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Uber Ante und Apotheker der Stadt Borken in Hessen 

Hermann Grebe 

Einleitung 

Von ei ner geregelten arzti ichen und pharmazeutischen Versorgung kann in 
den hessischen Amts- und Landstadten, u. a. auch in Homberg und Borken, 
erst vom ausgehenden 17. Jahrhundert an gesprochen werden. Vorher gab es 
kei ne ernsthaft e medi zini sche Betreuung, nu r in den groBen Stadten, an Fiir
stenhMen und seit dem Mittelalter in Kl ostern und Hospitalern waren der Zeit 
entsprechend mehr odeT weniger versierte Doctores Medicinae und sag. 
Monchsa rzte tatig'. Die hochentwickelte klassische Medizi nl ehre des Gri e
chen Hi ppokrates oder des Romers Galenus war in den Wirren der V6Iker
wanderu ng veriorengejlangen. Ihre Kenntnisse und Lehren wurden von arabi
schen und jiidischen Arzten, insbesondere von Avicenna, Gber das siziliani
sche Reich des Kai sers Friedrich 11. von Hohenstaufen nach Europa weiter
vermittelt. Die Kloster hatten schon fruh Krankenstationen und Hospitaler, 
auch fUr die Versorgung des Umlandes, errichtet, wi e eine Urkunde mit Zeich
nung des Klosters SI. Gall en vom Jahre 853 beweist. Diese Monchsii rzte wur
den an den von Kaiser Friedrich 11 . errichteten Medizinschul en in Monte 
Cassino und Salerno, spii ter an der Universitat in Padua, Bologna und Paris 
ausgebildet'. Gesundbeter und Kriiuterweiber hatten Hochkonjunktur. Die 
sog. Schachteltriiger, Medikamentenvertreiber aus Tirol und Thiiringen, prie
sen auf den Miirkten ihre Krauter, Siifte und PUlverchen an '. Ansonsten betii
tigten sich seit dem 14. Jahrhundert sog. Wundarzte, Bader, Feldschere, die 
sich aus eigenem Antrieb oder bei Betreiben einer sog. Badstube zu diesen Tii
tigkei ten hingezogen fU hlten. Die kl einen Wundarzte waren tei lweise wan
dernde Heilkiinsti er, die si ch mit Zahnbrechern und Bruchschneidern - wie 
der beriihmte Or. Eisenbart - zusammentaten und mit Schaustellern, Seil
tiinzern und Tierbandigern durch di e Lande zogen. Beliebt waren, auch in 
Kleinstiidten, die Badstuben, an drei Tage n in der Woche geofTn et, deren 
Benutzung jeweils ein durch die StraBen ziehe nder Ausrufer dem Publikum 
bekannt machte '. Es badeten di e Geschl echter gemeinsam, so daB di e Badstu
ben auch oft Quell e der Unterhaltung und des Vergniigens wurden. Hi er fa n
den sag. Bader oder Barbiere, 3uch "Chirurgi" genannt, ein reiches Betati
gungsfe ld , in dem sie sag. "blutreinigende Mal3nahmen" vornahmen wie "l UT 

Ader lassen, Ansetzen von Schropfkopfen, FuBpfl ege und Ziihne ziehen" '. Sie 
sorgten natiirlich auch mit Haareschneiden und Bartscheren fUr di e auBere 
Schonheit. Neben den di e einfache Wundbehandlung betreibenden Wundii rz
ten betatigten sich sogar Wasenmeister bzw. Scharfrich!ermit der Einrenkung 
und Schi enung von Knochenbriichen, wobei viele Schiefhaltungen zu Be
schwerden bei den zustiindigen Amtsstellen fUhr!en '. Neben der unzurei
chenden medizini schen Behandlung sorg!en di e groBen Seuchen fUr friihzei
tigen Tod und Dezimierung der Bevolkerung. So brachten di e Kreuzfahrer aus 
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dem Heiligen Land den Aussatz, die sog. biblische Krankheit, mit, deren an
steckender Charakter frlih erkannt wurde und weswegen diese Kranken in die 
auBerhalb der Mauern gelegenen Leprosori en der "guten Leute" als Stadt
fremde ausgewiesen wurden. Hierliber gibt es bereits 1283 ei ngehende Be
richte. Im 14. Jahrhundert wurde ganz Europa von der Pest liberzogen; diese 
Krankheit wlitete besonders 1349 als der »Schwarze Tod" in Stadt und Land 
und verminderte die Bevolkerung Europas damals in wenigen Jahren um die 
Halfte. Diesesjahe Sterben blieb bis zum 18. Jahrhundert die schlimmste aller 
Seuchen. Auch die Pestkranken wurden in besonderen Spitiil ern unterge
bracht ; im DreiBigjahrigen Krieg haben di e groBen Pestjahre 1636-1 638 aufge
raumt. So starben Z. B. im DorfVierrnlinden/ Eder von Juli bis September 1636 
bei 400 Einwohnern 88 an der Pest' . Pl otzlich und liberall breitete sich am 
Ende des 15. Jahrhunderts di e Lustseuche oder "Franzosenkrankheit» aus, die 
erstmalig 1486 in Frankfurt fest\lestellt wurde. Erst im 18. Jahrhundert wurde 
die Geburtshilfe von kundigen Arzten libernommen, in der Zeit davor, in der 
sich weder Arzte noch Bader oder Chirurgen der Entbindungskunst annah
men, war der .. Rosengarten" der "schwangeren Frauen und Hebammen" des 
Eucharius Roeslin vom Jahre 1513 das meistgelesene medizinische 
Lehrbuch ' . Auch die Hei lmittelbehandlung mit geregelter Apothekenbetreu
ung lag bis zum 16. Jahrhundert im Argen. Es gab in den Klostern seit dem 
7. Jahrhundert den von den Romern libernommenen Heilkriiutergarten, der 
besonders von den Benediktiner-Klostern gepflegt wurde. Seit 820 wurden in 
SI. Gallen 23 medizinisch nutzbare Hcilkrauter an~ebaut. Einen Hohepunkt 
dieser Klostertradition bedeutete die Tatigkeit der Abtissin Hildegard v. Bin
gen (1098-1179), di e es bereits verstand, die hochentwickelte Klostermedizin 
mit der traditionellen Volksmedizin zusammenzubringen. Manche Kloster 
spezialisierten sich auf bestimmte Heilpflanzen und Arzeneien, die Kloster
und Hospitalapotheken erfanden neben besonderen Heiltranken, wie den 
Melissengeist der Kolner barftiBigen Carmeliter, auch Krauterlikore wie 
Chartreuse, Benedictine und den EttaleT. Bahnbrechend war die Erforschung 
der Krautermedizin des Theophrastus von Hohenheim, genannt Paracelsus. 
Auch in den Bauerngii rten wurden Krauterpflanzen gepflegt, ansonsten klim
merten sich die »Kriiuterweiber" mit Sarten, Tranken und Mixturen um die 
Heilmittelversorgung der Bevolkerung, zumal die Konsultation ei nes Arztes 
mit hohen Kosten verbunden war' . 

Die medizinisch-historische Entwicklung in Hessen 

Der alteste in Hesse n nachweisbare Arzt ist ein medizinisch ausgebildeter 
Geistlicher, der seine magistrische Ehre in Pari s erworben hatte und als Magi
ster Johannes Phisicus und Leibarzt im Dienste des Landgrafen Heinrich I. 
von Hessen stand. Eine Urkunde vom 15. August 1304 unterschreibt Magister 
Johannes mit der landgriiflichen Famili e und den Adelsherren von Brassen
fels, UrfT, Gudensberg und Boyneburg als landgriifliche Schenkungsurkunde 
an das Nonnenkloster SI. Georg in Homberg liber die Schenkung eines groBe
ren Landstlickes zu Holzhausen. 100 Jahre spater ist ein Meister Leonhard von 
Swienfort Leibarzt des Landgrafen Ludwig, schli eBlich beschaftigte Ludwigs 
Sohn, Heinrich der Reiche, 1480 in Marburg einen Bartholomaus von Etten, 
Doktor der sieben Klinste, als Leibarzt. Erst nachdem Landgraf Philipp der 
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GroGmiitige im Jahre 1527 die Marburger Universitiit gegriindet hatte, konn
ten dort ab 1535 die ersten unter Professor Dryander akademisch ausgebil
de ten Arzte im Lande tatig werden 10 Entscheidend verbessert wurde die arzt
liche Versorgung der hessischen BevOlkerung durch LandgrafMoritz den Ge
lehrten, der durch seinen Leibarzt Or. Johann Wolf eine mr ihre Zeit muster
hafte Medizinalordnung ausarbeiten lieG und diese am 10. Juni 1616 seinem 
Lande iibergab. In dieser Medizinalordnung wurde nicht nur die Tatigkeit der 
akademisch ausgebildeten Arzte, sondern auch der puri et inpuri chirurgi, der 
Wundarzte, Bader und Barbiere geregelt. In dieser Einleitung heiGt es: 

Nachdem die Erhaltung guter Leibesgesundheit in ordentlicher Curation und 
Wiederbringung derselben besteht . .. und weilen Uns glaublich angelangt, dajJ 
sich hin und wieder uneifahrene Leute. so die Kunst der Artzney nichr studiret, 
noch sonsten darin, als die Notdurft das erfordert, und sich's gehiirt, wederrecht 
unterrichtet, noch geubt sind, einschleijen, des Artzeneyens unterfangen, theifs 
auch durch BeJragung der Zauberer, Wahrsager, Segensprecher die Leute ubel 
curirt,ja gemeiniglich verliihmt ... so haben wir, so /chem so viel miiglich, vorzu
kommen, beneben dem Col/egio Facultalis Medicae Unserer Universitiil zu 
Marburg, noch ein allgemein Collegium Medicum Provincial e, aus 
hierzu qualificirten und tiiglichen Aerzten . . . in Unserem Fiirs ten tum und Lan
den angerichtet . .. und haben derhalben eine M e d i ci na lard nu ng verferti
gen lassen 11 . 

Das Collegium medicum ist denn auch bis zum Ende des Kurmrstentums Hes
sen 1866 die ordnende Organisation des hessischen Medizinalwesens geblie
ben. Im DreiGigjahrigen Kriege kam es zu einer geregeiten Besetzung der 
Amtsstadte mit einem akademisch ausgebildeten Amtsphysikus, daneben 
praktizierten auch schon Arzte in freier Praxis, auGerdem weiterhin Wund
arzte I. und 2. Klasse, wobei die ersteren ab 1800 auch akademisch ausgebil
dete Vollmediziner (Chirurgen) waren. Fiir alle diese, auch die Bader, waren 
durch die Medizinalordnungen feste Berufsnormen abgegrenzt worden. 

Die ersten Apotheken wurden in Hessen in Kassel und Marburg urn 1480 
eingerichtet, in Kassel als Landgrafliche Hofapotheke im SchloG und in Mar
burg durch den Apotheker Lorenz Fait aus Niirnberg. Durch Griindung der 
Marburger Universitiit war auch die Ausbildung der Apotheker in Hessen 
gesichert. Die Apothekerordnungen des Landgrafen Philipp von 1532 und 
9. Marz 1564 sicherten die medikamentose Versorgung der Stadte, nachdem 
auf dem Reichstag zu Augsburg 1548 das Apothekenwesen in Deutschland 
geordnet worden war " . Urn die Mitte des Jahrhunderts gab es in Hessen 
damals nur sechs eingerichtete Apotheken: Neben Kassel und Marburg in 
Korbach (1535), in Fulda (1561), in Fritzlar (1579) und in Eschwege (1588). 
Daneben noch die Klosterapotheken in Hersfeld und im Hospital zu Haina. 
Auch die Apotheker wurden durch die Medizinalordnung mehr zu iiberwa
chender denn zu handelnder Verordnung iiber die Visitationeder Apotheken in 
standesgemaGe Pflicht genommen, wobei u. a. verordnet wurde, daG kein Apo
theker ohne Einwilligung oder Verordnung eines Arztes die Arzneimittel, die 
er selbst verfertigt hat, ausgeben durfte. Von seiten der Regierung wurde be
sonderer Wert auf geregeite Visitation der Apotheken durch die zustandigen 
Medizinalbehorden gelegt I] 
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Ei ne groBe Ziisur fUr das Medizinalwesen in Hessen bedeutete der DreiBig
jahrige Kri eg, der das Land verwiistete und die Bevolkerung durch das Wuten 
der Soldateska, durch Hunger und Seuchen dezimierte, und der somit die 
sozialreformeri sche Struktur der Medi zinalordnung des Landgrafen Moritz 
vom Jahre 1616 in ihren guten Anfangen zerstorte. Erst jetzt konnte ein Neu
anfang zur arztlich-pharmazeutischen Versorgung der Kleinstadt- und Land
bevolkerung gemacht werden. 

