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Auf der Jesberger Konferenz am 14. Fehruar 1849, die aus den revolutiona
ren Entwicklungen jener Jahre, spezieU dem kurhessischen Religionsgesetz vorn 
29. Oktober 1848, unter der Fiihrung Vilmars kirchenpolitische Folgerungen 
ziehen sollte, ergriff unter den Diskussionsrednern aum der Professor R (; 5-

tell aus Ma.burg das Wort. Er empfahl, man solle dafiir sorge toogen, dag 
die Beschliisse dieser Konferenz, die keineswegs die Zustimmung alIer kirch
limen Kreise in Hessen fanden, nicht nur als Forderungen einer Partej, sondern 
vielmehr als der einmiitige Wille der Kirme zur Gelrung gebracht werden konn
ten. Rastell war bereits bei der Vo.geschichte von lesberg bete.iligt, da er als 
Vertreter des Kirmenrechts in der junstischen Fakultat der im Herost 1848 vom 
Ministerium des Innern eingesetzten Kirmenkommission angehorte, die eine 
Synode zur Beratung einer neuen zeitgema.Ben Kirchenverfassung vorbereiten 
sollte und somit das positive Interesse des Staates an €riner wirksamen Ge
staltung der Kirche bekundete. 

Hier natte Rostell im Gegensatz zu kirchlichen Schwarzsehern, die von dem 
durch das erwiihnte Relig'ionsgesetz auf der Grundlage der Frankfurter Grund
remre sakularisierten Staate nichts Gutes erwarteten, im Untersdtiede nament
lich aum von Vilmar, das Recht des landesherrlichen Kirmenregiments vertre
ten in dern gut konservativen Vertrauen zu dessen versUindnisvoller Haltung 
gegeniiber der Kirme in jenen stiirmismen Zeiten. Dariiber berimtete V i 1-
m a r (nam Hopfs Vilmar-Biographie) in einem Briefe vom 20. Oktober 1848 
an den Oberappelationsgerimtsrat Elvers, Rostell sei der Meinung, daB der 
evangelische Landesherr seine Funktionen nam wie vor innerhalb der evangeli
schen Kirme ausiiben konne und musse. Er la'Sse sidt wohl durch die alten Zei
ten tauschen, von denen er sich auch sonst nicht losmadten konne. Trotz diesen 
wohl in seiner preuBischen Herkunft begrundeten Spannungen gehorte Rostell 
zu dem engeren Kreise der Freunde Vilmars, weldte regelmaBig zur Bespre
chung aktueller Fragen all'S Wissenschaft, Politik und Kirche Un Hause des 
Gymnasialdirektors zusammenkamen. Eine kurze Skizze des Lebens dieses 
Mannes durfte wohl wegen seiner Beziehungen zur Gesmimte hessismer Ge
lehrten- und Pfarrfamilien auf einiges Interesse rechnen konnen. 

Friedrich Wilhelm Ra s tell wurde am 9. Oktober 1799 zu Be r I i n als 
Sohn eines spater als Oberstabsant nach Ko n i g s be r g i. Pr. versetzren 
Militararztes geboren. Er besumte das Berlinisdt-Collnisme Gymnasium und 
erhielt beim Abgang von der schule Ostern 1818 bei der affentlichen Priifung 
"als Zeimen der Zufrjedenheit 'Seiner Lehrer" eine griechisme Ausgabe des 
Demosthenes in ftinf Bandchen, ganz entspremend seiner Vorliebe Rir die 
klassische Antike, die ihn lebenslang begleitet hat. Als Student der Rechts
Wissenschaft ibesuchte er daher in 'Seinen ersten beiden Semestem in K ij -
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n i g s b erg auch philologische Vorlesungen und Seminare, z. B. bei L o
bee k uher Theokrit, Aristophanes und uher r6mische Literatur sowie bei 
Carl Lac h m ann J dem bekannten neutestamentlichen Textkritiker, Uber 
Platons Gastmahl und liber altdeutsche Sprache und Literatur. Nach Beendi
gung 'Seines Studiums, das er in B e r I a n und Got tin g e n fortgesetzt 
hatte, erfolgte am 16. April 1823 in G 6 t tin g e n seine Promotion zum 
Doktor beider Rechte. Zwei Jahre spater habilitierte er sich in Konigsberg. 
Aber seine akademische Lehrtatigkeit erfuhr schon bald eine Unte.brechung, 
als er 1.828 nach Rom auf den neugeschaHenen Posten des Sekretars bei der 
preu.Bischen Gesandtsmaft am papstlimen Hofe berufen wurde, nachdem er 
bereits 1826 eine Studienreise nach Rom unternommen hatte. 

