Familie 
MERJAN se it 1642 auf den Markt warE 
und das sich bis 1688 auf 30 Bande mit 
Uher 2000 Stadt- und Landschaftsansim. 
ten ausdehnte, hat zwar mit dem wach_ 
senden ErEolg immer mehr Uher die 
deutsmen Grenzen hinausgedrangt; 
schon die Erstausgabe (his 1654) um
faBt~ ein 'gutes Teil der angrenzenden 
mitteleuropaismen Lander. Aber das 
Schwergewimt lag doch wesentlim auf 
dem Bereim, der gerade soeben am ver. 
heerendsten von der Kriegsfurie getrof. 
fen war und dessen Abbild noch einmal 
in seiner unversehrten Gestalt und 
Schonheit festgehalten werden soUte. Die 
Verbindung von Landschaft und Ge
schichte triU hier an einer ihrer anzie
hendsten Stellen zutage, am ExempeI 
der alten deutschen Stadt mit ihrem eba
raktervollen Antliu, das seinen ganzen 
verlockenden Zauber in den zeitgebun_ 
denen und dom aussagekrlHtigen Ansich. 
ten der Merian-Topogr.aphie zu entfal. 
ten vermag - und das zugleich in einer 
nie wieder erreiebten Breitenwirkung. 
Das kUnstlerisc:he Wagnis des Verlegers 
hat sich gelohnt. Nicht nut dutch die 
rasch folgende Neuauflage mit del Era 

we§terung des Verlagsplans, sondem 
nom mehr dutch semen literarischen 
NamhalI. MER,lANS Unternehmen hat das 
enzyktopadisme WissensbedUrfnis des 
zunachst angesprochenen Baroddesers 
ohne Schwierigkeiten liberdauert, hat 
das erwamende Geschimtsempfinden 
der Romantiker erreimt und merkwiir. 
digerweise vielleicht am starksten den 
Mensmen des technischen Zeitalters, der 
sich Remensch.aft liber das ihm tang
sam aus den Hiinden zerrinnende und 
dom unentbehrlime Kulturgut der Ver_ 
gangenheit zu geben sumt. Und in die_ 
sen 300 lahren 1st der Name MOIAN 

so etwas wie ein Begriff geworden; hat 
sich dom ein ganz neuartiges Publika_ 
tionsuntemehmen nam dem letzten 
Kriege .und seinen noch vemiebtender 
treffenden Wirkungen dieses alten Zau. 
bemamens in freier Ausdeutung bemam. 
tlgt, urn ihn in nom breitere Kreise zu 
tragen. Kein Zwelfel, daB der Wunsch, 
auch den ursprlinglimen .. MERIAN'" ge. 
nauer kennen zu lemen, durch alle diese 
Bemiihungen nom groBer geworden ist. 
Denn das Riesenwerk aIs Ganzes ruht 
sorgfiiltig gehUtet in wenigen Bihliothe. 
ken, den meisten nur aus EinzelbHittem 
bekannt (oft vorher fUr den Antiquari
atshandel auseinandergesmnitten). Neth 
drud<.e blieben auf einzelne Bande fUr 
einen kleinen Empfingerkreis besmrankt 

%) FR . WINKLER: Die Zeidmungen Hln. Sua von Kulmblm. und Hl n. L. Schiiufrlrin. (Brrlln 1942) 
116 f. . Spl trn'" . pidt in oMrdt . Mundartrn bl. hrutr rinr geringr Rollr. vg!. TROBNERS Dt. 
Wortrrb. VI. 4)). Zu "Schaufel" und "Sdtiippe" vS!. P. KRETSOIMER : Wortgeosrl phir der hodtdl. 
Umgl nsuprl dtr (1918) 410 H. ZU den Namen drr Grtbgerite vSI. G. WOLLERMANN: Studim 
6hf'r dir dl . Gerltenamm (DIu. GOttinsen 1~) d , J% E., 47, 61, 68. 