Zum besseren AlIgemeinverstandnis hielt ich diese Einleitung fUr erforder
lich. Die nun folgende medizinisch-historische Entwicklung in der Stadt Bor
ken soli in zwei getrennten Kapiteln uber "Arzte" und ,Apotheker" dargestellt 
werden. 

Die Arzte 

Auch in Borken wurde die medizinische Betreuung der Kranken zunachst 
weiterhin von heilkundl ich bewanderten Laien, Krauterfrauen und Badem ge
tatigt, die ei ne stadtische Badstube und als sog. "Chirurgi" (Wundarzte) die 
einfache Wundheilung, evtl. auch Einrenkungen oder Schienung von Kno
chenbruchen, betri eben. Die Geburtshilre lag weiterhin in den Handen der 
"weisen Frauen". Die "Bad hauser" spielten als Einrichtungen der Hygiene 
ei ne besondere Roll e, sie wurden jeweils von der Stadt ei ngerichtet und an 
entsprechende Einzelpersonen verpachtet. Fur die Bader aus Borken war der 
Homberger Stadt- und Amtsphysikus ab 1675 - mit der Einsetzung des Dr. 
medrcinae Johann Valentin Schade - zustandig. Auch dessen Nachfolger Dr. 
med. Johann Ernst Kuhn, Jacob Baumart, Ludwig Hermanni, Ernst Alexander 
Bock hatten in medi zi nischen Dingen unter Anleitung der Borkener Stadtver
waltung das Sagen. Im Kataster der Stadt Borken vom Jahre 1777 werden fUr 
die damals 699 Ei nwohner drei Bader im Amt nachgewiesen, jedoch kein 
Arzt 14. 

DaB auch durchreisende "Steinschneider" (fUr Blasensteine) als Grundbe
handl er und Medikam entenverkaufer in Borken und Umgebung tatig waren, 
moge das folgende Dokument (Aktum Borken, den 17. Marz anno 1670) be
weisen 15 Am Il. Marz halle ei n Hans Leonhard Vogel von Pilsen aus Bohmen 
einen sehr gebrechlichen Mann zu Sunglis namens OttoSchrodergeschnitten, der 
des/olgenden Tages sobald geslorben. Es scheint nun dem Amt Borken error
derlich, des Vogels Unschuld oderSchuld an den Tag zu geben. Der vorgeladene 
Leonhard Vogel gibt nun inhaltlich folgendes zu Protokoll : 0110 Schroder zu 
Singlis ha be ihn, weil er wegen seines Bruches groBe Schmerzen ausstehen 
musse, zum Schneiden gebeten. Er ha be aber den Patienten im Beisein von 
Heinrich Lohr, dem Greben, Kurt Malkus sowie Andreas, des ScheITers, und 
des Patienten Schwiegervater erinnert, zu bedenken, ob er auch den Schnitt 
aushalten konne und ihn der Herrgott unler Umstiinden von dieser Welt abson
dern wurde. Schroder habe aber geantwortet, er habe groBe Schmerzen und 
ware seines Lebens mude, er wolle sich deswegen in Golles Willen geben. Er 
sollte den Schnill vornehnen, und wenn er urn Golles Will en sterben musse, 
so soll e das kein Hindernis sein. Daraufhin habe ihm der Pati ent die Hand ge
geben, und er habe die Operation begonnen. Vogel gibt dann einen interessan
ten Operationsbericht: Als er seine Instrumente angelegt halle, hat er dreimal 
ein/ahren mussen, ehe er bei den Schaden kommen konne. Er hat ei nen Darm-
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und Netzbruch gefunden, der Netzbruch wil re alle zusammengewachsen gewe
sen, daft er ihn kaum losen konnen. Dergleichen habe er niemals gesehen. So ist 
der Schnitt gliicklich abgegallgen, nach Mitternacht wil re der Patient aber ganz 
ungeduldig worden, und obwohl er still e liegen sollte, hat er bald mit den Bei
nen und den Armen und dem ganzen Leibe hin und wi eder geschlagen und 
seiner Ermahnungen nicht geachtet. Dadurch habe er Schaden an der Schnur 
getan, daft das Blut hiiufig herausgelaujen, welches er kaum stillen konnen. Er 
habe die ganze Nacht bei dem Patienten gewacht und sei n Bestes getan, wie 
die Beistehenden bezeugen konnten. Es habe sich dann noch eine innerliche 
Schwachheit dazugeschlagell , der der Patient, nachdem er ihm di e Hand ge
reicht und verge ben habe, erl egen sei. Er sei uberzeugt, wenn der Patient sich 
stille gehalten hiltte, wil re er nicht so verwahrlost worden. 

Er wolle wegen des Todes des Schroder nicht flii chtig werden, sondern sei 
von selbst hierher ge kommen, er bekilme fUr sein Tun keinen Lohn und musse 
sogar noch seinen Gesell en, der im Wirlshaus gezehrl habe, mitbezahlen. Di e 
Mittel hienur habe er aber beisammen. 

Er sei in diesem Fiirstemum hin und wieder bekannt und lege hien ur drei Per
gamente, in Original verfaBte Testimonia, vor. Das erste sei ei n Zeugnis von 
Ihro Gnaden, dem Herrn v. Dornberg, unter dem er im Jahre 1664 einem Kna
ben von IQ Jahren zu Gehau (im Krei s Hersfeld) einen Darmbruch geschnit
ten, zweitens habe er anno 1669 einem Schreiner zu Helsa, 60 Jahre all, einen 
Wasserbruch und dem Moller zu Eschenstruth einen Darm- und Wasserbruch 
geschnitten und kuriert, laut Testament des Sliftsvogls zu Kaufungen. Dril
lens habe er anno 1664 zu AIsfeld einer Frau, 52 Jahre alt , welche fUnf Jahre 
blind gewesen, den G rauen Star gestochen und kuriert. 

Weil er nun seinen moglichen FleiB a n dem gedachlen Schroder bewiesen, 
auch keine Mittel zur Zehrung erhallen habe, so hoffe er, man werde ihn nichl 
aufhalten, sondern seiner Nahrung nachziehen lassen. Das Protokoll isl unler
schrieben von den Amlmilnnern Juslus Kohl er und Justus Zoll (Homberg). 

Hierzu isl nur zu sagen : Welche Schmerzen muB der Palient durch seinen 
- wahrcheinlich eingeklemmlen - Bruch erlitten haben, daB er si ch ohne 
Wenn und Aber einer solch schmerzhaften Operalion unlerlOgen hal, auch 
wenn man beriicksichligl, daB die Filhigkei l, Schmerzen auszuhalten, damals 
groBer war als heute. 

Im Oklober des Jahrs 1672 berichlet der Amtma nn zu Borken an die Beam
len in Homberg, daB sich der Borkener Burger und Einwohner Konrad Hahn 
sowi e Hermann TheiB von Arnsbach zur Heilullg ihrer Beinbriiche des Homber
ger Wasenmeisters, Johann David Hirschfelder, bedienen woll en " . Ursprung
lich war es nilmlich den Wasenmeislern, auch den Hombergern, verboten wor
den, Beinbriiche zu kurieren, deshalb wird ein enlsprechender Anlrag bei der 
Medizinalbehorde in Kassel geslellt. Kassel gibl ei ne Ausnahmegenehmi
gung, daB die beiden Pali enleri sich des Wasenmeisters zu Homberg zur Heilung 
ihrer Beinbriiche bedienen mogen. Es wird aber gleichzeitig konsequenl hinzu
gefUgt, daB dies eine einmalige Genehmigung oh ne einige Kansequenz sei und 
der Wasenmeisler sich weilerhin an di e fruheren Verordnungen stels zu hal
len habe. Die Genehmigung wird auBerdem damil begriindet, daB die Kur des 
Barbiers des Ortes (Borken) nichl fruchlbar gewirkl habe, sondern der Scha
den schlimmer geworden sei. Medizingeschi chtlich kann nachgewiesen wer
den, daB die sog. Wasenmeister oder Scharfri chter, di e zum sog. unehrlichen 
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Gewerbe gehtinen und im Clan zusammengeschlossen waren, immer wieder 
versucht haben, Knochenbruche zu kurieren. Hingegen waren die Chirurgi, 
Bader und dergleichen auch nach der Medizinalordnung vom 10. Juni 1616 be
rechtigt, entsprechende medizinische Behandlungen, wie oben angegeben, 
durchzuftihren. Allerdings wird ihnen durch eine landgriifliche Verordnung 
vom 3. Januar 1668 ausdrucklich verboten, innerlich zu medizinieren. Es wird 
ihnen also in alien Stiidten, Flecken und Dorfem bei hoher Slrafe inhibierel, 
solches zu tun, sie sollen bei dem Ihrigen bleiben. Auch seien die Eingebungeini
ger Medikamellle und andere Kuren bei Strafe verboten. Auch die Beamten zu 
Borken werden angewiesen, daB sie uff die Verbrecher dieses Ediklsj/ei./lig achl 
haben und selbige zu gebiihrender Slraff ziehen i1. 

Diese beiden Protokolle bezeugen, daB Borken mit seinen umliegenden 
Dorfem ein selbstiindiger Amtsbezirk war,jedoch bis zum Beginn des 19. Jahr
hunderts iirztlich unter der Aufsicht Hombergs stand und von hier aus ver
sorgt wurde. Erst mit der Verwaltungsreform von 1821, mit der Bildung von 
Kreiseinheiten, wurden die Amter Borken, Homberg und Raboldshausen im 
Kreis Homberg zusammengeschlossen, Borken erbielt aber endlich ei nen 
Amtsphysikus und -chirurgus. 

Auch Borken blieb naturlich von epidemischen Krankheiten nicht ver
schont. So grassiert It. Bericht des Rentmeisters Dr. Kuhn zu Borken vom 
31. Januar 1748 in der Stadt eine ansleckende Krankheil, an der viele Leute ge
slorben sind. Namentlich werden zwei Burger namens Stippius und Wunscher 
und eine Kindbetterin genannt, die bereits daran verstorben sind, es liegen 
noch zehn Personen,junge und alte Leute, damieder, die durch den Homber
ger Ant Dr. Kuhn und den Dr. Pfannkuche zu Treysa konsultiert wurden und 
Hoffnung haben, wieder zu genesen. Die Stadtwiirden sind jedoch nicht 
imstande, die Besorgung und Verpflegung der Armen, die von dieser Krank
heit befallen wurden, mit Medizin sicherzustellen. Rentmeister Kuhn erhielt 
am 3. Februar 1748 von der Kasseler Medizinalbehorde die Anweisung, daB er 
be; fern er Kontinuation voretwiihnter ans leckender Krankheil, zu deren Abwen
dung alle Millel und auch dahin gehen soli, daft die Kranken woh/ verpj/egl und 
mit den er/orderlichen Medikamentis versehen werden mogen. Eine Woche spater 
kann dann Dr. Kuhn berichten, daB si ch die Krankheil ziemlich geslillel, so daft 
gegenwiirlig niemand m ehr lodlich krank liegl. Erkrankt sind noch 37 Personen, 
worunter des Metropolitan Wittib mit zwei Kindem besonders begriffen iSI lB. 

Im Jahre 1765 wird erstmals ein chirurgus in Borken namentlich genannt, es 
handelt sich urn Johann Friedrich Duckstein, der sich 1765 in Homberg nie
derlassen will und einen entsprechenden Antrag in Kassel machl. 