Gesandter war damals der spatere Freiherr Christian KaTI Josias v 0 n 
Bun '5 e n I .def nach den Angaben seiner von der Gattin englisch verfaBten 
und deutsch von Nippold herausgegebenen Biographie einer alteingesessenen 
Familie des "gebildeten und besitzenden Biirgerstandes" jn Ko r b a c h ent
stammte. Obwohl kein eigentlicher ziinftiger Theologe trotz anfanglichen kur
zen theologischen 5tudiums in Ma[1burg, sondefln mehr Philologe und Archao
loge, hat Bunsen .doch auch in der Theologie seiner Zeit sich einen Namen ge
macht, besonders auf liturgischem und hymnologischem Gebiet sowie durch 
sein groBes Bibelwerk ,fiir die Gemeinde (unter Mitarbeit solcher Gelehrter wie 
Kamphausen in Bonn und Holtzm 'ann in Heidelberg). Unter ihm 
also hat Rostell von 1828 his 1832 in Rom vier bewegte und ereignisrekne Jah
re zugebracht. Zweimal konnte er in dieser kurzen Zeit einen Papstwechsel mit
erleben: zuerst 1829 beim Tode Leos XII., den Bunsen wegen seiner Aufge
schlossenheit bei Verhandlungen mehr geschatzt hatte als die Romer, die iiher 
seine Regierung aufgebracht waren und noch bei seinem Begrabnis ihren Un
mut ~n iiblen Formen auBertenj sodann nach dem kurzen PontiHkat des krank
lichen Pius Vll!., als im Februar ~831 Gregor XV!. den papstlichen Stuhl be
stieg. 

Die Verhandlungen mit der Kurie betrafen in jenen Jahren hauptsachlicll die 
Regelung des Mismehenrechts in PreuBen. Die preuBische Regierung wiinschte, 
das in den ostlichen PrOVlinzen geltende aufgelockerte Recht auch in den neu er
worbenen westlichen Landesteilen, also den DiOzesen Koln, Trier, Miinster 
und Paderborn einzufiihren. SchlieBlich fiihrten die Verhandlungen zu dem 
papstlichen Breve vom 25. Marz 1830, in welcllem Pius VIII. in einer gewissen, 
aber nicht befriedigenden Weise den preuBischen Wiinschen entgegenkam. Die
ses Breve iiberbrachte Rostell personlich. als Kuroier der Gesandtschaft auf 
schnellstem Wege nach Berlin. Dazu verlieB er Rom in den letzten Marztagen, 
fuhr in einer mit Postpferden bespannten Diplomatenkutsche iiher den Brenner 
(limit Postpferden und eigener Ohaise gelb" vermerkte der bayrische Zollbe
amte am 11. April auf dem noch -erhaltenen DiplomatenpaB) und erreichte kurz 
nach dem 12. April Be r 1 in, wo er bei den Regierungsstellen einige Enttau
schung hervorrief, aber, so gut er konnte, die schwierige Arbeit des Gesandten 
verteidigte. 
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Die romischen Jahre waren flir Rostell eine reiche und angeregte Zeit. Da ar
beitete er '5taruiig mit dem geistvollen und vielseitig interessierten Bunsen zu
sammen und verdankte auch nicht wenig dessen ebenfalls bedeutender, eng
lism gebildeter "nd in anglikanismer KirchUchkeit erzogener Gattin. Hinzu 
kam der Umgang mit dem jeweiligen Ge .. ndtsmaftsprediger, der regelmiiJl.ig 
evangelismen Gottesdienst in der Gesandtsmaftskapelle im Paluzo CafEarelli 
hielt, der einzigen Statie, wo im damaligen papstlimen Rom solmer Gottes
dienst maglim war. Inhaber dieses Amtes war 1828 voriibergehend der Halli
sme Theologe August T h 0 I u c k, nam ihm von 1829 an der o.Is Volks
smriftsteller bekannt gewordene FriedI1im von Tip p e I ski r ch. Endlim 
bot sim in Rom Gelegenheit zu zahlreimen Kontakten mit Gelehrten und 
Klinstlem, die sim kUrzer oder langer dort aufhielten und im gastlichen Hause 
Bunsens einen geistigen Mittelpunkt fanden. Dariiber berimtet zusammen
fassend die Biographie Bunsens: "Die hoch liber Rom hinausblid<enden Raume 
des Palastes Caffarelli wird niemand vergessen, der in ihnen dem Zusammen
flug bedeutender Manner aUer Nationen begegnet ist, welche die Anziehungs
kraft Bunsens jeden Winter urn ihn vereinlgte; die gastIiche Villa Piccolominl 
in Frascati aber wird in der Erinnerung und dem Herzen des kleinen Kreises 
leben, deS'Sen Seele wahrend der auf jenen kiihlen und smattigen Hohen immer 
schonen und stillen Sommerrnonate ... der an GemUt und Geist gleim reiche 
und lebendige Hausvater bildete." 