1 Vs!. MATTHAUS MERIAN: Topogrtphia Germl nlle, Bd. 1 H"ten 16.46. Topoguphla Ha .. lae et 
~gionum viclnarum. f aluimUuu.glbe nlch der %. Aun. von 165$. mlt einem Anh1ns von An~ 
.imten IU, aft8renunden, ~um heulisen Land HHten sr:horenden Stl dten und einem Nachwort. 
hrsS. von WllllELM NIEMEYER (Kll tel u. Bu el : Birntrtitrr-VrrIlS 1959) 101 Sellrn, ) Kartm 
u. 18) Abbildungrn. Igraf~Elnblnd OM 48.-. 
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(so auch der Hessenband, 1924) oder 
wiederum auf Einzelblatter, wo sie alIer. 
dings oft einen wertvollen Dienst fur 
Heimat. und Orts~schichte als ,zumeist 
31teste und beste Darstellungen unserer 
5tadt·bHder getan haben. 50 ist die jetzt 
beginnende Neua'Usgabe des Gesamt. 
werks nicht nur eine bedeutsame Kul. 
turleistung, sondern sie wird aum man_ 
men bibliophilen liebhabeAYunsch er. 
fUIlen, denn jeder Band kostet jetzt 
kaum mehr aIs das originate Einzelblatt 
im Handel. DaB der Neudruck mit der 
Topographia Hassiae (1. w. nach der 
2. AuB. von 1655) beginnt, verdankt er 
sicher nicht zuletzt dem Wohnsitz des 
Verlages; er gibt damit zugleich die 
Moglichkeit, jetzt 'smon den hessismen 
Anteil im Blick auf das Ganze zu be. 
tram ten. 

Die Anlage des Gesamtwerks ist all
mahlich erwamsen. Fiihrt sie dO<h in die 
verwirrteste Zeit des Heiligen R6mismen 
Reimes, von dem man kaum mehr wuB. 
te, wie es nur nom ·zusammenhielt. Und 
ein Praktiker wie MUIAN konnte davon 
absehen, das ineinandergesmamtelte und 
unaufhorlich wechselnde Territorien. 
gemenge dieses Monstrums respektvol_ 
ler als notig zu ,behandeIn. Hat er sich 
m6glimst an das offizielle, politism 
lang~t uberholte und dom nicht remt 
zu entbehrende 5mema der Reimskreis. 
einteilung zu halten gerumt oder ein 
groBeres, leidlich abgerundetes 5taat
gebilde zum 5ammelpunkt gemamt, so 
kommt er doch immer wieder darauf 
hinaus, die gesmimtIim .gewo'rdene 
Landsmaft selbst als Einhei t und Rah. 
men herauszusteIlen. Gerade aum beim 
Hessenband, der von 5chmalkalden his 
St. Goar und von Wittgenstein bis zum 
Odenwald ausgedehnt ist und -dabei aus_ 
drucklich wiederholt den Bestand der 
oberrheinischen KreismatrikeI iiberschrei. 
tet (Gelnhausen, Nassau-Beilstein und 
Nassau-Oillenburg). 50 brauchte die 
Neuau-sgabe nimt antiquarischer zu wer-
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den als der alte N·Merian" selbst. Mit 
vollem Remt sind jetzt auch die fruher 
nom zum kurrheinismen Band gezoge_ 
nen Ex.klaven der Erzstifter Mainz und 
Trier und der Kurpfalz in die Topo
graphia Hassiae auFgenommen und da
mit eine heute sonst unverstandJiche 
LUcke geschlossen: soUte man Marburg 
'Und Gudensberg aufnehmen, aber Amo_ 
neburg und Fritzlar fortlassen7 In wei_ 
terer Verfolgung dieses Weges hat der 
Herausgeber den Mut aufgebramt, auch 
nimt vor den heutigen - ja wirklim oft 
zuHillig genug gebildeten - 5taatsgren
zen zurUckzusmrecken: nimt nur Rhein_ 
hessen und der Regierungsbezirk Monta. 
baur wurden einbezogen, sondern auch 
Aschaffenburog, das Eichsfeld und das 
Oberwesertal .om Hannoversm-MUnden, 
das die Lucke zwismen Witzenhausen 
und Helmarshausen smlieBt. Die Zu
satze sind in einem drucktemnism an
geglichenen Anhang aufgenommen; 
wunschenswert ware vielleimt 'nom ein 
Inhaltsverzeidmis und eine Karte samt
licher berUcksichtigter Orte mit Kenn. 
zeichnung der Relmskreis_ und wimtig. 
sten Territorialgrenzen, dom gibt das 
alphabetische Namenregister aum ohne_ 
dies hinreichende Auskunft. 