Daft der bey Hoclifiirsll. Collegio-Medico-Chirurgico zu Cassel examinierte 
und verpj/ichlele Chirurgus He" Johann Friedrich Duckslein, gebiirlig von be
saglem Cassel, ohngefiihr 11/2 Jahr allhier in Borken wohnhafl gewesen und sich 
inzwischen meines Wissens in alien Stiicken wohl betTagen und aufgefohrt 
habe, daft Selbigem solchem nach allerdings ein gUles lestimonium interim 
vitae act; ertheilet werden kann. solches wird demselben aufsein Begehren und 
do er 'lion hier wegziehen und sich in Homberg anderwiirts nieder zu lassen 
gesonnen, zur Steuer der Wahrheit und vermittelst des herunter gedriickten 
Amls Siegels, auch meiner, des Beamlen, einhiindigen Unlerschrift alleslirel. 
Borcken, den 211en Seplember 1765 Hochfrsll. Ami daselbsl 
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Ouckstei n wird auch als Regimentsfeldscher bezeichnet und ist moglicher
weise bei einer in Borken stationi erten Truppenein~ei t tatig gewesen. Fur di e 
nachsten drei Jahrzehnte sind aktenmaBig keine Arzte ader Wundarzte na
mentli ch zu finden, a bwa hl nach dem Ba rkener Katas ter "3 Bader" mit kleiner 
Wundbehandlung angemhrt sind 21 

Erst im Juni 1798 bewirbt sich der Or. medi cinae Hei nrich Oueckell urn die 
Erlaubnis zur medizinischen Praxis in Ba rken, wazu er bei m Collegium medi
cum in Kassel seine licentia practicandi bea ntragt 22. Er hat sich 3'/2 Jahr auf 
der Vaterlands-Universitat Marburg der Arzneiwissenschaft en beni ssen und al
le PrUfungen ZUT Erlangung der Ooktorwiirde bestanden. Er begibt sich mit 
seiner Famili e aus Frau und einem Kind bestehend, die mir jugendlichen Leicht
sinns halber leider zuJriih zu Theil wurden, aus Marburg nach BorkenlNiederhes
sen, denn ihm sei der Aufenthalt in MarbUTg zu kostspielig. Er schreibt wei ter: 
Die Umstande, in denen ich lebe, machen es dringend notwendig, daft ich in die 
Lage komme, womit ich mir durch Fleij3 und Arbeit mein Brat erwerben kann. Er 
rechnet in seiner Bittschrift auf das Vertrauen seiner Ou rchlaucht, des Land
grafen, gegen ieden guten Untertan und bittet urn Genehmigung. Or. Ouek
ke ll wi rd daraufhin vom FUrstl ichen Collegium medicum in Kassel geziemend 
gepriift und ihm bestiitigt, daB die Elaboration des ihm in sessione vorgelegten 
casus practici so gut ausgefall en ist, daB ihm eine mitt lere Stadtpraxis, vor der 
Hand, unter Mithinzuziehung eines erfahrenen Arztes bei schweren Fallen, 
zugestanden werden kann. Oueckell erhalt nach.dem bemrwortenden Antrag 
des Collegium medicum an den Landesherrn vom 22. Juni 1798 di e Erlaubnis 
zur medizinischen Praxis in Borken am 13. Julius 1798 "- Oueckell ist also der 
erste hochschulausgebi ldete Or. med. in Borken gewesen. Ein Arzt am Ort, 
gleichzei tig mit einer Apotheke, war natiirlich mr die Stadt Borken eine erheb
liche Verbesserung, war man doch von den Arzten in Homberg und Treysa 
abhangig, deren Prakti zieren durch die wei ten Wege sich mr die Bewohner 
auch verteuerte. 

Nach dem Staatskalender in Marburg ist sei t 1815 der Or. med. Karl Theo
dor Schott als Landphysikus und praktischer Arzt in Borken tatig". 1m Rah
men neuer Stell enausschreibungen durch das Collegium medicum in Kassel 
bittet Or. Schott berei ts 1821 urn das Physikat in Fritzlar, zumal Bestrebungen 
im Gange sind, das Amt Naumburg mit 5290 Seelen dem Fritzlarer Physika t 
anzuschli e6en und sich dadurch bessere Arbeits- und Gehaltsmoglichkeiten 
ergeben. Auch das Amt Gudensberg ist im Zusammenl egungsplan ei nbezo
~en 2S , wird aber dann nachher nicht angeschlossen. Schott bleibt aber zu
nachst Medicus in Barken und wird 1824 dUTCh Or. Heinrich Endres abgelOst, 
der gleichzeitig auch ausiibender Geburtshelfe r ist und somit mr die Stadt ei
ne Bereicherung bedeutet " . Nach der Ortsrepositur von Borken wird Or. 
Schott im Jahre 1821 noch als besonders verdient erwahnt ". Sein unmittel
barer Nachfolger wird der Doctor medicinae et chirurgiae Johann Heinri ch 
Endres, geb. 1794 in Cassel, verheiratet mit Louise Friederike Wil helmine de 
Beauclair, Tochter des Arztes und Physikus Or. Wilhelm de Beauclair zu 
Homberg. 

Oem Ehepaar werden in Borken vier Kinder geschenkt : I. Katharina 
Louise, geb. 15. Marz 1824 ; 2. Heinrich Johann, geb. 20. Dezember 1828; 3. Ma
rie Luise, geb. 13. Oezember 1830 und 4. Ernst Ludwig, geb. 5. November 1832, 
gestorben 5. Oktober 1833. 
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Or. Endres, als guter Arzt bezeichnet, starb bereits am 17. Juni 1834. Dber 
den weiteren Verbleib seiner Familie ist nichts bekannt. 

Mit dem Jahre 1831 beginnt mr den Magistrat der Stadt Borken ein langjah
riger Kampf mit der MedicinalbehOrde in Kassel um Einsetzung eines "Amts
wundarztes" in ihrer Stadt " . Im Rahmen der Verwaltungsreform soli ten auch 
in den kleineren Amtern allmahlich sog. Amtswundarzte eingestellt werden. 
Hierzu hatten auch der Homberger Kreisrat GieBler und Kreisphysikus Or. 
de Beauclair in Kassel um eine Stellungnahme gebeten, ob es ratsam und IlIn
lich sei, mr die Amter Borken und Raboldshausen eigene Wundiirzte einzustel
len. Noch am 12. Dezember 1831 bewirbt sich um die evU. einzurichtende 
Amtswundarztstelle in Borken der Kandidat der Wund- und Arzneikunst 
1. Klasse, Karl Conradi aus Wollerode, unter Hinweis auf den Landesenl
scheid, daB das Landgeri cht Homberg in mehrere Amter aufgelosl word en sei 
und Borken ein selbstandiges Amt bilde. AIs zweiter bewirbt sich noch der 
praktizierende Wundarzt 1. Klasse Emanuel Diedel zu Frielendorf am 30. Ja
nuar 1832, der sich ein Jahr zuvor als praktizierender Wundarzt dort niederge
lassen hat und vom Kreisphysikus Dr. Elias in Ziegenhain di e Bestagigung er
halt, daB er zur Zujriedenheit des Publikums mit bestem Erfolg seine Tatigkeit 
ausgeUbt hat 30. Diese Akten schickt die Regi erung am 28. Februar 1832 an das 
Obermedicinalcollegium in Kassel zur Stellungnahme, dessen Antwort am 
28. Marz 1832 dahin geht, daft dieserGegenstand wohl vorerst noch beruhen muft, 
bis durch die Verhandlung mit den Landstiinden entschieden ist, ob in den gedach
ten Orten uberhaupt Amtswundiirzte angestellt werden sollen. Zur Bewilligung 
einer Amtswundarzt-Stelle in Borken schaitet sich am 18. Mai 1832 der Apo
theker Humburg zu Borken ein und bittet ulltertiinigst gehorsamst die Regie
rung, sobald moglich, gniidig dajur zu sorgen, daft hierselbst ein tuchtiger Wund
arzt angestellt werde. Der Mangel eines geschickten Wundarzles mac he sich 
nachteilig bemerkbar. Die Leute seien von einem erbiirmlichen Bader abhan
gig, einem Menschen, der nichts versteht, so daB di e Patienten gezwungen 
seien, den Wundarzl Or. Schwerdt zu Homberg holen zu lassen oder ihn dort 
zu besuchen. Es konne ei n Wundarzt von einem entfernten Ort dem Publikum 
nicht so billig, schnell und gut dienen, als ein hierselbst wohnender. Da er einen 
weiten Bezirk habe, trafen ihn die Patienten oft nicht an, so daB der Weg bis 
Homberg (zwei Stunden) umsonst getan sei. Humburg schreibt weiter, daB er 
durch den Mangel an einem tUchtigen Wundarzt nur auf den Arzneiabsatz aus 
der Praxis des Or. Endres beschrankt sei " . 

Im Laufe des Jahres 1832 bewerben sich um die Amtswundarzt-Stelle in 
Borken noch der Amtswundarzt Hartmann zu Wolfhagen, sowie der Kandidat 
der Wundarzneikunst Theodor Wilhelm LinB aus Hersfeld, der nach Hersfel
der Gymnasium und Studium in Marburg die Wundarzneikunde bei dem 
Oberchirurgen Breidenbach auj dem Landkronkenhous zu Kossel erlernt hat. 
Er legt dazu sein PrUfungszeugnis vom 5. Juni 1832 vor" . Ein erneutes Gesuch 
des Borkener Stadtrates an das Innenministerium urn Bestellung eines Am/s
wundorztes doselbst erfolgt im Jahre 1833. Hierzu vertritt das Obermedicinal
Collegium im November des gleichen Jahres den Standpunkt, daB ein beson
deres BedUrfnis mr eine gesonderte Wundarztstelle in Borken nicht bestehe, 
zumal der Homberger Wundarzl Or. Schwerdt die Besoldung mr den Amts
wundarzt-Bezirk Homberg u nd Borken erhalten hat. Solange sich die Ver
haitnisse nicht geandert hatten und Or. Endres noch in Borken sei, scheine 
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kein dringender Bedarfvorzuliegen. Zudem kame nur ein Wundarzt in Frage, 
der zugleich auch als Geburtshelfer tatig werden konne und als solcher ange
stellt wiirde. Dieser Auffassung schlieGen sich auch Krei srat Rang und Dr. de 
BeaucJair am 11. Januar 1834 an B 

Inzwischen hatte die Standeversammlung zu Kassel am 18. Oktober 1833 
die Bestellung eines Amtswundarztes in Borken zur geeigneten Beriicksichti
gung empfohlen, so daG das Gesuch des Borkener Stadtrates durch das Innen
ministerium im Marz 1834 positiv entschieden wird. Zu der neuen Wundarzt
stelle praSentiert das Obermedicinal-Collegium in Kassel am 5. Mai 1834 den 
Doctor der Arzneiwissenschaften und Wundarzt 1. KJasse, Friedrich Olto 
Ernst Fuhrhans, der aufgrund der ergangenen Anfrage an ihn sich ouch zur 
Ausubung der Wundarztheilkunst qualijizieren will und bereit ist, hierzu die ge
setzhche Priifung abzulegen. Aufgrund seiner bestandenen Priifung bittet der 
Stadtmagistrat Borken am 18. August die Regierung, sie wolle die Bestallung 
des Wundarztes hierher hochgeneigt gniidigst veaugen. Dr. Fuhrhans gibt dann 
im Dezember 1834 seine Bewerbung ab, inzwischen hat sich Dr. Fuhrhans als 
praktischer Arzt in Borken bereits niedergelassen. Die Frage der Amtswund
arzt-Stelle wird aber nach dem Bericht des Collegium medicllm vom 17. Januar 
1835 noch offengelassen, da Amtswundarzt Schwerdt in Homberg fUr den 
Justizamtsbezirk Borken noch honoriert wird. Es dauert dann noch bis zum 
Jahre 1838, zum Ablauf der Verpflichtung des Dr. Schwerdt fUr die Borkener 
Wundarztstelle, bis Dr. Friedrich Fuhrhans im Mai 1838 fur den gedachten 
Amtsbezirk mit einem Gehalt von 100 Talem aUs der Staatskasse bestellt wird H 

Fuhrhans legt am 12. Mai 1838 sein Gelobnis auf die Wundarztstelle mit der 
Verpnichtung treuen Dienstes und Beachtung der Verfassung gegeniiber dem 
Kurflirsten ab. Der KurfUrst erhoht dann am 29. Juli 1851 das Gehalt von Fuhr
hans auf 150 Reichstaler mit einer besonderen Vergiitung fUr Reise- und Zeh
rungskosten " . 

Dr. Fuhrhans verheiratet sich mit Caroline Schraub, Tochter des Commis
sionsrates Emanuel Schraub. Fiinf Kinder wurden in Borken geboren: 1. Jo
hanna Dorothea am 3. Dezember 1835; 2. Caroline Christine am 4. September 
1837; 3. Hermann Emanuel am 28. Januar 1840; 4. Johann Emanuel am 20. Ja
nuar 1842 und 5. Friedrich Maria Theodor am 4. April 1844. 