Eine wissenschaftlich.e Frucht dieser J ahre ist der Beitrag Rostells zu dem 
groBen Sammelwerk "Besmreibung der Stadt Rom" von P I a t n er, Bun
se n u . ... (1830 ff) : eine Iangere Abhandlung uber "Roms Katakomben und 
deren Altertiimer". Ober diese Ameit urteilt Nikolaus Mull e r im Artikel 
"Koimeterien" der Protestantiscnen Realenzyklopadie, sie sei die erste groBere 
Al'1beit, die auf Grund eigener Ansmauung ein evangelischer und deutscher Ge
lehrter uber die Katakomben lieferte, von einem Sachkenner wie de Rossi 
durmaus giinstig beurteilt. 

Im I urn 1832 kehrte Rastell in die Heimat zurUd<, reim an EI1innerungen und 
Erfahrungen, von denen er nom lahr2ehnte lang zehren konnte. Nom 1885 
schrieb der Historiker Alfred von R e u m 0 n t bei Obersendung seiner Schrift 
liber Fabio Chi g i, den spateren Papst Alexander VII., an seinen "teuren 
alten Freund" Rastell: "Nehmen Sie beiliegenden Aufsatz als Erinnerung ver
gangener T age an. Er wird Sie Roms gedenken mamen, und das ist immer et
was Gutes ." In Be r 1 i n wurde Rostell jetzt au.Rerordentlicher Professor und 
gleichzeitig im Ministerium der auswartigen Angelegenheiten Remtskonsulent 
fUr die romismen geistlichen Samen sowie Mitglied der Priifungskommission 
fur das diplomatische Fam. In dieser politism-diplomatismen Stellung ist er 
o~fensimtlim an den diffizilen Verihandlungen der namsten lahre beteiligt ge
wesen, welme die Ausfiihrung des papstlichen Breve und eine flir die Regie
rung moglichst giinstige Interpretation desselben mittels einer Vereinbarung 
unter .den beteiligten Bismofen zum Ziele hatten. Wenigstens berichtete der 
regierungsfreundJime Erzbischof von Koln, Graf 5 p j e gel, der die Ver-
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handlungen fUr die rheinischen und westHilischen Bisrnofe fiihrte, in einem 
Briefe an Bunsen, daB er am 28. September 1834 das Vergniigen hatte, in def 
Reihe seiner Tischgenossen den Herrn Professor Rostell Zll selhen, und daB cler 
treu anhanglich gebliebene Mann iiber seine, Spiegels, Mitteilungen hom er
freut gewesen sei. 

