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Vorbemerkung 

Ocr Mann, von dem ich berichtcn will , cin va r gut 200 lahren gehorener enlfernter Verwandter, 
hat mi ch schon in meiner Kindheit beschaftigt. Erzahlunge n meiner GroBmutter, ei ner gebore nen 
Hu nd es hagen. liber di esen "merkwurd igen Man n" weekten mein Interesse, ebenso di e beiden van 
ihm gemalten Aquarell bilder, di e an de n Wand en der elterli chen Wohnung hingen: cin groBes. 
vi elfarbiges 8ild vom Mainzer Da m mil seine m reizvoll en KonlraSI zwi schcn dem exakt dargestell· 
ten, gewaltigen Mauerwerk und dem iebendigen Treiben der Mensc hen davor l; und daon cin gaoz 
anderes andiichtig·still es Aquarellbild einer hessischen Huge llandschaft im Frti hdunst mil der 
Inschrirt "morgens 6 Uhr"2. Das Bil d vom Mainzer Dom laBt ahnen, daB wi r es mil ei nem Bau
meislcr zu tun haben. Das Landsc hartsbi ldchen deutet au r einen Ma ler der Romantik hin. Seinen 
Lebensdaten nach (1 784-1858) gehOrte er in die Zeitepoc he der Spatromantiker. 

Sei n Bcrur lallt si ch nur schwer beschrei ben. Er war zwar studi ertcr Ju ri st, aber nur kurze Zeit 
als Advocat tatig. Dann arbei tete er als Archi tekturhis loriker, Zeichner u nd Schrirtsteller. Gleich
zeitig war er eine Zei tlang Biblio lhekar, Archivar und Topograp h. Spater war er Dozent fUr Bau
kunst und als Archaologe und Baumeister ttitig. Ein Unive rsalge nie also ; ahnlich wi e Goelhe, 
Jacob G rimm, $chinkel, E. T. A. Hoffman n u. a. ? Hier zogere ich etwas, weil Hundes hagen fli r ei n 
Genie ers ten Ranges zu wenig reste Form hatte. "Die Zersplitterung se iner Krarte und Talente war 
das lragi sche Moment in se inem Leben" 3. Aber ein interessanler, ungewohnli ch kreativer Mensch 
war er doch. 

I. 
Herknnft, Eltem nnd Familie 

Di e Familie Hundeshagen, aus der meine Groi3mutter stammt, ist eine hes
sische Familie. Der alteste uns bekannte Vorfahre war J 0 h a nn C h ri s t i a n 
Hun d es h age n (1692-1772). Er war Regimentsfeldscheer (Milita rchirurg), 
nahm in seiner Jugend an verschiedenen Feldl iigen teil , lebte dann in Hess.
Oldendorfund kehrte 1728 in seine Geburtsstadt Kassel zuriick. Hier lebte er 
bi s l U sei nem Tode im Jahre 1772. Er war lweimal verheiratet. Sei ne erste Ehe
frau war Anna Dorothea Winter (1697-1743). Nach deren Tod heiratete er die 
!711 geborene Eleonore Sop hie Ingebrand. Aus der ersten Ehe gingen acht 
Kinder hervor, aus der lweiten Ehe sieben Kinder. Die meisten der Kinder 
sind in jungen l ahren verstorben. Von den Kindern aus der ersten Ehe ist mr 
uns Johann Balthasar wichtig, von den Kindem aus der zwei ten Ehe Johann 
Christian d. J. Der erstere lebte in Hanau, der lweite in Kasse!. Diese Stief
briider sind die Stammvater der beiden Hundeshagenschen Lini en, der "Ha
nauer" und "Kasseler" Lini e. 

Joh a nn C hri s ti a n d. 1. (1748-1793), ein Sohn aus lwei ter Ehe, war 
Kriegssecreta rius in Kassel, also Beamter im Kriegsministerium des Land
grafen von Hessen-Kassel, und verheiratet mit Maria Eli se Will e, der Toch
ter des von Tischbei n portratierten Pfarrers Henri ch Ludwig Will e in Kaufun
gen. Johann Christians Sohn war der Packhofinspektor Adolf Hundeshagen 
(1792-1869), der GroGvater meiner GroGmutter. Dieser "Kasseler Linie", di e 
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in der nachsten Generation mit Karl Hundeshagen (1823-1888) nach Apolda/ 
Thliringen ftihrt , woll en wir im Rahmen dieses Berichts nicht nachgehen. 
Denn Bemhard Hundeshagen, von dem berichtet werden soli, gehOrt der 
"Hanauer Unie" an. 

Der Vater Bemhards war der oben genannte Johann Balth asa r Hun
des hage n (1734-1800). Er war Regi erungs- und Hofgerichtsrat und Advoca
tus Fisci in Hanau, der Residenz der ehemals selbstandigen Grafschaft Hanau, 
die sei t 1736 zum Landgrafentum Hessen-Kassel geh6rte. Ns Hofbeamter 
nahm er eine herausragende Stellung ein. Neben seiner ausgedehnten amt
lichen Tatigkeit war er literarisch aktiv, so vor all em durch Arbeiten liber die 
hanauische Territorialgeschichte. 1769 heiratete er Dorothea Charlotte Stein, 
die Tochter des Kammerdieners Stein. Aus der Ehe gingen mindestens sechs 
S6hne - der jlingste jener Bemhard - und eine Tochter hervor. Die Tochter 
Arnoldine, di e als Sch6nheit geriihmt wird, heiratete 1820 einen Oberstieut
nant Lehmann in Konstanz, von dem die gr06e Serie von Pflanzenportrats 
stammt, die in unserer Familie noch erhalten is!. Die drei alteren S6hne wur
den Soldaten und nahmen an den Feldzligen der Napoleon-Zeit teil. Georg 
und Carl Friedrich Hundeshagen sind als Omziere urn oder nach 1800 gefal
len, einer von ihnen in einer Schlacht bei Frankfurt am Main. David Hundes
hagen ftihrte ein unstetes Leben. Er ging als Ingenieur-Omzi er nach Slidafrika 
und nahm an den Kampfen am Kap teil. Spater, im Oktober 1802, wanderte er 
nach Nordamerika aus und war langere Zeit verschollen, bis er sich wieder 
meldete. In einem Brief Bernhards an seinen Bruder Christian (nach 1823) 
hei6t es, endlich seien Nachrichten liber den Bruder David eingegangen. Er 
sei als "Chef im Stra6enbau- und Militaringenieurwesen zwischen Philadel
phia und Baltimore" tatig ; er stehe sich gut, sei unverheiratet und "so korpu
lent, daB man vier Manner aus ihm machen konnte"4. 

Der ftinfte Bruder Bemhards war Johann Christian Hund es hagen 
(1783-1834), der dritte Hundeshagen dieses Namens. Erstudierte Forstwissen
schaften, war als Oberforstrat in der Forstverwaltung tatig - u. a. in Fulda, wo 
es noch heute einen nach ihm benannten "Hundeshagenpark" gibt - und lebte 
dann als Professor an der Universitiit Gie6en. Er hat si ch als Begrlinder einer 
neueren, rationellen Forstwirtschaft einen Namen gemacht'. In einem alte
ren Brockhaus-Konversationslexikon hei6t es liber ihn: "Hundeshagen hat die 
Forstwissenschaft gefOrdert durch eine Flille spekulativer, fruchtbarer Gedan
ken. Namentiich ist die naturwissenschaftliche Begriindung wirtschaftiicher 
Regeln durch ihn angeregt, femer die Forststatistik durch ihn angebahnt wor
den." Ein Sohn von ihm war der Geheime [(jrchenrat Karl Bemhard Hundes
hagen (1810-1872), Professor der Theologi e in Bern, Heidelberg und Bonn. Er 
verfaBte mehrere Bucher, u. a. "Der Deutsche Protestantism US, seine Vergan
genheit und sei ne heutige Lebensfrage", 1846, und "Der Weg zu Christo", 
1853. Er lebte zuletzt unverheiratet mit seinen ebenfalls ledigen Schwestem 
Lotte und Emilie in Bonn. 