Oer Bildbestand, wimtigster Anteil 
der Publikation, ist aus versmiedenartig_ 
sten Quellen zusammengekommen. ME
RIAN selbst, immer mehr durm die Ge
samtleitung in Anspruch genommen, hat 
sim am Hessenband nur noch mit weni_ 
gen Eigenaufnahmen beteiligen konnen, 
(gesichert fUr Frankfurt, Hanau, Langen
·schwalbam). OafUr hat seine Werkstatt, 
fUr die er laufend tumtige Mitarbeiter 
angeworben hatte, wertvolIe Beitrage 
geliefert, deren Skizzen z. T. nom zu 
aufschluBreimem Vergleich erhaIten 
sind, rwie der BBhme WENZEL HOLLAJt, 
der Hanauer AUCUST RUMPF; und mit 
dem Pastor JOR. FWK aus Uder im Eims
feld ist, worauf E. FRANZ soeben hin
wies !. auch ein Geistlicher vertreten. 

2 E. fRANZ ~ Blilttu f . dt. lande'8um. 96 (1960) 361. 
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Daneben sind, wie es der unbefangenen 
Zeitauffassung entspram, altere PubH. 
kationen mehr oder weniger ausgiebig 
herangezogen warden; einzelne Vorla
gen gehen Uber die seit 157Z enf'stan
dene Sarnmlung der KOlner BRAUN und 
HOGENlIERG bis auf die Kosmographie , 
des SEBASTIAN MtiNSIEK zurtick (Fulda), 
ein erheblicher Teil - Uber 70 Abb. -
entstammt DIUCHS ,..Hessismer Chro
nica", deren technism homst mangel
hafte Drucke freHien oft erst in Meri
ans Wiedergabe Zll voller Wirkung korns 
men. 

Aber bei aller oft serade so reizvol. 
len VielEalt der Kiinstler und Vorlagen 
zeigt skh dach gelegentlich eine ZU5am_ 

menhaltende Hand Uber dem Ganzen, 
wie etwa in der landsmaftsgliederung, 
die zuweilen fast unmerklich, durch we. 
nige, aber bedeu tsame Eingriffe in den 
Bildaufbau verandert und in einer be
stimmten Richtung weitergefiihrt wird. 
Vergleichen wir etwa HOLl.ARS Feder
zeichnung von Kircnhain mit dem aus
gefiihrten slich (5. 98 u. 194). Der Iang
gestre&.te, im Kirchberg gipfelnde stadt_ 
'UmriB bleibt als M ittelzone erhaIten, 
aber die bildfiihrende Horizontale der 
stadtmauer wird noch einmal durch 
den unter mr eingeschalteten Parallel
zug der Ohm verstarkt und aufgeglie
dect (die Baurngruppen unter der Mauer 
bei HOlLAR sind z. T. fortgelassen!) ; erst 
damit kommt die bei HOlLAR nur ange- • 
deutete Wegdiagonale im Vordergrund 
scharfer rheraus, denn jetzt wird es ihre 
Funktion, die einformige Talebene zu 
schneiden und aufzulodc.ern i und da
durch kommt aum erst die stereotype 
Baum- und Gebiischkulisse im Vorder
grund zu voller optischer Geltung (der 
Wcg fUhrt stra&'s auf die Baumgruppe 
in der linken E&'e zu, wahrend der 
Baumstumpf in der rechten als Gegen
gewicht angeordnet ist). Lehrreich auch 
der Ver,gleich ·mit DILICHS abweichender 
sicht: auch bei ihm spielt der Gegen
satz von stadtmauer und Ohmlinie hin_ 
ein, aber erst der Merianstich bringt 

, 
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.beide in da·s zwingende ParalIelverhalt. 
nis, das noch zusatzlich durch die davon 
aU5gehende Diagonale im Vordergrund 
-bereichert wird. 