Rostells Berliner Zeit fand ihr Ende, als er zum Sommersemester 1847 nach 
M a r bur g ZiUffi Nachfolger des bedeurenden Kirchenrechtslehrers Amilius 
Ludwig R i c h t -e If in einem Ordinariat def juristischen FakulHit berufen WUf

de. In einem Abschiedsschreiben wiirdigte der Minister seine fiinfzehnjahrige 
MitaITbeit in einsichtsvoLler Tatigkeit und schatzenswerten Leistungen. Zu
gleich begliickwiinschte er ihn zu dem ehrenvollen Ruf nach Marburg in eine 
Lau~ba:hn, "in -del er selbst seinen wichtigsten Lebensberuf erkenne". Sein 
AmtsantriU in Marburg erfolgte am 7. Juni 1847. Es wird flir den schon im 
48. Lebensjahr stehenden Mann gewiB keine Kleinigkeit rgewesen sein, sich 
in die ganz andersartigen kleinstaatlichen VerhaItnisse in Hessen einzuleben. 
GaIt es dom fUr ihn, die weitriiumigen Verhaltnisse und Arbeitsmaglich.keiten 
Berlins mit der Enge einer Kleirrstadt von knapp 8000 Einwohnem und einer 
in jeder Hinsicht bescheidenen Universitat mit weniger als 300 Studierenden 
zu vel1tauschen. Ihr gesamter LehrTkorper bestand 1852 aus 28 ordentlichen und 
14 awserordentlichen Professoren sowie 15 Privatlehrern. Die juristische Fakul
tat ziihlte film Ordinarien, einen Extr,aordinarius und flinf Privatlehrer. Die 
Misere der kleinen, von der kurflirstlichen Regierung vernachliis5'igten Univer
sitat schildert drastisch in seinen Er~nnerungen eines Neunzigjahrigen Eduard 
Z eH er, der von 1849 his 1862 in Marburg Professor war. So ist es begreif
Hch, daE der Wichmannshauser P.faI1ferssohn Otto Ha r t wig, der 1850 sein 
Studium in Mal1burg begann, in seinen Lebenserinnerungen schre.iben konnte: 
"Der gelehrte Rosbelllebte geistig immer mehr in Berlin und Rom als in Mar
burg." 

Trotz allem ist Rostell Mal1burg bis an sein Lebensende treu geblieben. Hier 
konnte er in aBer Ruhe, ohne hesondere Ablenkungen seiner Wissenschaft le
ben, nach dem Urteil T'heodor B i r t s ebenso wie der mit mm befreundete 
Orientalist Dietrich eine einsiedlerisme Natur. Nom im Alter galt er den auf 
der preuBism gewordenen Universitat mehr und mehr hervortretenden jiinge
ren Kollegen als eine aer wertvoUen Gestalten der alteren Zeit (so Birt). In 
seiner wissenschaftlichen Arbeit befaBte er sich neben anderem mit der Ge
schichte des Kirchenrechts in Fortflihrung eines unvollendeten Werkes des 
frliheren MarbuJ1ger Kirchenrechtsleh~ers B i eke 11. Seine Vorlesungen be
handelten auJler dem Hauptfach Kirchenrecht auch u. a. Deutsche Rechtsge
schichte und Deutsches Privat- und Lehenrecht sowie Handels-, Wechsel- und 
Seerecht. Dreimal (1854, 1858 und 1861) war er Prorektor der UniversiHit. d. h. 
nach damaligem Sprachgebrauch amtierender Rektor, waruend der Ehrentitel 
des Rektors dem Kurfiirsten vorbehalten war. 