Die von Johann Balthasar Hundeshagen abstammende sog. »Hanauer 
Linie" ist mit dem vorerwahnten [(jrchenrat Karl Bemhard Hundeshagen und 
sei nen beiden Schwestem erloschen. Denn auch Bemhard Hundeshagen, 
dem wir uns nun zuwenden wollen, hatte keine [(jnder. 
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11. 
Jugend, Studentenzeit uDd Hanauer Jahre 

H e lfrich Be rnh a rd Hund es hag e n wurde am 18. September 1784 in 
Hanau geboren. Bernharct, so war sein Rufname, wuchs im Elternhaus, das 
sich wahrscheinlich am Paradeplatz befa nd, auf, besuchte das Hanauer Gym
nasium und erlangte dort die H6here Reife. Durch seinen histo ri sch und lite
rarisch interesserten Vater erhi elt die lebhaft e AufTassungsgabe des Knaben 
Anregung und Nahrung. Der plOtzliche Tod des Vaters, der am 22. Juni 1800 
wohl an einem Herzinfarkt starb, war fUr den fas t 16jahrige n und die ganze 
Familie ein tragi scher Verlust. Das kommt in ei nem Brief Bernhards an seinen 
ei n Jahr alteren Bruder Chri stian zum Ausdruck, der damals als Forsteleve in 
Sterbfritz bei Fulda weilte. Di e merkwlirdige Frlihreife des Schreibers, aber 
3uch se ine konventionelle Ausdrucksweise, veranlassen mich, den Bri ef wi e
derzugeben: 

Hauau, dell 22.1ell JUlli 1800 

Veber Bruder! 

Mil der groftlell Belrubnis Ihue ich Dir zu wljJell, daft es heule GOII geflel unse
reil !ieben Valer um '12 auJ 12 von der Well hillwegzullehmell. Wir soften nem!ich 
sehon ZlI Tische. lInd war sehon longe zum Eflen gem/en, und da er so longe aus
blieb ging die Mama hin ihn ZlI holen. Kaum war sie weg, so schrie sie - wir lie/en 
hinzu und/anden ihn ausgestreckt ill der Schlafkammer mit dem Kopfe unterdem 
Belle oh ne Leben liegell. Wir nahmen ihn, und leglen ihn auJ dos Belle allein er 
war Ulld b!ieb lod. Der Docklor und Herr Kaslen (?) kamen ulld saglen aber daft 
keine Rellung ulld er an einem Slickfluft geslorben. ulld bedenken daft es GOII 
geflel l/IId daft er slerblich war. Loft uns UIlS Muhe gebell ebellso rechlschaJJen. 
geschickt ZlI werden. - Lafl unsjetzt unserer MUlier Freude machen und uns als 
wahre Hun deshagen zeigell, dami! wir durch uns seill Andenken immer wieder er-
neuern. 

Leb wohl deill Bruder 
B. Hundeshagen 

Ostern 1802, mit 17 Jahren, ging Bernhard nach Marburg, der hessischen 
Universitat, urn dort zu studieren. OfTenbar halte der Vater gut vorgesorgt, so 
daB auch nach seinem Tode di e beiden ni cht dem Militar verpnichteten Sohne 
studi eren konnten - Christian Forstwissenschaft und Bernhard Jura. AIs Stu
dent der Rechte war Bernhard in den Jahren 1802 und 1803 Schli ler Savignys, 
des bedeutenden Rechtshistorikers, der damals noch ein junger G elehrter 
war, spater Minister fUr Gesetzgebung in Berlin unter Fri ed rich Wilhel m IV. 
wurde. Kommilitone Bernhards in Marburg - und Savigny besonders verbun
den - war der gleichaltrige Jacob Grimm. Er war ein Landsmann Bernhards 
und auch in Hanau geboren. Beide ha ben sich gut gekannt und si nd sich auch 
spater wieder begegnet. 

Die Juri sprudenz wa r Hundeshagens Fachstudium. Aber schon in der Mar
burger Zeit zeigte sich, wie sehr seine Interessen und Neigungen in eine 
andere Richtung gingen. Suchte er seine Lebensaufga be auf wi sse nschaftli
chem oder klinstl eri schem Gebiet? Er betrieb neben seinem juri stischen Fach 
so vieles andere - Philosophi e, Philologi e, Architektur, Zeichnen und Mal en
, daG sein e Freunde von Unruhe und einem Mangel an Stetigkeit sprachen. 
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Einer von ihnen, Kindlinger, sagt Uber ihn : "Er ist ein junger Mann von vielen 
guten Anlagen, der vieles verspricht, nur mUBte er seine Unternehmungen 
nicht zu wei t ausdehnen ... " 6 

Was sich hier sc hon in Ansatzen zeigte, war charakteristisch fUr die Zer
splitterung seiner Krafte und den mani schen Zug in seinem spateren Leben. 

Im Herbst 1803 verlieB Hundeshagen Marburg. Es war ein platzlicher Auf
bruch, woW veranlaBt durch di e AuOasung ei ner geheimgehaitenen studenti
schen Verbindung, deren "Senior" er gewesen war. Die naheren Umstande 
sind nicht beka nnt ' . Die et was zwielichtige Angelegenheit laBt vermuten, daB 
Hundeshagen sich in sei nem leidenschaftli chen Wesen auch hier stark enga
giert hat. In den Jahren 1804 und 1805 setzte er seine Studien in Gattingen fort. 
Welche Facher er nebe n der Juristerei studi erte, habe ich ni cht feststellen 
konnen. Offenbar war es aber eine Art studium genera/e, wie wir heute sagen 
wurden; mr di e damalige Zei t wohl nichts Ungewahnliches. Sein Wi ssens · 
stand und seine Kenntni sse in de r Baukunst, mit denen er bald im Berufsleben 
hervortrill, lassen vermuten, daB er jedenfalls auch Architektur studi ert hat. 
Fu r ei nen juristischen AbschluB spri cht der spater in Hanau gemhrte Titel 
"Hofgerichtsadvoca t". 

Auf der Durchreise von Hanau nach Gallinge n kam Hundeshagen nalii r
li ch auch nach Kasse!. In der Besucherli ste der hiesigen Gemaldegalerie ist 
auch sein Name ve rmerkt : "B. Hundeshagen aus Hanau, im Februar 1805." 

Im Jahre 1806 kehrte er nach Hanau zuruck. Es sieht so aus, als ob seine 
Hoffnung auf eine akademi sche Laufbahn durch die Ereignisse des Jahres 
1806 (Schlacht bei Jena, Zusammenbruch PreuBens und des mit ihm verbun
deten Kurfurstentums Hessen) zunichte gemacht worden war. Denn in sei
nem spateren Werk uber di e Kaiserpfalz zu Gelnhausen heiBt es: "Die Unfalle 
des Vaterlandes im Jahre 1806 nahmen mir die Aussicht auf eine fruher ge
wunschte und erwa rtete Lebensbestimmung, und ich suchte mir Trost mr die 
Gegenwart bei den Denkmalern der Vergangenheit"'-

Schon hi er habon wir einen deutli chen Hinweis auf di e romanti sche Gei
steshaltung Hundeshagens. Angesichts der Zersplitterung der nati onalen Ver
haitni sse sahen die Romantiker in den Ruinen des Mittelaiters ehrwurdige 
Reliqui en, di e es zu erhalten gait, ehe di e letzte Erinnerung an einstige natio
nale GraBe dahinschwand. 