Die Wundarztstelle in Borken scheint begehrt gewesen zu sein, denn die 
Liste der Bewerber vom lanuar 1838 ist lang und soli hier aus allgemeinge
schichtlichem Interesse angefUgt werden. Es bewerben sich die Wundarzte " : 
Markus Kohn, Schmalkalden; Georg Hain, Rotenburg ; Wilhelm Luther, 
Schmalkalden; losef Vollmar, Niedenstein; Dr. Lambert, Waldkappel ; Otto 
Diederich, Fritzlar; Wilhelm Schedtler, Rosental; Armi nius Kollmar, Lichte
nau ; Konrad Sunkel, Hersfeld, und Georg Eiche, Abterode. 

Die Stadt Borken scheint aber auch an der Bildung eines vollen .Amtsphy
sikats" gelegen gewesen zu sein. Hierzu weist Biirgermeister Miiller, Borken, 
auf die Beschliisse der Standeversammlung des lahres 1840 hin, wobei ein 
eigenes Physikat for den Justizamtsbezirk Borken in Erwiigung gezogen war. 
Miiller macht darauf aufmerksam, daB der Kreis Homberg 23000 Seelen und 
von Romersberg bis Miihlbach einen Durchmesser von neun Stunden hat, die 
der Homberger Amtsarzt ouch bei unermudlicher Tiitigkeit und eisem em Fleif3 
nicht voll versorgen kann. Die vielen armen Kranken konnen deshalb bei einer 
so groGen Entfernung nur bedingt auf die Hilfe des Physikus rechnen. Dazu 

195 



schreibt er weiter: Von den praklischen "j"rzlen bei ihrer jelzigen S lellllng die 
Behandlung der Armen zu verlangen, ware zu hart. Er weist darauf hin, daB in 
anderen Kreisen durch Erri chtung me hrerer Physi kate di esem Mangel bereits 
abgeholfen se i (18. Januar 1841) " . Or. Fuhrhans erhalt unter Einbeziehung der 
Reise- und Zehrungskosten ab Juli 1841 ein Gehalt von ISO Talern. Zunachst 
wird der Antrag von Btirgermeister Muller vom Innenministerium nicht als 
dringend angesehen, da die Sladl Barken einen Arzt hat IInd von alien Seiten mil 
"j"rzlen umgeben isl. Zudem wehrt sich Or. Fuhrhans gegen eine zweite Arzt
bzw. Physikatsstelle, da d ie weitestgelegenen Orte nicht mehr als I ';' Stunden 
von Borken entfernt seien, und seine jahrl iche Einnahme betrage zwi schen 
400 und 500 Reichstalern, von Borken allei n habe er nie mehr als 40 Reichs
tater ei ngenommen, wi e si ch dUTch seine Blicher nachweisen lasse. Er bezwei
felt deshalb, daB hier 2 Ifrzt e exislieren k onnlen l'. Scheinba r hat ihn Apotheker 
Humburg zum zweiten Arzt animiert, urn seine eigenen Einnahmen zu ver
bessern und er nicht ge rn von ihm kontrolli ert werden will ". Allerdings 
kommt jetzt noch hinzu, da B Or. Fuhrhans seit einem Jahr an Ischias leidet 
und Bader in Wiesbaden beniitigt ". AuBerdem hat der Apothekergehilfe 
Fischhaupt in der Humburgschen Apotheke den Vorwurf gegen ihn erhoben, 
er habe sich der medizinischen Pfuscherei schuldig gemacht. Di ese Anklage 
kann aber niedergeschlagen werden". Ende des Jahres 1842 entschli eBt si ch 
die KurfUrstliche Provinzialregierung in Kassel da nn doch dazu, der Bitte des 
Borkener Magistrats urn einen zweiten Arzt bzw. Wundarzt zu willfahren. Or. 
Fuhrhans wird Amtsphysikus, und Or. med. Karl Gustav Deenen, geb. 9. Marz 
1818 in F ritzlar, wird als 2. Arzt, Geburtshelfer und Wundarzt fUr Borken verei
digt. Deenen war der Sohn des versto rbenen Hofrates Or. med. Jacob Deenen 
(seit 1821 herzoglich anhaltisch-bernburgischer Hofarzt, dessen Ehefrau 
Marie Anna, geb. Seeger). Or. Deenen hat seine Tatigkeit am 1. Oktober 1842 
in Borken Ubernommen, nachdem er vorher schon in die engere Wahl des 
Amtswundarztes zu Raboldshausen Om August) ge kommen war " . Wie di e 
Akten zeigen, hat sich Or. Deenen besonders als tUchtiger Geburtshelfer, 
auch bei kUnstlichen Entbindungen, gezeigt. AIs Beispi el hi erflir mag di e 
erfolgreiche Zangenentbindung der erstgebarenden Maria Elisabeth Lohr, 
22 Jahre alt, zu Singlis, am 24. Oktober 1844 stehen, wobei Mutter und Kind ge
rettet wurden 43. Or. Deenen bli eb unverheiratet. Leider hat er sei nem Leben 
mit 30 Jahren bereits am 25. April 1848 durch Erhangen ein Ende bereitet. 
Wiederbelebungsversuche morgens urn 8 Uhr dieses Tages blieben ohne Er
folg. Kreisphysicus Or. Reccius meldet Deenens Tod am 26. April 1848 an das 
KurfUrstl iche Obermedicinal-Coll egium in Kassel. Nach gerichtsarztlicher 
Untersuchung wurde Or. Deenen am 27. April jeierlich beslallel". FUr die 
Stadt Borken ergab si ch fUr di e arztliche Betreuung im Amt Borken durch den 
pl ii tzlichen Tod von Or. Deenen, und da Or. Fuhrhans am 23. Januar 1848 mit 
einer Besoldung von 200 Talern zum Arntsphysikus in Wetter bestellt worden 
war", eine Notlage. Deshalb war schnelle Abhilfe nii tig, zumal Or. Deenen 
noch Anfang April mit einem Gehalt von ISO Talern zum provisorischen 
Amtsphysikus bestellt worden war" . Auf das dringliche Anliegen des Magi
strats der Stadt Borken beim Collegium Medicum in Kassel auf Wiederbeset
zung der Amtswundarztstelle mit einem prak lischen Arzt bewerben sich in der 
Zeit vom 7.-9. Mai 1848 47 : Or. Eduard Spangenberg, Marburg ; Privatdozent 
Or. Knorz, Marburg ; Or. Sonneberg, Hanau ; Or. Aufad, HUnfeld, und der 
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Arzt, Amtsphysikus und Geburtshelfer Dr. Christian Heinrich Kersting, geb. 
25. April 1813 in Kassel. 

Da Kersting von den Bewerbern die langste Zeit als Amtswundarzt tiitig 
und zugleich prakti scher Arzt und Geburtshelfer ist, wird ihm das Borkener 
Physikat libertragen. Er ist se it 1837 Wundarzt l. KJasse, seit 1838 Geburtshel
fer und gleichzeitig als Amtsphysikus seit dem 10. Mai 1840 in Oberaula tatig 
gewesen. Die Medizinalbehorde reagiert dann schnell , verfUgt bereits am 
27. Mai 1848, daB Dr. Kersting zu Oberaula seine Stelle in Borkell 111111 ullver
Zllglieh alllrete. Allerdings laBt di e amtswundarztliche offizielle Bestatigung 
noch auf si ch warten, denn die Stadt Borken mochte neben dem Amtswund
arzt auch einen Amtsphysikus fUr das Amt Borken haben, da nach dem Bericht 
von Stadtrat Humburg vom 2. Januar 1849 das Amt Borken 7 200 Seelen mit 20 
Ortschaften zahlt, wobei die weitestgelegene n I'll Stunden entfernt sind. 
Humburg meint, daB fUr beide ein ausreichendes Einkommen vorhanden 
ware. SchlieBlich wird Dr. Kersting als Amtswundarzt gleichzeitig auch am 
25. Oktober 1849 als Amtsphysikus mit einem Normalgehalt von 200 Talern 
bestellt "; die Stelle wird ab 1862 mit 300 und ab l. Januar 1863 mit 350 Talern 
mit dem Normalgehalt der 2. KJasse dotiert. 

Dr. Kersting libte, wie damals liblich, eine Praxis zu Pferde mit Satteltasche 
aus. Die Unterhaltung eines zweiten Pferdes auf Kosten des Collegillm medi
cum wurde gestattet. Auf dem Wege zu einer Entbindung in Betzigerode in der 
Nacht vom l. auf den 2. Mii rz 1851 rutschte Kerstings Pferd auf einer Eisplatte 
aus, stlirzte und begrub den Reiter unter sich. Kersting brach sich ein Bein und 
muGte im Landkrankenhaus in Kassel behandelt werden; er nahm erst am 
4. Juni 1851 se ine Dienstgeschaft e wieder auf. Zwischenzeitliche Vertreter in 
Borken waren Kreisarzt Dr. Recci us und Arntswundarzt Pfannkuch, beide aus 
Homberg" . 

Dr. Karl Kersting war verheiratet mit Charl otte Wilhelmine, geb. Krug, 
Tochter des Rektors Kaspa r Krug und dessen Ehefrau Marie, geb. Steitz aus 
Trendelburg. Aus diese r Ehe gingen zwei Kinder hervor, Karl Kersting, geb. 
28. Juli 1849, und Heinri ch Theodor, geb. 20. Juli 1855. Leider starb Charlotte 
Kersting bereits am 13. Oktober 1855, vielleicht als Folge der Geburt. Im Kir
chenbuch findet sich die tragisch anmutende Eintragung liber die Taufe des 
Sohnes: Wurde 15. 8. unmittelbar var Beerdigung seiner verstorbenen Muuer ge
tallfl. Leider starb dieses Kind bereits am 8. April 1856, fUr den Vater sicher 
ei ne schwere Zeit. Kersting hat dann am 9. Deze mber 1856, ei ngetragen als 
Sohn des Regi mentsarztes Jean Kersting und dessen Ehefrau Dorothea, geb. 
Hilgenberg, die Schwester sei ner ersten Frau, Emilie Luise Christiane, geb. 
8. November 1828, geheiratet und mit dieser noch eine Tochter, Charlotte 
Sophie, geb. 20. Dezember 1859, gehabt 50. 

Wiihrend seiner Borkener Tiitigkeit war Dr. Kersting auch mit einer Toll
wut-Erkrankung konfrontiert, liber di e er am 10. Januar 1859 berichtet: Naeh
dem der Badergehi/fe Withelm Kleinschmidt dell Johanll Biedebaeh, 28 Jahre, ailS 
Singlis, am 2. Januar vonmterslIcht hotte, hat er den Patienten selbst nachmiuogs 
gegen 5 Uhr persolllieh angesehen. Es bestand seit I. Januar fros tkalter SehweifJ, 
Druek in der Herzgrllbe, Erbreehell. Jetzt kalterSehweifJ,leiser Puis, eill Glas Was
ser kOlllle er Ilieht vertragell. Der Patient hatte die charakteri stischen Krank
hei tszeichen der Wassersehell, der Tollwut mit konvulsivischen Anfall en. Bie-
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debach war von einem tollwUtigen Hund des Gutes Lembach gebissen wor
den SI. 

ZU den Aufgabenpnichten von Dr. Kersting gehorte auch die Visitation der 
dortigen Apotheke, worUber verschi edene Beri chte vorli egen. 

Nach dem Borkener Kirchenbuch ist Dr. Kersting am 9. September 1872 
auch in Borken gestorben. 

Bereits am I. April 1871 hatte sich der am 24. Januar 1847 in Melsungen 
geborene Dr. Karl-Friedrich Wilhelm Israel als praktischer Arzt in Borken nie
dergelassen, der - nach dem Studium in Marburg und WUrzburg, einer chirur
gischen Ausbildung bei Prof. Langenbeck in Berlin und einer anschl ieOenden 
Medizinalausbildung in der Frauenklinik in Wi en - als Assistenzarzt im 
Rese rvelazarett der Kasseler Kriegsschul e bis I. Dezember 1870 eingesetzt 
war. FUr drei Monate hat er dann als "ordinierender Arzt" das kriegsmaOig ein
gerichtete Lazarett in Wabern geleitet. Da das Lazarett nach Kriegsende aut~ 
gelost wurde, bewarb er sich urn die Stell e des praktischen Arztes in Borken, 
wo er sich dann am I. April 1871 ruederli eO " . Im gleichen Jahr erfolgte di e 
EheschlieOung mit Cacilie Henri ette, geb. Wachsmuth. Er Ubernahm nach 
dem Tode von Dr. Reccius di e freigewordene Praxisstell e in Homberg/Efze "-

Nach dem Tode von Amtsphysilrus Dr. Kersting am 9. September 1872 wird 
Dr. Israel auch das Amtsphysikat und die Betreuung der Armen Ubertragen. 
AIs Armenarzt erhalt er mr den Bezirk Borken 80 Reichstaler jahrlich. 