Es rows auffallen, ,daB, noch ehe sein erstes Marhurger J ahr zu Ende ging, 
Rostell sich am 13. April 1848 verheiratete mit Justine Wilhelmine Ri t t e r 
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(geb. 21. Oklober 1819), der einzigen liberIebenden Tochler des Marburger 
Subdiakonus (d. h. vierlen Iulherischen Pfarrers) Chrislian WilheIm R; I I er, 
der ein Sohn eines seit 1780 in Mal"burg ansassigen Bumbindermeisters aus 
Mengeringhausen war; Chr. W. Ritter vertrat nam Teilnahrne an den Freiheits
kriegen als ersrer die damals als Reaktion gegen den Rationalismus aufkom
mende Erweckung auf einer Marburger Kanzel, starb aber smon 1825 mit 33 
J ahren warusmeinlim an den Folgen einer Kriegsverletzung. Die iiberrasmen
de Heirat Rostells legt die Vemtutung nahe, daB sie irgendwie irn Zusammen
hang mit dern Kreise urn Vilmar stehen momte, zumal da Vilmar selbst einst 
als Marburger Student von der tiefgreifenden Wirksamkeit des Erweckungs
predigers Ritter stark beeindruckt war und aum der Superintendent Mer 1 e , 
der die Trauung hielt, ein Mitglied dieses Kreises war, in den er, am 16. Juni 
1847 in Marburg eingefiihrt, ungefahr gleichzeitig mit Rostell eingetreten war. 
Beachtenswert ist ferner, daB ein jiingerer Bruder Ritters, also ein Onkel der 
friih verwaisten ]ustine, dem Lehrerkollegiurn des Gymnasiums unter Vilmar 
angehorle. Die einzige liberIebende Tochler der Roslellschen Ehe, Anna (geb. 
25. Juli 1857), gehorle 1884 zu den Grandern und erslen VorstarulsmHgliedern 
des MarbuJ18er lutherismen Kirmenmores und verheiratete sich clann mit dem 
Pfarrer Friedrich He e r m ann in F ran ken b erg (seit 1888 in Mar
burg), slarb aber schon nach einjahriger Ehe am 3'. Augusl 1887 und wurde 
in Frankenberg begraben. 

Theodor B i r t besmreibt uns in seinen Marburger Licht- und Smatten
biIdem (1927 S. 15) den alternden GeIehrlen in der hauslichen UmweII seiner 
letzten Marburger Wohnung (Wettergasse 43) auf der Wassersmeide zwismen 
Wettergasse und Neustadt: "Ein Mann feinsten Kunstsinns, in dessen stillem 
Gemach eine Atmosphare hing, .die aus Raffaels und Brarnantes Zeiten zu stam
men schien." Ein wertvolles EI'Ibe aus seiner rornischen Zeit! 

Eine besondere Freude erlebte Rostell nom in seinem Alter, als .i.hn 1883 an
laBlich seines 60 jahrigen juristismen Doktorjubilaums die Marburger philo
sophische Fakultat zum Ehrendoktor promovierte. Die lateini'Sche Laudatio 
nahm Be:z.ug auf die Katakombenstudien seiner Jugend und wiirdigte sie als 
eine Wegweisung fiir spatere Forschungen auf diesenl Gebiet (in illustrandis 
eius [se. urbis Romae] reliquiis subterraneis diuturna caligine obductis huius 
aetatis hominibus viam monstrans praeivit). 

Rostell starb am 12. Februar 1886. Bei seinem Begrabnis, das nam damali
gem akademiscnem Braum unter Beteiligung der gesamten Studentenscnaft 
(jetzt annahernd 1000) 'statttand, hielt auf Wunsch des VerstoIlbenen Pfarrer 
KoIbe die kirchliche Feier am Grabe. AnschlieBend sprach Professor UbbeIohde 
flir die Universitat. In seiner Ansprache, die im Marburger Tageblatt wortlich 
abgedruckt Jst, hob er Rostells tiichtige humarustisme Ausbildung, seine zu
sammenhangenden Kenntnisse und umfassenden Oberblicke iiber alle Gebiete 
der Geisteswissenscnaften hervor, 150 dag "uns ein Slick auf so harmonisch ge
bildete Personlichkeiten, wie deren der Abgesmiedene vielleicht eine der letzten 
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gewesen ist, aas entschwindende Bild der alten universitas literarum zuruck
Tuft." Das auf seinem Grabstein stehende Wort "Christus ist mein leben und 
Ste"ben ist mein c.,winn" (Phi!. 1, 21) bringt die liberzeugt christliche Haltung I 
des Gelehrten, die fun aum mit Bunsen innerlich verband, deutlich z.um Aus
druck. Seine Witwe liberlebte ihn 19 Jahre (gest. 16. Marz 1905) und ruht ne
ben ihm auf dem Marburger Friedhof urunittelbar neben dem linken Aufgang 
zur Xapelle. 
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