In Hanau war er zu nachst ohne festes Zie!. Er gab sich einem geselligen 
Lebe n hin, tri eb histo ri sche Studien und fertigte Aquarelle mit Ansichten aus 
Hanaus Umgebung. Von den Bildern aus der damaligen Zeit sind noch sechs 
von ihm signi erte Aquarelle erhalten. Sie befinden sich heute im Hi storischen 
Muse um SchloB Philippsruhe in Hanau und zeigen Motive aus der nii heren 
Umgebung. Farblich schan und lebendi g scheinen mir besonders di e beiden 
Bilder mit Hundeshagens Signatur: "Im Garten des Schlosses Philippsruh, 
1809", und "Aussicht von dem Zollhaus nach Phili ppsruh, 1808". Der Leiter 
des Museums, Merk, bezeichnete die Bi lder mir gegenuber als "naive Kunst", 
womi t er wohl sagen wollte, daB es sich um Werke eines begabten Diletta nten 
handeit. Er hat wohl recht, denn ei n professionell er Maler war Hundeshagen 
eben nicht. Wir fragen uns an dieser Stelle, was uberhaupt sein eige ntlicher 
Beruf war. Eine eindeutige Antwort la Bt sich kaum find en. Er selbst bezeich
net sich ab 1808 als "Der Staatskunde BeOi ssener,jetzt Hofgerichtsadvocat zu 
Hanau"'. Ob er aber eine bedeutende Anwaitspraxis betrieben hat, erscheint 
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zweirelhart. Sein lahreseinkomm en aus der Advocatur von 1000 Gulden laBt 
nicht gerade daraur schli eBen. Auch sein damaliger Lebenswandel dlirfle der 
Advocatur nicht zutraglich gewesen sein. In einer Chronik Hanaus von Zieg
ler heiBt es am I. Marz 1807: "Herr Hundeshage n gefanglich eingezogen, weil 
er den Kommandi erenden gehundsrott hat"lO. Di es und anderes deutet daraur 
hin, daB Hundeshagen leicht erregbar und von hefli gem Temperament war, 
ebenso librigens wie sein Bruder lohann Christi an, der 1819 als junger Prores
sor eine Anftihrerroll e in der nLustnauer Schlacht", einem Geraufe zwischen 
Studenten und Bauern, gespi elt hat. 

Sein Hauptinteresse richtete sich jetzt mehr und mehr aur die Bauwerke 
mittelalterlicher Kunst. Aur diesem Gebiet verorrentl ichte er in der Folgezei t 
einige wissenschartliche Arbeiten, durch die bedeutende Zeitgenossen, wel
che ihn spater ftird erten, aur ihn aurmerksam wurden. 

Aurmunterung und Unterstlitzung erhielt er in den ersten l ahren vor all em 
durch den damaligen westphalischen Unterrichtsminister lohannes von Mli l
ler ", spater auch durch Goethe, woraur noch ei nzugehen ist. 

Ill . 
Schriftstellerische Tiitigkeit in Hanau und Gelnhausen 

Im l ahre 1808 gab Hundeshagen seine erste wissenschartliche Arbeit her
aus. Der Titel lautete: Der alten gothischen Kapelle zu Frankenberg Grundrij3, 
Aufrij3 und Durchschnitt nebst Gedanken fiber die sogenannte gothische Kirchen
baukunst. Gegenstand des Werkes ist die Marienkapelle, die an den slidost
lichen Querarm der von Landgrar Heinri ch I. im l ahre 1286 erbauten Stadt
kirche in Frankenberg/Eder angebaut wurde. Di ese Kapell e war ei nst ein 
Schmuckstlick besonderer Art. Ober dem reich verzierten Kapellenportal 
berand sich eine plas tische Darstell ung der Mari enkronung und im Inneren 
ein Marienaltar mit einem Fries musizierender Engel. Leider hat di e reiche 
plas tische Ausstattung aus dem 14. l ahrhundert stark gelitten und ist sei
tHundeshagens Zeiten rast v611ig zerstort. Die Einzelheiten des Figuren
schmucks sind heute kaum noch zu erkennen. Hundeshagen hat 1808 ver
sucht, das Portal und den Marienaitar, so wie sie frtiher waren, zeichnerisch lU 

rekonstrui eren. 
Der erste Teil seines Werkes enthalt die Beschreibung der Kapelle, der 

zweite Teil allgemeine kunsthistorische Gedanken liber die Bedeutung und 
Wirkung der einzelnen Bauelemente mittelalterlicher «jrchenbauten (Kreuz
rorm, Gewolbe, Verzierungen, Tlirme, Tliren usw.). Das Werk ist ermllt von 
einem Zug der Hingabe an di e Kunst des Mittelalters. Hi er zeigt sich der Ver
rasser ganz als ein Jiinger der romantischen Schule, deren AnJi egen es war, di e 
bi s dahin noch wenig beachtete mittelalterliche Kunst zu erschli eBen. Die 
beigeftigten Lithographien zeugen von einem beachtlichen Konnen aur dem 
Gebiet des architektoni schen Zeichnens. Er muG wohl eine besondere Ausbil
dung im Zeichnen gehabt haben, ebenso wohl auch im Bauwesen, da er spater 
wiederholt als Baumeister, gelegentlich auch als Architekt bezeichnet wi rd. 

In den l ahren 1807-1810, als er seinen Wohnsitz in Hanau hatte, hi elt sich 
Hundeshagen hauftg und lange in der nahegelegenen Stadt Gelnhausen aur. 
Tage und Woe hen brachte er dort mit wissenschaflli chen Studien li ber die von 
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Kaise r Friedrich I. Barbarossa 1170 gegriindete, ehemalige Freie Reichsstadt 
zu. Er dachte zunachst an eine Geschi chte der Stadt und ihrer Baudenkmaler, 
entwarf bereits Titel, Einleitung und Gliederung, lieB das Werk aber unfertig 
liegen, wi e so manches in seinem Leben 12, Hundeshagen widmete sich nun 
ganz der am FuBe der Stadt Gelnhausen in der Kinzigaue gelegenen Kaiser
pfalz Friedrich Barbarossas aus der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts, deren 
Beschreibung sein Hauptwerk werden sollte. Sie war eines derbedeutendsten 
historischen Gebiiude des deutschen Mittelalters. Hi er hielt der Kaiser wi e
derholt seine Reichstage ab, und hi er wurden u. a. 1180 die Besitzungen seines 
Hauptgegners, des Herzogs Heinrichs des Liiwen, an die deutsche n Fiirsten 
verteilt. Das Reichssaalgebaude der Pfalz Gel nhausen war einst Schauplatz 
mittelalterlicher Politik. 

Hundeshagen fand das Bauwerk als Ruine vor, etwas versteckter und weni
ger zugiinglich, als es sich heute darbietet. Er selbst schreibt dariiber: 

An/iinglich van jeder Nachrichl iiber die Gebiiude veriassen, ohne Zeichnung 
oder Beschreibung seines ehemaligen Zustandes, VD Il keiner Erinnenmg an ein 
iihnliches Gebiiude erleichlerl, be/and ich mich allein, selbsl weil entfernl van dem 
giinstigen Rat kunsteifahrener Freunde. Monale weille ieh vomfrilhen Morgen bis 
zum spiiten Abend aul diesen Resten sch6ner Vergangenheil und lauschte unermu
del dem unerkannten Genius dieser Kunstgebilde. Aufjede Form oder Linie. we/
che mir ein Fingerzeig au/ die ehemalige VolIsliindigkeil des Gebiiudes sein konn
le, Qu/merksam, ferti le ieh allmiihlich die Ziige wiederauffinden, we/che efwQ dos 
Ganze mochte gebildet ha ben. la, endlich enlstiegen diesen Ruinen var de, er
wiirmten Einbildungskraft dieentschwundenen Teile der schonen Bau/arm wieder, 
gleichwie sich dem Geschichls/orscher IrOlz der Luck en schri/llicher Urkunden der 
Vorzeil noch manchmal das Bild grajJer Charaklere vol/sliindig ergibl IJ 

Die Arbeiten an di esem Werk und mit seiner Herausgabe beschiiftigten 
Hundeshagen viele Jahre. DaB es schli eBli ch erst 1818 erschi en, li egt daran, 
daB die Vorarbeiten zeilraubend und der Druck wegen der Zeichnungen mil 
erheblichen Kosten verbunden waren, die er selbst aufbringen muBte, da er 
keinen Verleger hatte. Aus finanziell en Griinden wurde deshalb das Werk auf 
Subskription herausgegeben, di e 1810 begann und mehrere Jahre dauerte. 
Liest man die Subskriptionsliste, in der wir Namen bekannter Fiirsten, Slaats
miinner und Gelehrter finden (u. a. Humboldl, Jacob Grimm, Schadow, von 
Arnim, Lavaler), dann wird klar, welches Ansehen Hundeshagen bereils er
worben hatte und welches Interesse das Thema damal s fand, gehii rte es doch 
gaOl zum Gegensland der romanlischen Richtung. Das Erscheinen des Wer
kes wurde weiter dadurch verziigert, daB die Waisenhausdruckerei, in der das 
Buch fertig gedruckt zur Herausgabe bereitiag, bei der BeschieBung Hanaus 
durch Napoleons Truppen im Oktober 1813 niederbrannte. Das war ein schwe
rer Schicksalsschlag fUr Hundeshagen, der - wie er im Vorwort sagl- alle seine 
Kriifte und Millel zur Bearbeitung und Herausgabe des Werkes aufgewandt 
hatte. Die Aufwendungen, die erforderlich waren, das Werk spii ter (1819) als 
2. Auflage doch noch herauszubringen, soli ten dann auch, wie sich spater zei
gen wird, zu gefahrlichen finanziell en Engpiissen fUhren. 