Nach Dr. Israels Weggang von Borken wird infolge der PreuBischen Verwal
tungsreform, auch mr Hessen, die Amtsarztstelle in Borken nicht mehr be
setzt bzw. doti ert, der Kreisphysikus in Homberg wird Obermedi zinalbeam
ter. Nachfolger von Dr. Israel wird noch im Jahre seiner Praxisaufgabe der aus 
Kassel stammende Dr. med. Karl Friedrich Hermann Menche, der in zweiter 
Ehe mit Anna Charlotte, geb. v. Wolff, verheiratet war" . Es findet sich im Kir
chenbuch eine Ei ntragung vom IS. Marz 1882 Uber die Geburt seines Sohnes 
Karl-Fri edrich so. Aus seiner Borkener Tatigkeit ist nichts mehr nachzuweisen, 
er ist dann Ende der 90er Jahre verlOgen, wohin, war dokumentarisch nicht 
festzustellen. 

Das arztliche Wirken der Doctores Kaiser und Kraatz ist im Jahre 1900 mr 
Borken dokumentarisch belegt 57 Dr. Kaiser verl aOt Borken bereits nach zwei 
Jahren wieder, seine Praxis Ubernimmt Dr. med. Hei nrich ReOmeyer als prak
tischer Arzt und Geburtshelfer, verheiratet mit Marie Lisette, geb. Kehr. Bor
ken hat also jetzt zwei praktische Arzte: Dr. Kraatz und Dr. ReOmeyer" . Im 
Juli 1899 verlobt sich der prakti sche Arzt Dr. med. Alfred Kraatz zu Borken mit 
Fraulein Elisabeth Kothe in Kassel. Schon im August 1907 muB er den Tod sei
ner Ehefrau und Mutter se iner beiden Kinder beklagen, die jung, mit 27 Jah
ren, starb. FUr ihn besonders tragi sch, da er im gleichen Jahr sein neues Haus 
"Am Tor7" bezogen hatte, das er nach seiner Frau " Villa Eli sabeth" benannte. 

Wahrscheinlich hat der fruhe Tod seiner Frau Dr. Kraatz veranlaOt, Borken 
schon am 13. Januar 1908 zu verlassen und nach Berlin Uberzusiedeln. Kraatz 
hat sich nach Zeitungsberichten im Borkener Vereinsleben, insbesondere 
beim Kri egerverein, aktiv beteiligt und zur Anschaffung einer Kri egervereins
fahne einen namhaften Betrag gespendet 59. 

Noch im gleichen lahre (1 908) tritt der praktische Arzt und Geburtshelfer 
Heinz Friedrich Godde, geb. 3. Mai 1877 in Breuna, Krs. Wolfhagen, di e Nach
folge von Dr. Kraatz an und Ubernimmt auch dessen Haus und Praxis" . Erwar 
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verheiratet mit Frau Maria, geb. Bestgen, und hatte zwei Tochter. GOdde gait 
als tiichtiger Arzt mit viel Humor, von dem auch seine jetzt noch lebenden 
Patienten manchen SpaB erziihlen. Dr. Godde hat ein groBes Praxispensum in 
unermiidlichem Einsatz bewii it igt, gehorten doch selbst so entlegene Orte wie 
Zimmersrode, Bischhause n und die beiden UrfT zu seinem Tii tigkeitsbereich. 
Urn zu jeder Tageszeit voll im Einsatz sein zu kbnnen, hat er sich immer von 
einem ChaufTeur fahren lassen. Der mit Dr. Godde tii tige Kollege Dr. Hein
rich Bernhard August ReBmeyer, geb. 19. April 1873 in Celle, war verheiratet 
mit Mari e Lisette, geb. Kehr 'l Er hat zu Beginn dieses lahrhunderts ein eige
nes Haus mit Praxis im lugendstil in der heutigen BahnhofstraBe, gegeniiber 
der Stadthall e, gebaut, das auch sein Nachfolger Dr. Reuter iibernahm. 

Mit zwei Arzten war di e ii rztliche Versorgung der Stadt Borken (mit ca. 
2000 Einwohnern) und des liindlichen Hinterlandes bi s zum Ende des 2. Welt
krieges sichergestellt. In einer Aufstellung der Medizi nalabteilung beim Re
gierungspriisidenten in Kassel kamen 1912 in Orten unter 30000 Einwohnern 
4000 Einwohner auf einen Arzt, in 1922 deren 2100 Einwohner. Besonders 
engagiert waren beide Arzte (ReBmeye r und Godde) im I . Weltk.ri eg mit Ver
wundetenbetreuung und der Versorgung der Kriegsgefangenen, di e bei den 
einzelnen landwirtschaftli chen Arbeitskommandos eingesetzt waren. Wiih
rend Godde wegen eines AugenfehJ ers bereit 1915 als D.U. ausgemustert war, 
muBte Hir Dr. ReBmeyer 1616 noch ein Sonderbericht des Landratsamtes 
Homberg vorgelegt werden, urn dessen Einziehung zu verhindern " . Am 
6. Dezember 1916 starb Dr. Heinrich ReBmeyer nach kurzer, schwerer Krank-.. 
heit 63, er war Vorsitzender des "Arztevereins an der Eder", Leiter des Vereins-
lazaretts und Leiter der Stadtverordnetenversammlung .... Fiir die Stadt Bor
ken war es mitten im Kri ege ein schwerer Verlust, hatte doch Dr. Godde jetzt 
die Alleinversorgung der groBen Pati enten- und Gefangenenk.lientel zu iiber-
• 
nehmen, eine fast iibermenschliche Arbeit. Erst im l anuar 1919 bekam Borken 
wieder einen zweiten Arzt in der Person von Or. med. Frilz Hermann 
Reuter" , geb. 12. Oktober 1887 in Lengenfeld/ Vogtland, der als Fabrikanten
sohn mit Maria Margarete, geb. Kiechle, vom Kaiserstuhl, kinderlos verheira
tet war. Damit waren Stadt und Amt Borken in die gliickliche Lage versetzt, 
bis zum Ende des 2. Weltkri eges gleichmiiBig und ohne Wechsel ii rztlich ver
sorgt zu sei n. Erst das Ende des 2. Weltkrieges mit deutscher Massenumsied
lung schuf auch Hir Borken eine neue Situation. Hinzu kam noch die Vergro
Berung des Borkener Kraftwerks, der PreuBen-Elektra, mit1ntensivierung des 
BraunkohJe-Tagebaues der umliegenden Floze mit entsprechender Mehr
ansiedlung und erweiterter Bautii tigkeit. Die Kernstadt Borken all ein hatte 
schlieBlich 4000 Einwohner, so daB eine Mehrzulassung van praktischen A.rz
ten unumgiinglich wurde. Mit denjiingeren, neu ni edergelassenen Arzten in 
Borken haben Godde und Reuter bis zum lahre 1955 noch zusammengearbei
tet. Beide starben im gl eichen lahre : Godde am 22. August und Reuter am 
19. November 1955; beide sind in Kassel beigesetzt " . 

Als dritter Arzt li eB si ch der am 23. November 1909 als Sohn des Lokomotiv
fUhrers Wilhelm Braumoller geborene Dr. Hans Braumoll er 1945 in Borken 
nieder. Nach Grundschule in Treysa, Abitur am Mart in-Luther-Gymnasium 
in Marburg, studierte er in Marburg, Innsbruck und Bonn Medizin, wo er auch 
1936 sein Staatsexamen bestand und promovierte, es folgten Assistenzarzt
Tiitigkeit in Hephata/Treysa und die EheschlieBung am 15. Oktober 1938 in 
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Bebra mit Martha Biicking. Es wurden zwei Kinder geboren : ElIen 1940 und 
Werner 1943. Braumoll er war zuniichst Arbeitsdienst-Feldarzt, nahm am 
Kri ege te il und kam im Friihjahr 1945 in ameri kanische Kriegsgefangenschaft. 

Die Anfangsschwierigkeiten der neuen Praxistii tigkeit in der BahnhofstraBe 
78 - mit geringem Instrumentarium und altem DKW-Wage n - , dieja alle da
mals sich niedcrlassenden Koll egen durchzumachen hatten, konnte Or. Brau
moller mit Tiichtigkei t und dem ihm eigenen Humor gut iiberwinden ; nach 
Zwischenpraxi stiit igkeit in einem Privathaus gegeniiber der Schule erwarb er 
das Baugeliinde "Am Tor 3", wo er 195 1, in dem friiheren Wiederhold 'schen 
Garten, ein ncues Haus mit ausreichender Praxis baute. Leider starb Dr. Brau
moll e r, z. T. auch durch berufliche Uberlas tung, bereits am 10. November 
1970. Sein Sohn Werner mhrt di e Praxis weiter 66'. 

Or. Reuter, der nach dem Kri ege gesundheitlich einer vollen Praxistii tigkeit 
nicht mehr gewachse n war, iibernahm im November 1946 als Praxisassisten
ten Or. med. Otto Gimbel, geb. 5. August 1921 in Marburg. Gimbel machte 
1939 in Kassel sein Abitur, studierte in GieBen, Jena, Gottingen und Marburg 
Medizin ; Examen und Promotion fol gten in Marburg. Wiihrend des Kri eges 
war er in verschiedenen Lazaretten eingesetzt, kam dann in Kriegsgefangen
schaft und konnte zuniichst 1946 als Gasta rzt der U nive rsitii t Marburg a rbei
ten. Wiihrend seiner Anfangstiitigkeit in Bo rken konnte G imbel sich zwi
schenzeitlich im Hospital "Zum HIg. Geist" in Fritzlar weiterbilden und ab 
Mai 195 1 die Dauervertretung der Reuter'schen Praxis iibernehmen. Er iiber
nahm dann nach dem Tode von O r. Reuter (1955) dessen Haus und Praxis und 
wurde am I. April 1956 ofliziell zugelassen. Or. G imbel erfrcut sich als derzei
tiger Senior der Bo rkener Arzteschaft besonderer Wertschii tzung und Ach
tung der Borkener Bevo lkerung 66b• 

Haus- und Praxisnachfolge von Or. Giidde iibernahm der am 19. Miirz 1915 
in Kiel geborene Or. Wolfga ng Lechner, nachdem er berei ts ab 1949 dessen 
Praxis in Dauervertretung gem hrt hatte. Lechner machte 1934 in Oberhausen
Sterkrade sein Abitur, Studium in Marburg, Bonn, Jena und Konigsberg, 
Staatsexamen 1942. Kri egseinsii tze in Frankreich, Holland und Italien. Er ehe
lichte am 18. Juli 1953 die am 9. August 1927 gebo rene Aline Herta Buchho lz, 
Tochter des Borkener Zahnarztes Or. Buchhol z. Or. Lechner wohnt jetzt nach 
seiner Pensioni erung in Baden-Baden. 

Nach dem Kriege niede rgelassen waren in allgemei niirz tlicher Praxis noch 
der aus dem Sudetenland stammende Or. Leo Mosler, geb. 1908, jetzt wohn
haft in Fulda, und Or. Hans-Joachim Vogt, geb. 21. August 1915, der nach sei
ner Pensionierung jetzt in Meersberg am Bodensee leb!. Nach Studium und 
Examen in Breslau war er von Ende Auguat 1939 bis Ende August 1945 bei der 
Wehrmach!. Ab 1. Juli 1948 nahm er in Borken die kasseniirztliche Tiitigkeit 
auf; a ls Praktiker bzw. "AlIgemeinarzt" war er tii tig bis zum 30. September 
1981. [n einer Praxis tiit ig war nur wenige Jahre Frau Or. Ruth Naflin, geb. 
29. September 1909, di e am 17. September 1983 verstarb 66o. 