Bei Rauscnenberg (5. 110 u. 195) hat 
HOLLARS Zeichnung Burg ,und stadt eng 
aneinandergerii&.t; aber wahrend er die 
Landschaft hinter dem Burgberg wei. 
terfUhrt, wird dies Jetzte StUck im stich 
abgesdtnitten: damit kommt der terras_ 
senartige Aufbau des stadtprofils, das 
im Burgberg seinen AbschluS findet, 
nom smarfer heraus. Und dies wird 
nochmaIs unterstrichen, wenn die bei 
HOllAR. nur angedeutete Baumreihe im 
MitteLgrund prazise herausgearbeitet 
wird und damit zugleich als ParalIele zu 
der Hauserreihe am unteren 5tadtrand 
ersdteint : diese beiden Horizontalen bil. 
den den Rahmen fUr die stufenformig 
ansteigende Boschungsstadt. Bezeichnend 
wieder die Abweimung von DILlCH: dort 
sind Bueg und stadt voneinander ge_ 
trennt, bewegtes HiigelIand herumge. 
legt. Erst MERIAN hat die optische Ein
heit in voller scharfe herausgestellt. -
Bei Melsungen (5. 106) ist wiederum die 
Horizontale starker herausgehoben, dies_ 
mal in drei parallellaufenden Zonen : 
Stadtmauer, Uferrand, Fuldalinie; ange
gliedert sind ihnen die HohenzUge Uber 
der stadt, die bei DIlICH nom in star
kere Bewegung aufgelOst waren. - Um_ 
gekehrt ist es bei Rotenburg. Hier hatte 
DIlICH die verschiedenen stadtteile bei. 
derseits des Flusses etwas enger zusam
mengerU&.t und eine durdtgehende Hori_ 
zontale gesdtaffen, in Gestalt einer 
Baumreihe, die sim in der Fuldabrii&.e 
rund den Hausern der UferstraBe bis 
zum Vorderrand der Altstadtmauer 
fortsetzte. Bei MERIAN (5. 118) werden 
die stadtteile breiter auseinandergezo
gen Lund der Mittelgrund damit in eine 
nebeneinanderliegende Folge einzelner 
Gebaude_ und HUgeIgruppen aufgelOst; 
zusammengehalten wird das Ganze je. 
dom nunmehr von der Fulda, die als 
,breites Band den Vordergrund durm
'zieht: die ganze stadt oscheint auf ihr zu 
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smwimmen (cias Schiff aus DluCH ist 
fortgelassenl). Die gemeinsame Rauch. 
wolke am Bildrand zeigt, daB DruCH 
die Vorlage war. 

Stellen wir nun ein Originalbild 
MEJJANS daneben, das 81att Hanau von 
1632 (5. 82). Die Tendenz, die sidt in 
den vorgenannten Fallen bei der Ande. 
rung der Vorlagen bemerkbar mamt, 
kommt hier ganz klar zur Geltung. Die 
Ansicht der beiden nebeneinander gela. 
gerten und dom so grundverschiedenen 
Stadtbezirke, der Alt. und Neustadt, 
beherrscht den IMittelgrurul. aber die 
ganze Landschaft 1st in diesen Uingszug 
emgeordnet: Steinheim, Frankfurt, die 
Bergener Hohe nebeneinander aIs die 
geschichtlich wichtigsten Nachbarplatze, 
dahinter der durchgehende Hohenzug 
am Horizont mil dem Feldberg als auE. 
steigendem Abschlu8 in der Edce - da. 
zwismen, die verborgene UnienfUhrung 
fortsetzend, der Main al5 Hintergrund. 
adlSe (bis genau an den Ausgang der 
Neustadt gefUhrtl), der entspremende 
Kinzigbogen im Vordergrund, die Dop. 
pelstadt zwismen die beiden fUr sie 50 