Der Titel des Buches, von dessen Erstausgabe wir noch ein Exemplar besi t
zen 14 - eine bibliographische Kostbarkeit - , lautet etwas umsliindlich : 
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Kaiser Friedrichs I. Barbarossa Palast in der Burg zu Gelnhausen. £ine Ur
kunde vom Adel der von Hohenstallfen und der Kunstbildung ihrer Zeit. Histo
risch IInd artistisch da rgestellt von Bernhard Hundeshagen, 2. Auflage mit XIII. 
Kupferabdriicken, auf Kosten des Vetfassers, MDCCCXIX. 

Gewidmet ist das Buch dem damaligen GroGherzog Karl-August von Sach
sen-Weimar-Eisenach. 

Das Werk enthalt zwei Teil e. Der erste Teil ist ei n Abri3 liber das Leben der 
Hohenstaufen, insbesondere des Erbauers, Friedrichs I. Barbarossa. Der 
zweite wesentlichere Teil enthalt die Abbildung und Beschreibung des kaiserli
chell Palas{s in der Burg zu Gelnhausen mi, hislorischen und artistischen Anmer
kllngen. Nach der Einl eitung liber Ort, Lage und Bedeutung der Burg ist das 
ganze in 12 Kapitel gegli edert , in denenjewei ls in Verbindung mit einer Zeich
nung Hundeshagens der Palast und seine Teile techni sch und klinstl eri sch be
schrieben werden. Die Beschrei bung der Anlage und ihrer Teil e ist von auGer
ster Exaktheit und lii3t di e Fachkunde eines Baumei sters erkennen. Di e daran 
anknlipfenden Gedanken sind von Phantasie und Tiefe und ganz im romanti
schen Geist und Stil gehalten, schwungvoll , geflihl sbetont und voller Bewun
derung flir die Kunst der alten Erbauer. Von besonderem Reiz sind di e Bemli
hungen Hundeshagens urn eine zeichnerische Rekonstruktion der Ruine. 
Dabei boten sich Schwierigkeiten vor allem bei dem Reichssaalgebaude, des
sen Erdgescho3fassade mit den schiinen romanischen Saulenbogenstellungen 
erhalten, dessen oberes Stockwerk aber im Laufe der lahrhunderte abgebro
chen worden is!. Exakte technische Untersuchungen des vorhandenen Baube
standes, di e Beachtung von leicht zu libersehenden kl einen Detail s und di e 
Aumndung entfernter, in der Umgebung des Burgbezirks eingemauerter Bau
teil e, flihren Hundeshagen zu seiner Hypothese liber di e friihere Beschaffen
hei t des Palastgebaudes. Blatt V der Kupferstiche enthiilt die zeichnerische 
Rekonstruktion . 

• • 

Uberraschend sind di e SchluGbemerkungen liber den Charakter der Bauart. 
Der Stilbegriff "Romanik" war seinerzeit offenbar noch nicht geliiufig. Hun
deshagen bezeichnet den Baustil als neugriechisch. (An anderer Stelle sagt er, 
di e Bauart der Mauren ahnele dem Gelnhauser Stil am meisten.) Er schli e3t 
mit den Worten: Dieses Palastgebiiude bleibt . .. trotz den Resten Altgriechell
lands, Rams und den herrlichsten Gebiiuden def civilisierlen Welt eines der inter
essantesten Modellefor das historische Studium der Baukunst, der groften Schule 
def Architekten . ... Und so mage ouch def Kunstjiinger aul seiner Wandefung 
lIach den Resten der klassischen Vorzeit in Italiens und Griechenlands Gefilden 
fernerhin nicht mehr so vorurteilsvoll allein auf das Fremde gespannt, kalt und ge
dankenlos an den Werken seiner Viitervoriibergehen, welche nUT ZlI oft mir ihren 
grauen, bemoosten Hiiuptern uber erborgten Kram und bald zusammensinkende 
Herrlichkeit in unveriinderlicher Krait und Douer herabsehen! 15 

Wenn wir heute im Hof der Kai serpfalz stehen, miigen wir es schwer haben, 
das Pathos und die Begeisterung Hundeshagens nachzuvollziehen. Bedenken 
wir aber, da3 diese Haltung dem Geist der damaligen Zeit entsprach. 

Bei der Erwahnung der griechischen Baukunst fragt man, welche An
schauung Hundeshagen von griechischen Baudenkmiilern halte. Manches 
deutet daraufhin, daG er selbst dort gewesen ist ", sind wir doch im Besitz ei ni
ger Blatter mit Zeichnungen Hundeshagens von der Akropolis. Da gibt es 
einen Grundri3 mit der Aufschrift Ichnographie der Burg zu Athen und ihrer 
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Umgebung, bearbeitet und berichtigt von Heifrich Bemhard HI/Ildeshagell, ferner 
eine Zeichnung Ansicht der Burg zu Athen nach ihrer Lage gegen Sued-Westen 
und zwei Skizzen mit der zeichnerischen Rekonstruktion der Akropolisbau
werke. Die Uberschrift lautet bei der einen AI/JrifJ von de; Westseite mit der 
Ergaenzung der antiken Monumente und bei der anderen AuJrifJ von der Nord
seite, ebenJalls in dem aeltesten Zustande gedacht. All e Blii tter sind iiuGerst 
exa kt, maGstabgerecht und geographi sch genau bezeichnet. Die vielen Bau
werke und ihre Einzelteile sind durchnumeri ert und in einer Legende erkl ii rt, 
alles verrii t eine ei ngehende Ortskenntnis. Das spricht dagegen, daG Hundes
hagen hier fremde Skizzen und Beschreibungen Ubemommen hat. Aber 
sichere Hinweise Uber eine Reise nach Gri echenland fehlen. 

Wiihrend sich Hundeshagen in den Jahren 1807-1810 hiiufig und lange in 
Gelnhausen aufhi elt, ve rbrachte er di e Jahre 1810-1812 vorwiegend in seiner 
Heimatstadt Hanau. In dieser Zeit machte er sich einen Namen bei den. 
FUrsten-Primas Carl von Dalberg, dem Herrscher des von Napoleon ins Leben 
gerufenen GroGherzogtums Frankfurt. Er soil den GroGherzog bei seine m 
Einzug in Hanau im Jahre 1810 als die EI/illlullg der Geschichte gefeiert haben. 
Andererseits soll er angeblich wegen seiner Untreue gegenUber seinem alten 
Landesherrn, dem KurfUrsten von Hessen-Kassel, scharf verurteilt worden 
sein 17 . Hundeshagen wurde jedenfalls belletristi scher Mitarbei ter der omziel
len Zeitung fUr das GroGherzogtum Frankfurt und veroffentlichte darin einige 
heimatgeschichtli che Artikel, so eine Arbeit Uber "Geschichtsepochen der 
Stadt Hanau", eine "Schilderung des Volksfestes vom 13. 6. 1811 " (des soge
nannten Lamboyfestes) und eine Darstellung der "Belagerung und Entset
zung der Stadt Hanau im 30jiihrigen Kri eg" IS. Inzwischen hatte er vom GroG
herzog den Titel "Hofgerichtsrat" erhalten, offenbar ehrenhalber, denn von 
einer gerichtlichen oder ga r richterlichen Tii tigkeit ist nichts bekannt. Von der 
groBherzoglichen Verwaltung wurde ihm eine "Pension" von 1200 Gulden ver
li ehen. 