Die ii rztliche Versorgung der Stadt Bo rken mit ihrem U mkreis ist weiterhin 
gesichert durch folgend e Doktores: Wcrner Brau moller, in der Praxis seines 
Vaters; Herwohr GroBenbach; Wilfried Stumpf, Facharzt mr innere Medizin, 
und Ehefrau Regine, Arztin mr AlIgemeinmedi zin, sowi e durch Christian 
Konig und Or. Akufu. 
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Di e derzei lige Tii ligkeil dieser Arzle muG ei ner spaleren Beri chlerslallung 
vorbehaHen bl eiben. 

Damil soli die Geschichle der Borkener Arzle als abgeschlossen geHen. 

Die Apolheker 

Di e Geschichle der Apolheken in Borken beginnl mil dem Jahre 1707. 
Nachdem der in der Sladl geborene Apolheker Nikolaus Becker 1705 vor dem 
Col/egio medico sein Examen abgelegt hatte, lieG er sich in sei ner Heimatsladt 
Borken nieder und richtele dort eine Apotheke ei n " . Er war der Sohn des 
Konsuls Nikolaus Becker, der am 18. Mii rz 1707 in Borken verstarb. Er war mil 
Sabine, geb. Jung, verheiralel; dem Apothekerpaar wurden mil Johann Phi
lipp, geb. 1711, Elisabelha, geb. 1716, gesl. 1717, Jacob, geb. 1718, Maria Anna, 
geb. 171 9, und Jacob Henrich, geb. 1722, fUnf Kinder geschenkl. 68 . 

In welchem Haus Becker seine Apolheke eingeri chel halle, war nichl nach
voliziehba r. Seine Omzin schein! aber in dem ca. 700 Einwohner kleinen On 
mit einem biiuerlichen Urn land, das sich auch vielfach selbsl mil aHen Haus
mitteln versorgte, ge ring gewesen zu sein. Hinzu kam auch, daB in Barken 
selbsl kein Arzt ni edergelassen warund Verordnungen von Badern und Re
zepturen Homberger und Treysaer Arzte nur z. T. in di e Borkener Apotheke 
kamen. Apolheker Becker pachlete deshalb gleichzei lig von der Sladl den 
Tabakverkauf sowie den Wein- und Branntweinausschank 69, 

Nachdem Becker sich in Borken ni edergelassen und don ein landgrafli ches 
Privileg erhallen hatte, war auch ein Apotheker namens Freudenberg mit sei
ner Familie nach Borken gezogen. Diese r beri chl el 1710 an den Landgrafen, 
derbekannrermaflen sellr unruhige Apotheker Becker in Borken ha be vorverschie
denell Jahren ein Privi/eg erhalten, dos ihm die Erlaubnis gab, aul deroberen Neu
stadt eine Apotheke ZlI erolfnen. Freudenberg sei , wie er berichtet, mit Weib und 
Kind nach Borken gezogen und ha be dort eine Apolheke errichlet (mr di e er 
alierdings kein Privil eg besaG) 70. Inzwischen halle sich Becker in Borken weil
gehend elablierl, er war sogar 1708 schon zum Ralsherrn gewiihH worden JI . 

Becker scheint aber im ganzen doch eine unstele und schwierige Personlich
keit gewesen zu sein, denn bereits ein Jahr spater gerat er mil dern BUrgermei
sler in Slreil. In einer Rechlfenigungsschrifl behau plet Becker namlich, der 
Biirgermeister ha be in sei nem Logis Wein getrunken, dabei sei es zu Slreil 
gekommen, in dessen Verlauf der Biirge rmeisler di e Seinen gepriigel t und 
Fensterscheiben eingeschlagen ha be, auGerdem sei ein Krug mit wertvoli em 
01 zerschmettert worden. Er berichtet weiler, danach sei ihm der Wein- und 
Branntwei nausschank entlOgen worden. Da Becker ei ne groGere Famili e hat, 
ist er der Mei nung, man wolle ihn giinzlich ruinieren. Begreinicherweise gerat 
natiirlich Becker mil Apotheker Freudenberg in Streit, da es ja urn die Exi
stenz zweier Apotheken in Borken geht 1'. Bei der 1710 erneuten Privilegierung 
des Nikolaus Bec ker mrchtet Freudenberg den Ruin mr seine eige ne Apo
theke, nachdem er bereits 2000 Taler aufgewendet hat, sie auszustallen. Er bit
lel deshalb di e Behbrden, daG man ihn mit seine r wohleingerichteten Apotheke 
und Profession in Borken belassen moge. Untersliilzl wird Freudenberg in di e
sen Bemuhungen durch den im Erbprinz-Dragonerregi ment slehenden Regi
mentsfeldscher Duckslein, der seinerseits Medikamenle in Borken verkauft, 
sie wohl auch gelege nlli ch fUr den Apolheker Freudenberg besorgi. Gegen . '~ 
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Duckstein beschreite t Becker den Klageweg und sucht in endlos langen Darle
gungen einersei ts zu beweisen, daB Duckstein bei seine r Gage als Regiments
chirurg bleiben solle, andererseits bittet e r die landgrii fii che Regierung, ihn vor 
dem Regimentschirurgus zu schiitzen. Die Streitigkeiten gehen nun weiter 
hin und her, und ·di e landgrii fliche Regierung sowie das Collegium medicum 
haben es schwer, die stiindigen Quertreibereien der beiden Apotheker zu 
parieren. Becker erhiilt von Kassel keine erneute Bestiitigung seines Privile
giums, dabei wird der landgrii fli che Beamte in Bo rken angewi esen, den Apo
theker Becker besonders vo r Duckstein zu schii tzen, diesem den Verkauf von 
Medikamenten zu untersagen. 1716 teilt die Regierung - nun des Streitens 
mtide - dem Beeker mit, sie woll e demjenigen, welcher ihm seine zu Borken 
habende Apotheke und Wohnllng zuerst abkaufen wird, ein Privilegium erteilen 
wollell B Zu gleicher Zeit wird auch der Apotheker Freudenberg vo n Kassel 
aus benachri chtigt, e r soll e das Privileg erhalten, wenn er die Becker'sche 
Apotheke kiiufli ch erwerben und sie in guten Stand bringen woll e. Inzwi schen 
sol le aber Becker a ll ein berechtigt sein, Medikamente und Apothekerwaren 
auszugeben. Freudenberg hatte jedoch nicht das Verm6gen, di e Becker'sche 
Apotheke zu kaufen. Hierzu ei n Brief des Apothekers Becker an den Landes
fLirsten van 1717, dari n heiBt es: Dessen aber niemand als mir erlaubl sein sol/te, 
daselbst einige Medizin allszugeben, gleichwie nun der eingeschlichell e Apothek er 
Freiberger, der mir meine ApOlheke armutshalber nichl abkaufen konnen, iSI der
se/be weggezogen. seine gehabte Medizin aber des nachts an den Feldscher Duck
stein beim Dragonerregiment verkauft, welcher nun in Barken sich verheiratet und 
solche Medizin auch von Frankfurt kommen lassen, allsgibt. Er bittet deshalb, 
ihn vor diesem Apotheker zu schiitzen. Er schreibt hierzu weiter, daB Duck
stein seine Medikamente fUr di e Borkener ausgegeben und daB durch ihn sei
nem Weib und den Kindern kein Stuck Brot gegonnet, sondem dadurch mehr 
reponieret worden. Es sei ihm dadurch manch tiigli che Nahrung abgeschnitten 
worden. Becker bitte t deshalb, daB sowo hl dem Duckstein als auch Freuden
berg der Verkauf von Medikamenten unterdriickt und beeintriichtigt werde, 
urn ihn nicht v611ig zu ruinieren. Dem Duckstein solle der Verkauf der Medi
kamente bei hoher Strafe interdicieret werden und ihm angewiesen werden, daft 
er bei seiner Chirurgie bleibe. Freudenberg hatjedoch nicht das Verm6gen, die 
Becker'sche Apo theke zu kaufen. Hierzu teilt Becker 1717 mit, daB Freuden
berg, der eingeschlichene Apotheker, armutshalberseine Apotheke ni cht kaufen 
k6 nne. Er sei von Borken deshalb verzogen, seine Medizin aber ha be er des 
nachts an den Feldscher Duckstein verkau/ t, welcher nun in Barken sich verheira
tet und scheinbar auch die F reudenberg'sche Apotheke gekauft ha be (1716). 
Becker bittet im niichsten Jahr erneut, ihn vor den Prakti ken des Duckstein zu 
schiilzen, der nach wie vor Medikamente verkaufe. Wenn dieser die nBlige 
Medizin selbst nicht auf Lager habe, schicke er seine Kunden nach Homberg, 
weil dort die Ware fri scher und billiger zu haben sei. Deshalb scheint die Bek
ker'sche Apotheke weiterhin riickl iiufig gewesen zu sein, so daB der Biirger
meister von Bo rken am 12. September 1719 nach Kassel m eldet, Becker sei 
nebst anderen Emigranten bei Nacht und Nebel oh ne Permission heimlich aufier 
Landes gegangen. Er sei mU Sack und Pack, seinen Besitztiimern und seinem Geld 
nach Potsdam verzogen und habe si ch dadurch seines Privilegs verlustig 
gemacht". Rentmeister Or. Kuhn in Borken hakt sofort nach und fo rdert di e 
Regierung und den Kanzl er auf, Haus und einige Guter lI ebst Apotheke sicher-
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zustellen. Scheinbar war nach di esem Bericht Becker auch in die /9 fahr bis 
1725 heim- und iiffentlichen Ver!a/gungen ausgesetzt. Beckers Haus und Apo
theke tibernimmt zwischenzeitlich sein Schwager Johann Chri stoph HeB mr 
alljahrliche Pacht von 50 Reichstalern und wird offi ziell er Bti rger und Apothe
kef zu Borken, muG aber seinem Vorganger die verkauJten und 'lersilberten Gil
termr 700 Reichstaler schuldig bleiben. Der Kapitanl eutnant von Berl epsch zu 
Wickershor hat dann im Borkener Amt als Zinskredit 60 Reichstaler an guten 
gangbaren Sorten, den Taler zu 32 Albus Kasseler Wahrung, vargestreckt. 
Johann Christoph HeB muB dem Apotheker Becker ein Abzugsge/d van 90 
Reichsta/ern zahlen". 

Bald danach aber ertrank HeB in der Eeze bei Mtihlhausen unweit von 
Homberg " , so daB di e Apotheke danach eine ge raum e Zeit schli eBen muBte. 
Nachdem die Apotheke ein 'I. Jahr geschlossen war, schreibt der Borkener 
Btirgermeister an die Regi erung in Kassel, es sei hochste Zeit, daB wi eder ein 
Apotheker nach Borken komme. Denn inzwi schen hat auch Apotheker Freu
denberg Borken wieder verlassen. Wohin er ging, ist nicht zu ermitteln. Nach 
den Kirchenbtichern war nur restzustellen, daB am 4. Mai 1715 ein Sohn Hen
rich Christian und am I. Juni 1716 ein Sohn Ernst geboren wurden. Gerade mr 
den letzleren war Doc/or medicinae et physiae hombergensis JOh Ollfl Ernst Kuhn 
der Pate n SchlieBlich kann Becker von Potsdam aus seine geschlossene Apo
theke an den Apotheker Wolfing aus Bad Wildungen verpachten, der aber 
unglticklicherweise schon 1729 stirbt. Als seine Witwe wi eder in die Heimat 
verziehen will, bittet Becker den landgranichen Kommissar Or. Schmincke zu 
Gudensberg, er moge sie daran hindern, solange sie ihren Schuldve rpnichtun
gen noch nicht vollkommen nachgekommen sei. Er benotige das Geld jetzt, 
urn eine Apotheke in Karlsharen zu eroffn en ". 