entsmeidenden FluBHiufe eingesmlos. 
sen, die Uferzone des rem ten Kinzig_ 
streifens nommals als paralleUaufende 
Achse davorgesetzt. fine einzige Vari. 
ation der Horizontale, nur durch die 
5tadttiirme im Mittelgrund wirkungs. 
voll unterbrodten. Und darUber, das 
gleime Thema nommals abwandelnd, 
die Atmosphare, in ratselhafter Dop
pelschimtung, zunaciut hell und limt in 
wer.ige Haufenwolken aufgelodcert, 
dann sim nam oben zusehends verdun. 
kelnd bis an den obersten Bildrand, 
und dort zu emeuter Aufhellung mit 
den Textbandem in den beiden Etken 
und dem 5mwanenwappen in ' der Mitte, 
in ieisem Kontrast zur AbschluHfassung 
des Vordergrundes. Ein aufsmluBreimes 
Muster fUr Merians Kompositionsweise. 
Aber dieser WilIe zu klarer Gliede. 
rung, zu festen Umrissen durchdringt 
auch ein so ganz andersartiges Werk 
wie die Vedute von LQng~nsdrwQlbQdr 
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1631 (5. 122). Eine Totaldarstellung mH 
zahlreichen Details vom Bade. und 
Brunnenbetrieb, bei dem der 5chwefel. 
keller ebensowenig wie das beriihmte 
Echo vergessen ist. Aber die H6hen urn 
das 5chwalbac:htal, die WegfUhrungen 
gliedern das dicht gedrangte arts. und 
Landsmaftsbild wiederum sinnvoll in 
Horizontal_ und Diagonalaensen, die fast 
alle zieIstrebig auE die Ortsmitte gelenkt 
sind; nient umsonst hat der KUnstler 
aum die Wege selbst mit ihren Zielan. 
gaben in seine BHdlegende aufgenom
men. - 5ieht man das anes nebeneinan. 
der, 60 ist es wohl nicht zuviel vermu· 
tet, daB die Merianwerkstatt aus der 
Menge der zusammengebrachten Vor
lagen kein beliebiges Sammelsurium ~e_ 
macht, sondern sie wenigstens zum Teil 
nam dem Stile des KUnstIers umgeformt 
hat. 

Als ... Texter'" hatte sich MERlAN friih. 
zeitig den namhaften Polyhistor MARTIN 
ZmtER aus UIm gesichert (in alterer Zeit 
wird das Gesamtwerk hauSg mU sei. 
nem Namen zitiert). Was sim unter er
schwerenden Umstanden, untee -standi
gem Zeitdrutk, zum Teil nom mitten im 
Kriege und oft mi t dUrftigen oder smwer 
erreimbaren Vorarbeiten mamen lieS, 
hat er wohl dom erreimt, wenn es aum 
weder der graphischen Leistung MERIANS 

noch unSeren literarismen AnsprUmen 
gewachsen ist. 6eine Mischung von hlsto
rischen und topographismen Notizen, 
halbgeIehrten Erwagungen und Kuriosi. 
taten entspram dem Zeitgesmmack -
und wie lange ist sie nimt aum spater 
noch gep8egt wordenl Wenn er seine 
smwer verdaulimen, aber dom hin und 
wieder aum neute noch. brauchbaren 
Materialmassen fast durmweg aus zwei. 
ter Hand bekam, hat er sim dom mBg. 
Jichst mit seinen Vorgangern, in Hessen 
etwa dem genialen, aber wissensmaft
lim unerfahrenen DltlCH, auseinandee_ 
gesetzt. Die kritisme Sdlulung des Pm. 
tJPpus CtUVERIUS, des Initiators histori. 
smer Geographie und landeskundlimer 
QuelIenforschung, macht slch srnon ge. 
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legentlich bemerkbar; was ZEILLER etwa 
uher die Anfange von Kassel und Mar
burg, Frankfurt oder frankenberg (mit 
alien Namens. und Urhypothesen) zu 
sagen weHt steht nicht eigentlidt untet 
dem Zeitniveau, zumal wenn er nach. 
sichtig damit smlieSt, daB .wir depwe
gen "n, mit niemands in Streit einlassen 
wol/en" (S. 142). 