IV. 
Wiesbadener Jahre 

Im Friihjahr 1813 verli eG Hundeshagen seine Heimatstadt und siedelte nach 
Wiesbaden Uber, der Hauptstadt des Herzogtums Nassau. Er sagt darUber 
selbst in einem spateren Schreiben ", er sei nach Ubersendung eines litera
risch-artistischen Werks an den Herzog von di esem berufen worden, urn Ver
wendung zu finden bei dem zu errichtenden topographischen Bureau, bei der 
Bibliothek, bei dem Kunst- und gemeinell Bauwesen und zum BehuJ der Arbeiten 
beim offentlichen Unterricht. Das liiBt auf eine vielfaltige, stark verzweigte 
Amtstatigkeit schlieBen. Und in der Tat beginnen nun Hundeshagens erflillte
ste Arbeitsjahre. Si e stellen wo hi den Hohepunkt in seinem Leben dar. Si e las
sen aber auch wi eder seine Neigung erkennen, vieles moglichst gleichzeitig zu 
tun und sich auf diese Weise zu zersplittem. 

Im Februar 1813 wurde er als Bibliotheksleiter bei der neuen nassauischen 
Landesbibliothek angestellt 20 Sie war bis dahin nurdem Gebrauch der Staats
beamten vorbehalten. Er baute sie aus und machte sie durch Lesezimmer der 
Offentiichkeit zugiinglich. In der von ihm entworfenen Bibliotheksordnung 
heiBt es, zu den Lesezimmem hatten nicht allein di e Staatsdiener Zutritt, son
dem auch jeder gebildete Freund der Literatur, der die Gesetze des gesellschaJtli-

11 8 



ehen Anstands kennt und ehrt" . Die Bibliotheksleitung war in den nachsten 
Jahren sein Hauptamt. Es war mit einer Reihe von wechselnden Nebenamtem 
verbunden, so mit dem Unterricht in der Militarschule, mit der Herstellung 
topographischer Karten flir das deutsche GeneralbewafTnungskommando in 
Frankfurt am Main, was ihm den Titel eines Hauptmanns der Landwehr ein
brachte, mit Aufgaben im Baupolizeiamt und bei trigonometri schen Arbeiten, 
wobei er zum Regierungskommissar emann! wurde. Nebenher beteiligte er 
sich .an der historischen Lokalforschung, nahm an Ausgrabungen in Wies
badens Umgebung teil und lieferte Zeichnungen der ausgegrabenen Objekte 
zu Dorows Werk "Opferstatten und Grabhligel der Germanen und Romer am 
Rhein". In Dorows Vorwort wird er als Architekt, an anderer Stelle als Bau
meister bezeichnet 22, 

[n der Wiesbadener Zeit bekam Hundeshagen naheren Kontakt zu dem 
damals 65jahrigen Goethe, der 1814 und 1815 jeweils einen Teil der Sommer
monate in dem Badeort verbrachte. Aus Goethes Tagebiichem (Bd. 5) ergibt 
sich, daB beide im August 1814 und im Juni 1815 in Wiesbaden und dessen Um
gebung wiederholt zusammengetrofTen sind. [n Goethes Abhandlung "Kunst 
und Alterthum am Rhein und Main" " erwahnt er bei der Besprechung der 
Bibliothek zu Wiesbaden auch Hundeshagen. Es heiBt dort : Was nun in dieser 
Anstalt angesehaJJt wird, hat varzuglieh dell Zweek, die Staatsdiener mit dem 
Lau/enden der literarischen und pOlilischen Welt bekannt zu machen. Siimtliche 
Zeitungen ulld Jaurnale werden deshalb vallstiilldig und in bester Ordnung gehal
ten. Dies geschieht unter der Aulsicht des Herrn Bibliathekar Hundeshagen, wel
cher dem Publikum sehan durch die Bemiihungell um den Palast Friedrich I. zu 
Gelnhausell rUhm!ieh bekannt is!. Leider ist die ganze vallelldete Ausgabe dieses 
Werkes bei dem Bambardetllent van Hanau verbrannt, wiewahl die Kuplertaleln 
glucklich gerellet warden; deshalb man die HaJJnung nahren kann, dajJ die gunsti
gere Zeit ouch die Reife dieses Werkes befijrdern werde. Der Plan der Festung 
Mainz, vonjenem talentvollen Mann herausgegeben, zeugl nicht wenigervon des
sen FleifJ und Geschiekliehkeit. Unter ihm arbeiten bestiindig mehrerejunge Leute 
in ahnlichen Ullternehmungen. 

In einem Brief an Christiane, seine Frau, schreibt Goethe im Juli 1814 aus 
Wiesbaden ": 

Hundeshagen wird mi, zu viel Freude und Nutzen sein . Er iSI viel besserals dos, 
was er zu Markte bringl. Und das geht ganz nallirlich zu: In derGegenwart erkennt 
man sein redfiches Streben, den Reichthum seiner Enverbnisse, aber urn olles dies 
.!usammellhanglich, anschaulich mitzutheilen, lehlt ihm, dajJ er den StaJJ nicht 
ganz durchdringt und nicht Herr der Form is /, daher erscheint aul den Bliiu ern 

•• 
Ubertriebenheit und Leerheit, die seiner Un terhaltung keineswegs vorzuweifen 
sind. Uber Gelnhausen hat er mir die schonsten Dinge gesagt. Auf meiner Riick
reise hoffe ich das mit Augen zu sehen. Er scheint die Zeiten critisch zu sondern 
und, da er van der Technic ausgeht, das wachsende derselben sehr schon und ein
sichtig auszulegen. 

In einem anderen BriefGoethes an Christiane vom 7. August 1814 heiBt es: 
l ehfinde hiermancherlei Unterhaltung. Hundeshagen gifallt mir immerbesser. 

Er hat recht schone Kenntnise und viel Thiitigkeit. 
Nach Weimar zurlickgekehrt, schreibt Goethe liber seine Reise nach Wi es

baden an den Altertumsforscher August Wolf: 
Herr Hauptmann und Bibliathekar Hundeshagen hatte zugleieh durch antiqua-
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risehe, artistiseh-literarisehe Mittheilungen am Vergniigen und Nutzen, den ieh 
aus meinem Au/enthalt 109, den groftten Anteil. 

Aus sei nem zweiten Badeurlaub in Wiesbaden im Sommer 1815 schrieb 
Goethe am 4. Juni an Christiane: 

Oberbergrat Cramer und Bibliothekar Hundeshagen sindfreund/ieh, thei/neh
mend, hiilfreieh wie voriges Jallr. Die Gegend erseheint herrlieher,je mehr man sie 
sieht und sehiim . ... Die Rosen btuhen vollkommen, die Naehtigallen singen wie 
man nur wiinseht, und sa ist es keine Kunsl, sieh naeh Sehiras zu versetzen. 

Im Februar 1815 hatte Goethe von Hundeshagen eine Sendung mit Kupfer
stichen erhalten, wahrscheinlich einen von ihm gezeichneten Plan der Main
zer Festung, rur den sich Goethe im vorangega ngenen Sommer interessiert 
hatte. Goelhes Dank rur die 5endung enthii lt der folgende Brief vom 27. Fe
bruar 1815 : 

Wohlgebarener, insbesonders hoehgeehrler Herr! 
Dureh Ihren gefiilligen Brief und die angenehme Sendung er/ullten Sie einen 

Wunseh, den ieh gellegt, und kommen dem Vorsa tze zuvo r, den ieh diese Tage 
gefaftt halle. leh wollte niimlieh Ew. Woh/geboren sehreiben und mieh entsehu/
digen, daft ieh, naeh so freundliehem Empfang und Unterha/tung vergangenen 
Sammer, noeh niehts van mirvernehmen lassen und nur zur Erfrisehung geneigten 
A ndenkens eine poetisehe Blumenlese vorausgesehiekt. Ferner wollte ieh an/ragen, 
wie weit es mit dem interessanten Risse der Mainzer Fesrung gekommen, und mir 
einsrweilen einen Probeabdruek erbitten. Aberdieses ist nunmehrerledigt, und ieh 
eile nur, um meinen verbindliehsten Dank abzustatten. - Fiinvahr, es ist ein seho
nes Werk, welehes woh/ verdient, dem siimtliehen Europa gewidmet zu werden. leh 
hoffe, daft Ihre Bemuhung nieht unbe/ohnt b/eiben wird . ... 