Noch 1729 wird schlieBlich in Borken eine neue Apotheke in der Fi schgasse 
durch den Apotheker Johann Chri stian WeiBhuhn mit dem Pri vil eg vom 
29. September 1729 eroffnet , der bis dahin eine Apotheke in Brakel im Pader
bornischen und in Karlsharen besessen hatte 79 Im Rtickbli ck aur seine bi she
rige Apothekertatigkeit schreibt WeiBhuhn, er sei aurVerlangen des Paderbor
nischen Landphysikus Or. Kuhn zunachst nach Brakel gegangen und habe 
dort ei ne Apotheke aurgemacht, aber seine Karl sharener Apotheke vier Jahre 
lang weiter durch einen Pravisor versehen lassen. Erwar dann genotigt, wi eder 
nach Karlshafen zu gehen, weil meine Kinder zur romischen Religion ZlI erziehen 
schar! angeha/ten wurden, al/seitig van den Baptisten ver!a/gt und bedriingt war
den seien, so er se/bige Apatheke wieder auJgeben und nach KarlshaJen zuriick
kehren muftte". Jetzt bittet er, in Borken die Apotheke eroffnen zu dtirren. 
Wei Bhuhn erhalt dann durch LandgrarKarl das Borkener Apothekerprivileg81 • 

Nachzutragen bleibt, daB Fri edrich Wolfing am 25. Februar 1729 mit erst 29'(' 
Jahren gestorben war. Seine Frau Maria Dorathea starb 70jahrig erst am 
30. November 1764, sie hat ihn also urn 35 Jahre tiberl ebt. In Borken geboren 
wurden zwei Kinder Wolfing, 1727 Samuel Fri edrich und am 5. Juli 1729 Wil
helm Adolr, also berei ts nach dem Tode des Vaters". 

Johann Christoph WeiBhuhn heiratete am 26. Februar 1731 als Witwer in 
zweiter Ehe Johanna Maria Eli sabeth, Tochter des Homberge r Organisten Se
bastian Schellhase. Geboren werden dem Paar 1732 ein Sohn Johann Henrich, 
1739 ein Sohn Martin Gottrri ed 83 • 
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Aber auch WeiBhuhn fand in Borken nicht di e notwendige Existenzgrund
lage, deshalb iibernahm er 1740 eine Apotheke in Wolfhagen, deren bisheriger 
Inhaber verstorben war 84 . 

Borken scheint, wie die bi sherigen Berichte zeigen, in der damaligen Zeit 
keine langerdauernde Existenzgrundlage mr die Fiihrung einer Apotheke ge
boten zu ha ben, denn die Akten schweigen in den nachsten 50 Jahren iiber 
Niederlassung und Privilegien mr eine Apotheke in Borken. Wahrscheinlich 
hat der Regimentschirurgus Duckstein bi s zu seinem Weggang von Borken 
den Arzneimittelverkauf weiter betrieben. Erst im Jahre 1790 beantragte ein 
Apotheker Johann Georg Hassenpflug die huldreiehsle Erteilung eines privile
gio, da nach seiner Uberzeugung ei ne Apotheke in Borken notwendig sei, urn 
dell ell Obelll ulld KrallkheilsallJiillell, die eille augellblickliche Huife eifordem, 
abzuheifell 83• Di e Notwendigkeit hi erzu bescheinigte auch der Landphysikus 
Or. E. A. Bock in Homberg dahingehend, daB ofters der Fall eintrete, daB in 
dringenden Fallen wegen Fehlens einer Apotheke die Arzneimittel aus groBer 
Entfernung geholt werden miiBten und dadurch di e Hilfe eines Arztes sehr er
schwert wiirde. Da nunjetzt di e giinstige Gelegenheit besteht, daB wieder ein 
geschickter Apotheker in Borken sein Etablissement sucht und dieses derlaute 
WUllseh des Publici iSI, wird di es von ihm am 28. August 1790 bescheinigt, 
zumal friiher hier schon eine Apotheke bestanden hat. Kassel ford ert hierzu 
aber erst Angaben iiber Herkunft und Ausbildung von Hassenpflug an " . Aus 
di eser Niederlassung ist abeT scheinbar nichts geworden, denn bereits am 
11. Dezember 1794 bescheinigt das Collegium Medicum in Kassel, daB der 
Apotheker Johann Ernst Jacob Humburg aus Homberg bei der geslrigell Pru
lung/ur tiich lig b£1ullden wurde, einer in Borken einzurich tenden Apotheke vorzu
slehen. Er wurde gleichzeitig auf die Medizinalordnung verpflichtet. Bei der 
Erteilung des Privil egs erhalt Humburg auch die Erlaubnis zur Alllegung eines 
Spezereihalldels wegen seiller Apolheke. Gl eichzeitig wird das personliche Privi
legium zu einem Realprivil eg erweitert 87 . 

Johann Ernst Humburg war der Sohn des Homberger Landbereiters Johann 
Henri ch Humburg. Er heiratet am 3. Mai 1795 di e Johannette Philippine Bart
mann, Tochter des Johann Georg Bartmann, Fiirstlichen Kanzleirats und 
Oberkonsistorialrats zu Dill enburg 88 . 

Die Fiihrung eines Spezereihandels neben seiner Apotheke wird dem Apo
theker Humburg vom Collegium Medieum in Kassel am 4. Februar 1800 noch
mals ausdriicklich bestatigt " . Anscheinend hatte man aus den friiheren Erfah
rungen, wonach di e Apotheke ohne einen Nebenerwerb nicht tragfahig war, 
gelernt. Leider stirbt der am 24. November 1755 zu Homberg geborene Apo
theker Johann Ernst Humburg berei ts im September 1818. Seine Witwe bean
tragt deshalb, daB der Gehiilfe Schweinsberg die Apotheke unter Aufsicht des 
Borkener Arztes Or. Schott bis Ostern 1819 weit ermhren kann 90• Hierzu er
folgt di e Genehmigung des Obermedicina1collegiums in Kasse1 am 19. Okto
ber 1818, daB dies so geschehen soil. Physikus Or. Bock bestatigt am 12. No
vember, daB Schweinsberg die notigen Voraussetzungen mitbringt. Er sol1e 
im April des fo1genden Jahres di e voll e Apothekerpriifung machen. Or. Bock 
berichtet allerdings hierzu, daB die Witwe Humburg die Priifungskosten nicht 
aus ihren Mitteln aufbringen kann, aber sie hat sich bereiterk1art, einen Tei1 
der Kosten aufzubringen. Kassel findet sich dann am 17. Mai 1819 dazu bereit, 
aufgrund des Berichtes von Or. Bock dem gedaehlell Sehweillsberg eine Gratis-
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prufung zuzugestehen. Johann Heinrich Schweinsberg, gebiirt ig aus All en
dorf an der Werra, hat dann am 26. Mai 1819 seine Prii fung mit guten Kenntnis
sen bestanden und die Legitimation erhalten ". Als ei nziges Kind sei ner 
Eltern kann dann Wilhelm Schweinsberg, nach iiberstandener Apothekerpru
fung, im Jahre 1822 di e vaterliche Apotheke iibernehmen". Apotheker Hum
burg vermahlte sich 1824 mit Martha Lohr aus Kassel und hatte mit ihr vier 
Kinder: 1825 Jeanette Philippine, 1830 Christine Henrielle, 1841 Caroline Wi l
helmine Johannelle, 1845 Friedrich Jacob Christian. Jeanelle hei ratete am 
6. Oktober 1843 den Wilhelm Mii ll er, 25 Jahre, Sohn des Borkener Biirgermei
sters Georg Wilhelm Miill er. Schli el3li ch sei noch erwiihnt, daB Humburgs 
Muller am 16. Januar 1832 in der Totengasse 177 (heutige BahnhofstraBe) mit 
55 Jahren gestorben ist ". 

Natiirli ch muBte Apotheker Wilhelm Humburg bemiiht sein, das urspriing
liche personl iche Privilegium, das fUr se inen Vater als Realprivil egium ausge
sprochen war, auch fUr sich selbst zu erlangen. Am 14. Juli 1834 billet Apothe
ker Humburg deshalb das Ministerium des Innern in Kassel, ihm das Privil e
gium zu erneuern ". Dabei ergibt sich eine Schwierigkeit : Wil helm Humburg 
kann unter den Papi eren seines Vaters das Origi nal des Realprivil egiums nicht 
aumnden und billet deshalb di e Behorde, iiber ihn das Alleinprivi leg zu ertei
len, da ill Borken der Nafur der Sache und der Kleinheit des Ones nach, nur eine 
Apotheke bestehell kallll. Kreisrat Rang und Kreisphysikus Dr. de Beauclair wa
ren deshalb schon im Marz 1834 gebeten worden, nachzusehen, ob sich in der 
Kreisamtsrepositur das fragliche Privilegium nicht find en lasse. Das Kreisamt 
Homberg befUrwortet am 26. Juli 1834 unter den obwaltelldell BestimmulIgell 
die Erteilung eines Personalprivi legs, das von Humburg im August 1834 ak
zeptiert wird. Der Beschlu B des Innenmini sterium s in Kassel vom 13. Septem
ber 1834 beinhaltet fUr die Direktiibergabe des Pri vilegiums an den Sohn Wil
helm folgendes: Dem Alltrag gemiijJ wird dem Apotheker Wilhelm Humburg lU 
Borken ein Personalprivilegium er/eill, und solches der Regieru llg zuge!ertigt. Die 
FortfUhrung der von seinem Vater errichteten Apotheke wird entsprechend 
der Medi zinalordnung vom 10. Juli 1830 durch Minister Hasse npOug als per
sonli ches Privileg bestiitigl. Die Humburg'sche Apotheke war in dem ZeiBi
schen Haus mitten in der Altstadt untergebracht, vo rher einige Zei t im Wi e
derhold'schen Hause an der Treppe hinter dem Schertzborn " . 

Am I. Januar 1833 wurde in Borken eine Thurn- und Taxis'sche Lehnspost 
eingerichtel. Vorher bestand dreimal wochentlich Postverbindung mit dem 
Homberge r Boten nach Kerstenhausen. Stets um eine Erweiterung sei ner 
Tatigkeit bemiiht, ha lie Humburg als vielsei tiger und geschii ftiger Mann, der 
zeitweilig auch Biirgermeister der Stadt mit 1200 Einwohnern war, bereits 
Ende des Jahres 1832 eine Eingabe an den Kreisphysikus in Homberg ge
macht, um eine Post expedition in Borken einzurichten. Nach Hinterl egung 
der iibl ichen Kaution wurde Wilhelm Humburg bereits am 7. Januar 1833 als 
Postexpeditor verpOichtet und erhielt auch am 23. Januar das Bestallungs
dekret, in dem ihm der 4. Teil des internen A'ralia-Portos als Dienstei nkom
men zugestanden wurde 97 . Hierzu muBte der Kreisphysikus Dr. de Beauclair 
noch eine Unbedenklichkeitsbestii tigung am 10. Januar 1832 abgeben mit fol
gendem Sachverhalt : 

Der Postbotellgallg geschieht wochellllich dreimal VOII Homberg lIach Kerstell
housell, das gallle GeschiiJt des Posrverwalters beschriillkt sich darauf, die 
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Briefe von den Amtsbewohnern in Empfang zu nehmen, einzukarten und an die 
Postexpeditionen noch Homberg und Kerstenhausen zu bejOrdern und die 
durch die Post ankommenden .Briefe an die Adressen zu bejOrdern. Gegen
stiinde. die sichfiir die Fahrposl nieht eignen, werden zur Besorgung nieht ange
nom men. Daher sind die Geschiifte des Postvenvalters hiichst unbedeutend und 
et/ordern zur Besorgung nur kurze Zeit. Die Apothekengesehiifte werden da
durch nieht beeillflujJt, zumal noch ein Lehrling vorhanden ist 98 . 

Aurgrund di eses Amtsarzt-Attestes wird Humburg am 28. Marz 1833 die 
erri chtete Postverwaltung allerhochsten Ortes iibertragen. Humburg erhielt 
dann am 10. Februar 1835 vom Kurflirsten das landesherrliche Pradikat "Post
verwalter", ab 1. JuJi 1847 ein Fixum von 100 Talern jahrlich und 5 % der Post
portoeinnahmen. Er hat dann iiber drei Jahrzehnte die Postverwaltung in Bor
ken geflihrt und legte nach dem Krieg 1866, als die Thurn- und Taxis'sche Post
verwaltung flir 3 Millionen Taler an PreuBen iibergegangen war, dieses Amt 
mit 67 Jahren ni eder99. 