En Zeugnis seines SpUrsinns ist auth 
die zweite Auflage des Hessenbandes, 
die smon ein Iahf nam dem AbschluS 
des Gesamtwerks und offenbar mit gro
~r BeschIeunigung herausgebracht w.ur_ 
de. Hierfiir erschloB er .sich eine 5ehr 
erglebige Quelle, die Cosmographische 
Besdueibung des NiederfUrstentums 
Hessen, die Landgraf HERMANN VON 
HESSEN-ROI EmORG 1641 verfaSt und his 
zu seinem Tode (1658) sHindig erganzt 
hatte I . Umfangreiche Pattien sind wort
Bm oder wenig verandert in die Neu
a'ufiage Ubergegangen, oft einfach hinter 
die unverWerte (die glehhen Dinge 
behandelnde) ErstdarsteIlung gesetzt, 
oUnd damit wohl zugJeich ein Hlnweis 
auf den Zeitdrudc, unter dem die Puhli. 
kation stand. Hat ZElltElt den durch
lauchtigen Autor mil Absimt ignoriert, 
wie es mm WINXELMANN unO. SUIEDEIt 
spater vorgehalten haben? Z. pOegt 
seine Vorlagen sonst ausgiebig zu zitie
ren, wenn auch nam dem Zeitgebrauch 
meist nur gedrudcte Autoren (gelegent_ 
llch auch Bibliothekshandschriften, z. B. 
S. 101 Jena). Die Cosmographische Be
schreibung wird wiederholt ohne Na
mensangabe angefUhrt., und ausdrUdc.. 
Iich als "uberschidcter Berich"- '. 8eim 
Stichwort Rotenburg beginnt er damit, 
daB es die Residenz des landgrafen 
Hermann sei, und bringt weiterhin im 
AnschluB an den Text der 1. AuO. "nam. 
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folgende newe Besmreibung" aus der 
Feder desselben Landgrafen (5. 115 f.). 
Und dazu andert er nach seiner legeren 
Art den Text des Landgrafen mehrfach 
durch Bemerkungen, die aich ein Barock. 
literat sonst schwerlich gegenUber einem 
FUrsten zu erlauben pRegt. Man ver
gleiche etwa Sooden-Allendorf nam dem 
Brand 1637 bei HUMANN : .. welme, alles 
. .. nunmehr aber in djesen bc5sen lah
ren wieder ettDas gebauet isl'" - bel 
ZEILLER: "wird aber, ohne zweiffel, nun_ 
mehr lein wider gebawet sein" (5. 19); 
oder Esmwege bei HERMANN: "Die Stadt 
ist die namste Hauptstadt im Nieder .. 
fUrstentum Hessen namst Cassel und im 
Umkrej, derselben gleichstreichend" 7 -

bei ZEILLER : "Die StaH (so der Staff Cas_ 
sel im umbkreip gleich sey" solle) war 
'OoThi" . .. M (5. 43). Danam ist es doch 
mindestens zweifelhaft, daB der welt
gewandte und sonst so zuvorkommende 
Mann 'seinen hochfUrstlichen Vorgan
ger mit Absicht und ohne Namensnen
nung ausgeplUndert hat. Und dabei hat 
er dom ein Exemplar mit HEJlMANNSSpa_ 
teren Er.ganzungen el'haiten, wahrend 
Wnnm.MANN, der offizielle hessische Hof. 
historiograph eine Absenrift ohne diese 
Zusatze bekam 8. Entweder kannte 
ZEILLU also den Verfasser des .. ihm 
tiberscnickten Berichts" wirklich nicht, 
oder er sollte ihn diskret Ubergehen: 
der Landgraf, der sicn mit seiner litera_ 
rischen Tatigkeit ansmeinend ilberhaupt 
nicht gern in die Offentlichkeit drangte 
l1nd daher seine gedrudcten Werke mtsg_ 
lichst pseudonym oder ohne Namens
nennung auf dem Titelblatt erscheinen 
lieS, woUte wahrscheinllch die unfet
tige Cosmographie noch nicht heraus
geben, aber sie als Mazen aum nicht 
der literarischen Verwertung vorenthal_ 

) v s !. jetz t dazu O. PERST : 0 .. Wuraland in der BHdt~ibW18 NiederhHRIU von tandsraf Her-
mt nn EU Henen.Rotmburg .1 6.41 - Au. dtm Werraland 7 (EKhwege 1960) ) 5 SS. 

4 So S. )2 X .. sel, 91 HomberglEfu, 115 Rotenburs, 145 Wltunhtusm, '47 Sababurs. 
5 S. 14.5 ; vg!. audl. S. 121 : . '" t illtm dluer TII, m mir " ber' lIlIdlm Berldd u

• 

6 O. PERST )1 . 
7 O. PERST 25· 
8 Vg!. O . PERST 8 ff. 

• 

• 
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ten; konnte er sie dem Hessen WINKEL
MANN eigenhandig zusenden. so hat er 
es bei dem groBen und smon beriihmt 
gewordenen Untemehmen im Frankfur. 
ter Ausland vielleimt vorgezogen, seine 
Besmreibung als anonymen Beitrag, 
etwa dUf(h einen MitteIsmann zugehen 
zou lassen. 