Daft Sie Illre sehone Milbiirgerin an mieh erinnern und van den iibersandten 
Gediehten vielleieht einiges aus illrem Munde horen wo lien, wei/l iell reellt sehr zu 
sehiitzen; sagen Siedem /ieben Kinde, daft ieh bei maneher Rollenverteilung an sie 
denke und mieh /reue, niiellsten Sommer, niehl in den letztell, sondern in den 
erslen Tagen meines Wiesbader Au/enlhalls, ihre angenehme Gegenwart zu genie
jJen. 

Erneuern Sie bei Gonnern und Freunden mein Andenken und bteiben Sie uber
zeugt, dajJ ieh Ihre Verdienste und Fiihigkeiten sowie Ihre Thiitigkeit und Geneigt
heit in ihrem ganzen Umfange Zll sehiitzen weijJ! . .. Mogen doeh ouch Ihre Wlln
sehe .. . ba/digst erfiillt werden. Ergebenst Goethe 

Bei der sehonen Mitbiirgerin - ofTen bar einer Schauspielerin -, von der in 
dem Bri ef die Rede isl, hat es sich wahrscheinlich um ein F riiulein Philippine 
Lade gehandelt. Noli (5. 22) berichlet, Goethe habe rur sie wiihrend seines 
Aufenthaltes in Wiesbaden eine "freundliche Zuneigung" gefaOt. Auch auf 
Hundeshagen habe sie einen "tiefgehenden Eindruck" gemacht. Er habe sich 
um ihre Hand beworben, jedoch ohne Erfolg. M6glicherweise bezieht sich der 
letzte Satz des obigen Briefes (Mogen doeh ouch Ihre Wunsehe .. .) aufdiese An
gelegenheit. In ei nem weileren Brief Goethes an Hundeshagen vom 30. April 
1816 heiBI es: 

An Ew. Woh/geborenfortgesetzter Thiitigkeit habe ieh nie gezweije/t, nun aber 
freut mieh gar sehr, dajJ ieh von Verbesserung Ihrer Zustiinde hore. Moge zug/eieh 
Ihre Gesundheit sieh reeht dauerhaft erhalten. 
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B. Hundeshagen. Gelnhausen 1819, Rekon
struktionsversuch des Pa1astgebiiudes 
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Frankenberg, 1808 (Aul3enfassade) 
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Mein gniidigster Herrder GrojJherzog liijJtfiirden iibersandten Plan schonstens 
danken, und aceeptiert Ihren Antrag eines Entwurfs einer Specialkarte von den 
ehemaligen reichsritterschaftlichen, Fuldaischen, ouch Hessischen Districten. wel
che nun zu Hochdero GrojJherzogthum gehoren. Der Auftrags Serenissimi dieses 
zu iiberschreiben, veranlajJt michjedoch zugleich eine vertrauliche An/rage und 
Erkliirung zu thun. [ch ha be in iihnlichen Fiillen schon oft bemerkt, dajJ wackre 
Manner. die in Aujtrag und Einstimmung eines Fiirsten Geschiifte dieser Art iiber
nahmen, deshalb nicht billigermajJen belohnt werden, weil man zweifelhaft ist, wie 
man so /che Arbeiten verhiilrnismiiftig honorieren sol/e. Darilber bleibt dieSache 
liegen und kommt zuletzt in Vergessenheit, wie es Ihnen selbst mil dem Maynzer 
Plan ergangen . ... Haben Siealso die Gefiilligkeit, mireinen MajJstab vorzugeben, 
wonach ;ch ... sogleich Vorschliige thun konne. Van ihren anfiquarischen und 
kiinstlerischen Bemiihungen bi/fe ich mir gelegentlich nach und nach einige 
KenntnijJ zu geben. Moge auchfiir Sie die Epoche des Gliicks und der Thiitigkeit 
recht dauerhaft seyn. Ergebenst Goethe 

Wi e die Angelegenheit, von der oben die Rede ist, geregelt wurde, wissen 
wir nicht. 

Obwohl Hundeshagen spater noch wiederholt an den Dichter schrieb, ver
lor Goethe ofTenbar das Interesse an ihm. Er 109 sich allmahlich von ihm, des
sen Gesellschaft er 1814, 1815 so geschatlt hatte, zurlick. Einen der letlten 
Briefe Hundeshagens schickte Goethe am 3. Januar 1823 an 1. H. Meyer mit 
folgender abfalligen Bemerkung weiter: 

Mogen Sie, mein Theuerster, beykommenden wunderlichen Brief eines vonjeher 
als wunderlich bekannten Mannes durchstudieren, damit uns die Seltsamkeiten 
eines Abends zur Unterhaltung dienen. 

Mit dem Brief aus dem Jahre 1823 sind wir den Ereignissen vorausgeeilt. 
Wahrend seiner Wiesbadener Jahre gelang Hundeshagen ein mr die deutsche 
mittelalterliche Kunstgeschichte bedeutsamer Fund. Am I. Januar 1816 ent
deckte er in Mainz bei einem Sammler und Handler von alten Sachen - ofTenbar 
einem Antiquar - eine illustrierte Handschrift des Ni belungenliedes, die er fUr 
lOO Dukaten erwarb 2'. Der Kaufpreis soli Hundeshagens Mittel, wie er spater 
hervorhob, betrachtlich liberstiegen haben; auch dies wieder ein Grund fUr 
seine spatere finanzielle Misere. Bei diesem "Hundeshagenschen Kodex", wie 
er jetzt genannt wird, handelt es sich um die einlige bebilderte Handschrift 
des Nibelungenliedes. Sie enthalt einen Zyklus von 37 farbigen Bildseiten. 
Die Handschrift aus dem zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts in spatmittel
hochdeutscher Sprache ist vor allem wegen ihrer Miniaturen eine groBe Kost
barkeit. Sie befindet sich jetlt in der Staatsbibliothek PreuBischer Kulturbe
sitz in Berlin 16. Es gibt eine sehr schone Faksimileausgabe der 37 Bildseiten, 
erschienen 1968 in der Verlagsanstalt Athesia Bozen und herausgegeben von 
Hans Hornung mit einer Einleitung Hornungs liber den Hundeshagenschen 
Kodex. 

Hundeshagen war sich dessen bewuBt, daB er mit dem Erwerb dieser noch 
unbekannten Handschrift einen bedeutenden Schatl gehoben hatte. Er unter
richtete lwar die OfTentlichkeit von seinem Fund, verheimlichte aber den 
Namen des Verkaufers und mhrte den Kodex nur selten und wenigen Bevor
zugten im verdunkelten Raum bei Kerlenlicht und auf einer Art Altar vor ". 
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Dieses eigenartige Verhalten trug ihm Vorwurfe ei n. U. a. behauptete die Hei
delberger Universitiitsbibliothek, der Kodex ha be zur fruheren kurpfalzischen 
Bibliothek gehort und sei entwendet worden. Hundeshagen gelang es aber, die 
Heidelberger Anspruche abzuwehren. Er wurde sogar 1820 von der philoso
phischen Fakultat der Universitat Heidelberg zum Doctor phi!. honoris causa 
promoviert 18. Trotz di eser Ehrenreltung flihlte er sich wegen sei nes Schatzes 
von MiBtrauen verfolgt. Er weigerte sich, den Kodex ei nse hen oder abschrei
ben zu lassen. Das trug ihm den Ruf ein, der Wi ssenschaft eine wichtige 
Quelle vorzuenthalten " . Deshalb machte Ihin Jacob Grimm auch in einem 
Brief Vorwurfe, er, Hundeshagen, habe bei diesem wichtigen Fund nicht an 
ihn gedacht l<!. 

In diesem seltsamen Verhalten, das Goethe moglicherweise AnlaB zu sei
nem abfalligen Urteil gegeben hat, zeigen sicb wohl schon Vorboten seines 
spateren tragischen Verfalls. 

V. 
Im Schatlen spaterer Jahre 

Die Zeit der arbeitsreichen Tatigkeit und glUcklichen Erfolge Hundes
hagens in Wi esbaden fand im Dezember 1817 ein jahes Ende. Er wurde am 
4. Dezember 1817 fri stlos aus dem nassaui schen Dienst entlassen mit der Auf
forderung, sei ne Dienstwohnung im Bibliotheksgebaude bis zum Ende des 
Jahres zu raumen. Was war geschehen? 