Da sein Haus flir Apotheke und Post aur di e Dauer zu klein ist, bittet Hum
burg am 31. Marz 1838 urn die Erlaubnis, sein bisheriges Haus sowohl meiner 
Familie als aueh in Beziehung auf den Betrieb meines Gesehiiftes mit dem notigen 
RaulII, sowohlfiir Apotheke selbst als allchfijr Laboratorium, Keller- und Boden
raum einzurichten. Der Verlegung in das groBere Haus stimmt Or. de Beau
clair zu, da der Platz, woraur das von Humburg projizierte Gebaude gestellt 
werden soli , ziemlich in der Mitte der Stadt an der gangbarsten Stelle liegt und 
sich zum Geschiirt des Apothekers vollkommen eignet (17. April 1838). Hum
burg hat dann aur dem durch AbriB einer Scheune rreigewordenen Bauplatz 
ein groBeres, gelbes Backsteinhaus neben seinem bisherigen Wohnhaus ein
gerichtet, das im UntergeschoB neben der vergroBerten Offizin auch noch 
Raum flir di e Postexpedition enthielt. Im Jahre 1849 beantragte Apotheker 
Humburg erneut, sein personliches Privileg in ein allseits anerkanntes Real
Privileg umzuwandeln, das ihm dutch Einschaltung des Direktors des Verwal
tungsbezi rkes Fri tzlar schlieBlich am 20. Oktober 1852 aur sein vererbtes Eigen
Hun anerkannt wird 100. 

Interessant ist ein Bericht des Amtsphysikus Or. Fuhrhans vom 28. August 
1844, in dem er di e Anbringung eines Schell enzuges flir dringende NachWille 
gem. § 293 der Medi zinalordnung beantragt. Darin heiBt es: Der Apotheker hat 
ill seiner Kammer auf dem Hausflur, welche mit der Wohnstube vorheraus mittels 
einer Tiir in Verbindung steht, seine Schlafstelle. Da ein rest Schlarender hierbei 
durch Klopfen all der Haus tiir entweder gar nieht oder nur schwerodermit Zeitver
lust enveckt werden kann, mul3 eine zureichende Vorsorge getrofTen werden. 
Hi erzu macht dann Or. de Beauclair an die Provinz Ni ederhesse n die Mel
dung, daB ein Schellenzug an der Apothekeangebracht worden ist. Dies bestatigt 
auch BUrgermeister Kalb lO1 . 

Wi e in den iibrigen Stadten wutden auch in Borken mit zeitlichen Abstan
den Apothekenvisitationen durch Verwaltungsbeamte der Bezirksdirektion 
zu Fritzlar durchgeflihrt. In einer so geschehenen am 11. September 1849 wird 
dem 50jiihrigen Apotheker Humburg bestiitigt, daB er seine Offizin gut ge
flihrt hat, die Einrichtung von Materialkammer, Laboratorium, Keller und 
Krauterboden in Ordnung ist. Der Priirer hat sich auch von der Reinheit, Echt
heit und Giite der Arzneimittel iiberzeugen konnen. Die Apotheke ist dann 
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wo hi auch noch im loufe der Jahre ganz gut gegangen, denn im Jahre 1853 
betrug die Totaleinnahme 1164 Reichstaler und 28 Albus, die Ausgaben an 
Materialien, an Glashiindler usw. betrugen 524 Reichstaler 23 Albus, so daB 
noch eine Reineinnahme von 740 Reichstal ern 25 Albus 2 Helier resultien e 102 . 

Am 13. August 1854 heiratete seine am 16. August 1828 geborene Tochter 
Susa nne Pauline den bei ihm beschii fti gten Apotheker Philipp Wilhelm 
Stamm aus Rosenthal. Dieser war der am 20. September 1826 geborene Sohn 
des verstorbenen Justizbeamten Georg Wilhelm Stamm und dessen Ehefrau 
Friederike, geb. MollerlOJ. Berei ts am 15. Maidieses Jahres hatte Wilhelm 
Humburg beim Amtsphysikus in Borken, Dr. Kersting, beantragt, ihm di e Ver
pachtung seiner Apotheke an den Schwiegersohn Philipp Stamm zu gestatten 
und diese ins neue Haus verlegen zu diirfen. Hierzu berichtet Dr. Kersting: 
Das Haus bqfindel sich unmille/bar neben dem a/len, es hal grojJere Raumverhii/I
nisse zur S lrajJe und gellligend Lichl 104 . Der Pachtvertrag wird am 18. Juni 1854 
von Humburg und Stamm in Gegenwart von Dr. Kersting unterschrieben und 
von diesem auch beglaubigt. Die Verpachtung wird am I. Oktober von der 
Regierung anerkannt. SchlieBlich hat Stamm im Februar 1856 das neue Haus 
mit Apotheke It. Kaufvertrag iibernommen unter der Aufnahm e eines priva
ten Darlehens von 2000 Reichstalern. Humburg hat sich dann bis zum Janua r 
1867 nur noch der Postverwaltung gewidmet IOS . Er ist am 7. November 1883 
hochbetagt mit 84 Jahren gestorben 106. 

Als Nachfolger seines Schwiegervaters hat Philipp Wilhelm Stamm am 
5. April 1856 sein erworbenes Realprivil eg auch als Realrecht, auf dessen 
Wohnhaus haftend, anerkannt bekommen. Diese Ei nt ragung wurde nach Be
richt des Amtsphysikus Dr. Kersting vom 7. September 1860 als "Quali tiit" in 
die General-Wehrschaft- und Hypothekenbiicher ei ngetragen. Im Jul i 1875 
hat er Apotheker Stamm die Annahme eines Apothekerlehrlings zugestanden 
unter Beachtung der Medizinalordnung vom Jul i 1830 und der Anweisung, fUr 
eine gewissenhafte Ausbildung des Lehrlings Sorge zu tragen. Erster Lehrling 
war Heinrich Grede aus Marjoss, Sohn des dortigen Oberrorsters, der das 
Gymnasium zu Hersfeld besucht hatte. Er wird 1878 abgelost durch den Apo
thekerlehrling Heinrich Biermann vom Gilserhof bei Borken. DaB auch zwi
schenzeitl ich Apothekergehiilfen bei ihm beschiiftigt waren, beweist ein 
Urlaubsantrag des Apothekers Stamm vom Jahre 1871 auf ei nen 14tiigigen 
Urlaub, wiihrenddessen ihn der Apothekengehiilfe Wagner aus Steinau vertfe
ten werde 101, 

Philipp Stamm war Vater von 12 Kindern : I. Martha Karoline, geb. 1855 ; 
2. Marie-Luise, geb. 1856; 3. Georg August, geb. 13 . Dezember 1857; 4. Euge
nie Auguste, geb. 1859; 5. Mathilde, geb. August 1860; 6. Franz Karl Georg 
Emi l, geb. 22. Juni 1862; 7. Marie Margarete, geb. 3. September 1863; 8. Jul ius 
Karl Emil , geb. Januar 1866; 9. Wilhelmine Ernestine, geb. April 1867; 
10. Friedrich, geb. August 1868; 11. Karl Wilhelm, geb. 1870,.und schli eBlich 
12. Konrad Theodor, geb. 1872 108. 

Philipp Stamm hat, wie die Visitationsbiicher ausweisen, seine Apotheke 
gewissenhaft und fachgerecht gefUhrl. Er beschiiftigte jewei ls ei nen Gehilfen 
und einen Apothekerlehrling. So machte er im Juli 1878 der Kasse ler Regie
rung die Mitteilung, daB der Apothekerlehrling Heinrich Biermann vom Gil
serhof bei Borken in seiner Apotheke als Lehrling ei ngestelit wurde. Diese r 
hatte bereits ein Jahr in der Apotheke zu Bischofsheim/ Rhon und in Hilders 

207 



gearbeitet, wie die Zeugnisse ausweisen. Die Revision durch den Kreisarzt 
Freudenstein in Homberg ergibt im Jahre 1879 keinerlei Beanstandung. Be
reits im Juli 1875 wurde ihm Genehmigung fUr die Annahme eines Lehrlings 
erteilt unter der Voraussetzung, daB er die Medizinalordnung vom 10. Juli 1830 
und deren Reglemenr vom August 1864 beachte undfiir gewissenhafte Ausbildung 
des Lehrlings sorge 109. 

Als weiterer Lehrling sei noch Ludwig Grede, Sohn des Oberrorsters Hein
rich Grede zu Marjoss, erwahnt, der durch den friihen Tod seines Vaters nicht 
Oberrorster werden konnte und deshalb seine Bewerbung urn eine Apotheker
ausbildung eingereicht hatte 110. 

Philipp Stamm ist am 11. April 1884 gestorben, seine Frau Pauline Susanne 
folgte ihm am 13. April 1898 im Tode nach. Die Apotheke wurde nun weiter
gefUhrt von seinem Sohn Franz Stamm, geb. 1862, der sich 1899 mit Lina Moe
sta verheiratete und mit ihr nur einen Sohn, Karl, geb. 9. April 189/, hatto I". 
Dieser ist am 15. Juli 1918 im Kriege gefallen 112 Franz Stamm hat als Witwer 
seine Apotheke gewissenhaft bis ins hohe Alter weitergefUhrt und ist am 
23. Juni 1935 zu Borken gestorben 113 Nach seinem Tode ging die Apotheke an 
den Apotheker WaIter Mondon, geb. 24. August 1905 in Boppard, Krs. St. 
Goar, liber, der diese gemeinsam mit seiner Ehefrau Charlotte, geb. 3. August 
1909 in Breslau, mit dem entsprechenden Personal verwaltete. Nachdem Char
lotte Mondon am 22. November 1963 "4, noch relativ jung, gestorben war, hei
ratete der Witwer Mondon in zweiter Ehe Frau Martha Elisabeth Becker, geb. 
Gehrig, die die Apotheke weiterverpachtete und Borken verlieB. 

Entsprechend der Zunahme der BevDlkerung im Borkener Raum nach dem 
2. Weltkrieg ist es auch in Borken zur Griindung weiterer Apotheken gekom
men. Die Stadt besitzt neben der alten Stamm'schen LDwenapotheke noch 
folgende Apotheken: Apotheke "Am Tor", "Stadtapotheke" und Apotheke 
"St. Barbara". Bei diesen Apotheken ist eine - auch kurzgefaBte - historische 
EntwickJung verfriiht. Dies mag einer spateren historischen Betrachtung vor
behalten bleiben. 

SchluBbetrachtung 

Am Beispiel Borken wollte ich di e medizin-historische Entwicklung einer 
hessischen Kleinstadt darlegen, wie sie - unler Austausch der personlichen 
Namensdaten - gewissermaBen synonym auch fUr andere Kreis- und Land
stadte Hessens Giiltigkeit hat. Dies wurde bei meinen Forschungen im Staats
archiv Marburg deutlich. Dabei spielt eine ZeitdilTerenz von ca. 100 Jahren mit 
dem Beginn einer gesicherten arztlichen und pharmazeutischen Versorgung 
keine entscheidende Rolle. Der von mir vor neun lahren in meiner "Homber
ger Medizingeschichte" in dieser Stadt bereits 1560 nachgewiesene Doctor 
Medicinae Eckart Ellenberger, gestorben 1584, ist da sicher eine Ausnahme. 
lch hielt es fUr opportun, einmal ein medizin-geschichtliches Thema im Rah
men der ZHG zu behandeln, da in der BevDlkerung,ja selbst in Arztekreisen, 
viel zu wenig iiber Heilbehandlung, Seuchenbekampfung und medikamen
tDse Versorgung der LandbevDlkerung bekannt ist. 

Wer kann sich heute, in einer Zeit perfekter Hygiene, ausgefeilter Apparate
Medizin und schneller Krankenhausverbindung die Schwierigkeiten einer 
Heilbehandlung vorstellen, die von den Arzten mit Reitpferd und Kutsche bei 
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Wind und Wetter, mit geringen technischen Hilfsmitteln, in Unkenntnis liber 
Bakteriologie und Asepsis, schlieBlich auch von den Apothekern mit groGen 
Kriiuterbiiden, mit zeitraubenden Anfertigungen von Tincturen, Decocten, 
Mixturen und Pillen bewiiltigt werden muG ten. 

Es muG auch an die Bescheidenheit,ja oft Armut, der kleinstiidtischen und 
liindlichen Beviilkerung gedacht werden, die - ohne Krankenversicherung -
oft nicht das niitige Geld zur Bezahlung von Arzt und Apotheker hatte, wes
halb sicher manche rechtzeitige Behandlung des Kranken zu seinem Schaden 
unterblieb. Denken wir auch an die vielen Schmerzen, die unsere Vorfahren 
mangels entsprechender Heilmittel und Behandlungsmiiglichkeiten ausge
halten haben. 

Dies alles einmal darzustellen, war der AnlaG zu dieser Arbeit. 
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