• 
50 wirft die Neuausgabe smon bei 

diesem er.sten Bande eine Reihe gewidt_ 
tiger Fragen auf, die tief in die kultur
geschimtliche Situation dieser Obergangs
zeit hineinfiihren. Die Ausstattung ist 
aufs beste geeignet, ihnen nad\Ziugehen 
und damit ebensosehr dem Liebhaber 
wie dem Fachmann zu dienen. Die Wie. 
dergahe der Bilder ist vortrefflichi die 
Aufgabe, das Handwerklh'ne eines alten, 
selbst in der damaligen .Massenpro
duktionM noch individuell gestalteten 
Kupferstichs klar und substantieU zu 
bewahren, ist aufs beste geltsst - die 
lange Verlagstradition auf dem Gebiet 
des groBen Tafelwerks ist ihr offensicht
lich Z'ugute gekommen. WILHELM NIE. 
MEnRS Namwort gibt eine umfassende 
und dabei iibersidttlime Einfiihrung in 
das Werk und den Arbeitskreis, um 
aum dem fernerstehenden Leser das Ver
standnls fUr Entstehen und Charakter 
dieser so bekannten und im Grunde 
doch wenig gekannten Publikation zu 
ertsffnen. 
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Es ist eine Leistung, die erregend 
aktuell wird. Wie zu MtRlANS Zeit hat 
der Krieg wieder ein unersetzbares Stiidc 
alter Stadtbilder vemichtet, nom sinn
loser und griindlimer als damals. Aber 
noch folgenschwerer wird sim vieUeicht 
der gegenwlirtlge und in seinen Aus_ 
wirkungen smwer zu tiberschauende 
Strukturwandel unserer Wirtschaft und 
SOzialordnung in dem iibriggebliebenen, 
an -slm immer nom recht stattlichen 
Rest bemerkbar mamen. Einzelne Zime_ 
lien, die im Reisefiihrer bestemt sind 
und die jeder fortsrnrittlime Zeitgen05se 
kennen muB, werden amtlidt oder sogar 
auf Kosten der Wirhchaft gesmUtzt, 
aber das Ganze ~rscheint vogelfreier ats 
je zuvor, alien Bemiihungen um Heimat. 
schutz und Denkmalpflege zum Trotz. 
Noch ht es nicht zu spat, nom kann 
wertvollstes Kulturgut ohne ~rhebliche 
Miihe und Opfer, oft nur mil etwas 
Nachdenken und gutem Wi1len gerettet 
werden. Kann das neue Unternehmen 
... Merian" nimt eine wesentliche Hilfe da
zu leisten 7 Mithelfen, daB diese Erkennt
nis und ihre Folgerungen Hefer und 
namhaltiger all bisher in die Praxis, in 
Parlamente und Kommunalverwaltungen 
und alle sonst beteillgten Kreise ein
dringt7 Wenn Ihm das gelingt, hat der 
neue .,Merian" wohl seine wimtigste und 
nom 'Sehr namdrUddich zu beamtende 
Aufgabe getan. Claus Cramer 

Aus der Welt der BrUder Grlmm 

Ein Forschungsbericht 

Am 20. Dezember 1859 ist W i I • anders bewegte als setn um mehr als 
h elm G rim m im 75. Lebensjahre ein lahr alterer Bruder lacob. Grade 
gestorben. In hohem Alter. wenn man dies hat erleimtert, daB die BtUder bis 
bedenkt, da8 er seit liinglingsjahren zum Tode Wilhelms in ungettUbter 
seine Lebensweise einer geflihrdeten Ge- Freundschaft zusammenblieben. Mit der 
sundheit angleichen muBte. Geholfen Offenheit eines liebenden Herzens hat 
hat ihm seine heilere Natur, die sich lacob das, was den Bruder von mm 
in der Stille seines Gelehrtendaseins unterschied i in der MRede auf Wilhelm 
das ihr GemaBe durm ruhiges Abwagen GrimmM vom 5. luli 1860 freigelegt. Ein 
sicherte. Man darf daher ntcht liber- wegweisender Merksatz (in lacobs 
sehen, daB er sich in bedeutenden ZUgen Smreibweise): "seine ganze art war 
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