In seinem romantischen Oberschwang halte Hundeshagen es sich zum Ziel 
gesetzt, di e Wiesbadener Bibliothek, die bis dahin nur zum Gebrauch der 
Staatsbeamten diente, "zu ei ner Universalbibliothek" zu machen. Er schrei bt: 
Die Bibliotheksanstalt ist zugleich das Heiligtum, wo die Annalen des Nassaui
schen S taates ,edigie,t we,den . ... Die Bibliothek mu,P als eWe Staatsbildungs
anstalt betrachtet werden; sie mufl und soli als eine Universitiit betrachtet 
werden J1• Di ese Konzeption, mag man sie auch bewundern, stand in keinem 
Verhiiltnis zu den staatlichen Moglichkeiten. Daher gab es Schwierigkeiten 
mit der vorgesetzten Behorde, vor allem dem Bibliotheksreferenten der 
Regierung, einem Hofrat Lange, der kritisierte, Hundeshagen flihre Bauarbei
ten durch, zu denen er nicht die Gabe habe, und lasse sich durch seine litera,i
schen Steckenpfe,de zu AnschafTungen hinreiBen, di e den Fond der Bibliothek 
nicht berucksichtigten ". Hundeshagen halte flir solehe Vorhaltungen kein 
Verstiindnis. Er setzte sich leidenschaftlich flir di e Selbstiindigkeit des Biblio
thekars ein und betrachtete jede Beschrankung seiner Tatigkeit als Achtungs
verl etzung. So kam es, daB man Hundeshagens Eifer und seinen Einsatz fUr 
di e Sache zwar lobte, ihm aber Unfahigkei t bei der Verwaltung der Biblio
theksgeschafte nachsagte. Hundeshagen klagte seinerseits - wohl mit Recht
wegen der zahlreichen Nebenaufgaben uber Oberlastung und daruber, daB er 
mit unfahigem und standig wechselndem Personal arbei ten musse. SchlieB
lich kam es auch zum Streit mit se inen Mitarbeitern und zu einer Arrestierung 
Hundeshagens in Frankfurt wegen nicht bezahlter Rechnungen flir Bucher 
ei ner Buchhandlung, flir deren AnschafTung keine Genehmigung vorlag und 
die deshalb unbezahlt uber Monate liegen geblieben waren H . Der verbilterte 
und leicht erregbare Mann lieB sich zu Beschimpfungen seiner Vorgesetzten 
hinreiBen und weigerte sich, einer AufTorderung der Landesregierung zu einer 
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neuen Verpflichtung Folge zu leisten. Das mhrte schlieBlich zu seiner Entlas
sung. 

Der tiefere Grund mr diese ungliickliche Entwicklung liegt wohl in der Per
sonlichkeit Hundeshagens. Er war ein Mann von groBen Gaben, aber es fehlte 
ihm der Sinn mr die Wirklichkeil. Das zeigte sich besonders jetzt bei seiner 
Tiitigkeit im Staatsdienst, bei der der stolze und leidenschaftliche Mann der 
Aufsicht von Vorgesetzten unterstellt wurde und selbst mit Untergebenen 
umzugehen hatte. 

Wie idealistisch abeT wirklichkeitsfremd er war, zeigt ein weiterer Vorgang, 
der sich genau zur Zeit seiner Entlassung abspielte: Anfang Dezember 1B17 
ersteigerte er auf einer Auktion eine Pappelallee des ehemaligen Herrengar
tens in Wiesbaden, die er retten wollte, weil sie beseitigt werden sollte. Er 
wandte damr 900 Gulden auf (bei einem Jahresgehalt von 1200 Gulden) und 
bat anschlieBend den HerlOg um Ubernahme der Summe durch die herlOg
liche Kasse, was dieser aber ablehnte. Mit Miihe konnte dann die Versteige
rung auf Hundeshagens Antrag annulliert werden 34 . 

o Hundeshagen hat sich von den Schliigen der Entiassung nie erholen kon
nen. Im Friihjahr IBIB siedelte Hundeshagen nach Mainz iiber, wo er bis 1B20 
als Privatmann lebte und die Herausgabe seines Werkes iiber die Kaiserpfalz 
bewirkte. In dieser Zeit ist auch das im Vorwort erwiihnte Aquarell entstan
den, verse hen mit der Unterschrift "Ansicht des Domgebiiudes zu Maynz, B. 
Hundeshagen, IBIB", das sich in unserem Besitz befindel. Es zeigt das viel
tiirmige Dombauwerk aus rotem Stein wie einen gewaltigen Block in der Bild
mitte, davor die Zeile der blaugrauen Patrizierhiiuser und im Vordergrund 
einen sonnenbeschienenen Platz mit einer aufziehenden Wache, Fuhrwerken 
und flanierenden Menschen in Biedermeierkleidung - seltsamer Kontrast 
zwischen dem fachmiinnisch-exakten Domgebiiude und der belebten, phanta
sievollen Umgebung. Mein Onkel, der Kunsthistoriker Franz Roh, fragte, ob 
Hundeshagen an der damaligen ersten Restaurierung des Domes mitgearbei
tet odeT dieses Bild nur aus "Augenfreude" gemalt habe 35 , Flir uns Laien ist es 
jedenfalls eine Augenfreude, wie ich immer wieder beim Besuch von Giisten 
feststelle 36 

Mit der Herausgabe des Werkes iiber die Kaiserpfalz ist der H6hepunkt im 
Leben Bernhard Hundeshagens iiberschritten. Er war jetzt 36 Jahr all. Die fol
genden 3B Jahre seines weiteren Lebensweges sind von Tragik umschattel. 

Durch seine Dienstentlassung war der durch die Unkosten des Buch
druckes und den Kauf des Nibelungencodex' verschuldete Mann in eine kriti
sche Lage geraten. Seinen Lebensunterhalt muBte er nun als Privatmann 
bestreiten. Er 109 im Friihjahr 1B20 nach Bonn und suchte dort an der vor kur
zem errichteten preuBischen Universitiit eine Tiitigkeit als Dozenl. Ein dauer
hafter Erfolg war ihm jedoch nicht beschieden. In der Chronik der 
Universitiit l7 von Herbst 1B19 bis Ostern IB21 heiBt es zwar: Auch der Architekt, 
He" Dr. Hundeshagen, ist seit 1820Jiir theoretische und praktische Baukunst als 
Lehrer bei uns auJgetreten. Die von ihm in dieser Zeit angekiindigten Vorlesun
gen lauten: "Encyklopiidie der Baukunst, mit Ubungen der Zuhorer verbun
den". Aber schon im Sommer 1B24 horen die Ankiindigungen im Vorlesungs
verzeichnis auf. Offenbar hatte sich seine wirtschaftliche Lage so verschlech
tert, daB er Schulden machte und seine Gliiubiger nicht mehr befriedigen 
konnte. Der Friedensrichter des Kreises Bonn gab am 5. April 1B24 bekannt, 
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daft Bemhard Hundeshagen van mehreren Crediloren eingeklagl, gedriingl und 
wegen den unentbehrlichslen Bediiifnissen Urteile van unserer Behorde au/ Zah 
lung gegen denselben erlassen warden, diejedoch alle, wegen Mangel an Geld und 
Vermogen, ohne Wirkllng blieben, wodllrch der traurige Fall enlslanden, daft 
derselbe ganz und gar keinen Credit mehr/indet und an den unentbehrlichsten Le
bensmilleln Mange" eidel" . 

Der frUher so groBzUgig lebende und erfolgreiche Mann war nun tief gede
mUtigt. In seiner Not suchte er UnterslUlzu ng bei der nassauischen Regierung. 
Er mhlle sich durch seine Entlassung aus dem Slaalsdiensl benachleiligl und 
ve rlangte in sich immer wiederholenden Gesuchen von der Wi esbadener 
Regi erung Nachzahlung und Enlschiidigung. Aber alle seine Eingaben bli e
ben ohne Erfolg. 

Vber die fol genden Jahre gibt es nur noch spii rliche Nachri chlen. Eine 
Weil e konnle er dank der UnlerslUtzung des FUrsten von Wi ed auf dessen 
SchloB Neuwi ed leben und das in der Nii he gelegene romi sche caslrum Vic
loria aufnehmen, di e AllerlUmer erfassen und die Gebiiude zeichnen. Aus 
einem Aufsalz von Rucksluhl "Nachgrabungen bei Bonn" ergibt sich, daB 
Hundeshagens Kennlnisse und Tal enle bei der Erforschung des alien Romer
ge bi ets geschiitzl wurden und daB er an Ausgrabungen am Wichelshof zeich
neri sch teilnahm. 

Im Jahre 1832 veroffentlichte er noch einmal ein groBeres Werk. Dieses 
Buch "Die Stadt und Universitat Bonn am Rhein mil ihren Umgebungen" ist 
mehr von lokal em Interesse. Darin werden di e ausgegrabenen Gebiiude des 
Rbmerlagers am Wi chelshof beschri eben, aber auch Bauwerke, besonders 
Kirchenbaulen aus spiiteren Zeilen. Noli sagl Uber dieses Buch " : "Di e Frische 
des Enlwurfs, die FUlle der eigenen Gedanken, den Glauben an das eigene 
K6nnen finden wir in seinem lelzten Werk nicht mehr." 

Danach wissen wir Uber Hundeshagen fasl nichls mehr. Es gibl nur einen 
spii rlichen, von Noli " ziti erten Bri ef Uber ihn von seiner in Bonn lebenden 
und dorl in 1899 verstorbenen Nichte Emili e Hundeshagen, der Tochter von 
Bernha rds Bruder Chri sl ian Hundeshagen. Emilie war eine Tante meiner 
GroBmuller, von der di ese den Vornamen halle. Franz Roh 41 schilderl sie als 
"eine nobl e, gepflegle Malrone, bildschbn, die wandelnde Daguerreolypie sel
ber, inmillen alter Mobel, im Stil und eignem Belragen noch ganz der edlen 
erslen Halfte des 19. Jahrhunderts angehorend, zu einer Zeil , wo langsl das 
aufgedonnerte Neuba rock herrschte". 

In diesem Brief heiBI es: In Bonn / iihrte er (B. H.) vie/e Privalbaulen aus, 
pj7egte dabei seine wissenscha/tlichen Studien, die lelzten fahre in Verbindung mil 
einem Herren van Emden. Diesem vermachte er ouch seinen samtlichen litera ri
schen NachlajJ . ... Hundeshagen houe sich spater !loch verheiratet lInd lebte in 
kinderloser Ehe gliicklich. Nach dem Tode seiner Frail, An/ang der/ iin/ziger fahre, 
nohm seine Anlage zum GrojJenwahn ZlI, er verbrachte die lelzten Lebensjahre in 
einer Pr;vat-Irrenanstalt in Endenich bei Bonn, woselbst er auch starb und begra
ben liegl. 

DaB dem alien Junggesellen in spateren Jahren noch eine glUckli che Ehe 
beschieden war und daB er als Architekt wieder Auftriige fand, stimmt zwar 
versohnlich. Was aber die Zeitgenossen in jenen Jahren von ihm sagen, ist 
weniger respektabel und laBt darauf schli eBen, daB er sich zunehmend zu 
ei nem van seiner Umwelt bespbttellen Original entwickelte. Ober seine 
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Bemiihungen urn die Erhaltung rheinischer Baudenkmaler soll en die Bonner 
spater nur den Kopf geschiittelt haben 41. Schon in den zwanziger Jahren hatte 
ihn Goetheja als einen wunderlichen Mann bezeichnet. Offenbar zeigten sich 
scho n friih die Vorboten sei ner spateren geistigen Erkrankung. Auch Annette 
von Droste-Hiilshoff hat sich iiber ihn geauBert. In einem Brief an ihren 
Schwager Joseph von LaBburg vom 18. Marz 1837 43 heiSt es: 

In Bonn soh ich Hundeshagen. Kennen Sie ~hn? Er ist wohl ein etwas verschro
benes Original? Er hat mir immer vom N ibelungenliede vorgeredet und glaubl, die 
Enldeckung gemachl zu haben, daft das Nibelungenlied ein Werk der lelzlen fahr
hunderle iSI, oJJenbar spiiler als Shakespeare und RaJJae/; denn manfinde Dar
stellungen darin, die unleugbare Reminiscenzen aus den Werken dieser beiden 
seien . ... Mir iSI an diesem Unsinn am au//allendslen gewesen, daft gerade er ihn 
vorbringt, er, de, nichts anderes sinnt und denkt, als sei nen echten Codex, nicht 
anderes sein mag und will als Besitzer des echlen Codex. 

Recht aufschluSreich ist auch ei ne Anmerkung der Redaktion zu diesem 
Bri ef, in der es heiBt: 

... der van ihr (A. v. D.-H.) erwiihnte Professor Hundeshagen in Bonn war 
domals Gegenstand vie/er Gespriiche. Er hatte sich durch ein Werk uber Kaiser 
Friedrich I. Burg zu Gelnhausen (2. Aufi., Mainz 1819) bekannl gemachl, das noch 
jelzt als das Beste gill. - Als er sich in dem genannlen fahre (1836) um die Slelle 
eines Universitiitsbaumeisters bewarb, sprachen sich Arndt, A. W. v. Schlegel und 
Andere nach Ausweis der Akten seh, vorteilhaft uber ihn aus. Mir ihnen und 
Annellens Freund, dem Professor d'Allon, sland er in hiiufigem Verkehr. - Eine 
wunderliche Person wurde und blieb er bis zu seinem Tode (9. Oktober 1858) durch 
die Behauptung, daft er in einer wenig werthvollen Handschrift den iiltesten und 
einzigen echten Codex des Nibelungenliedes besitze. 

Man sieht, Hundeshagen wurde auch in seinen spateren lahren nach van 
manchen geschatzt, aber man hegte lweifel an der Echtheit seiner Nibelun
genhandschrift. Dieses MiBtrauen wurde wesentJich durch se ine eigenen 
widerspriichlichen Angaben iiber di e Herkunft des Kodex verursacht, aber 
auch dadurch, daB er seinen Schatz der Offentlichkeit vorenthielt. Natiirlich 
ist der Hundeshagensche Kodex nicht der altes te und "ei nzig echte". Schon 
kurz nach 1200 waren drei verschiedene Handschriftenfassungen des Nibelun
genliedes in Umlauf, wahrend die Hundeshagensche zu den letzten der aus 
dem Spatmittelalter erhal tenen Handschriften gehort (urn 1440). Fiir die Ger
mani sten ist aber di ese Handschrift durch die Miniaturen von besonderem 
Wert 44 . 

Aus dem Brief der Droste laBt si ch herauslesen, daB Hundeshagen schon 
damals (1837) an Verwirrungszustanden litt. Sie waren offenbar Vorboten 
einer geistigen Erkrankung, die sei ne letzten Lebensjahre umschattete. Nicht 
erst Anfang der flinfziger Jahre, wie Emilie Hund eshagen berichte t, sondern 
schon im Marz 1849 - mit 64 Jahren - wurde er in eine vo n dem Arzt Or. 
Richarz geleitete, private "Irrenanstalt" in der SebastianstraSe des Bonner 
Vororts Endenich eingeliefert, wo er noch 9'/2 Jahre bi s zu seinem Tode am 
9. Oktober 1858 zubrachte. Di e Anstalt ha ne 28 Patienten, von denen einige zu 
den Prominenten zahlten. lur gleichen le it wie'Hundeshagen waren do rt der 
Maler Alfred Rethel und der Musi ker Ro bert Schumann 4S, der nach seinem 
miBgliickten Selbstmordversuch im Ma rz 1854 in diese Anstalt kam und im 
Juli 1856 dort starb. Nach ihm heiBt heute das friihere Krankenhausgebaude, 
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in dem si ch jetzt ein Museum befind et, "Schumann-Haus". Es besteht kein 
Zweifel, daB der kUnstl erische Hundeshagen mit den beiden anderen Pati en
ten Verbi ndung gehabt hat. Es gab gleich neben der Anstalt eine Wirtschaft , in 
der sich "ruhige" Patienten zu einem Krug Bier zusammenfinden konnten. 
Di e Literatur schildert den Aufenthall der prominenten KUnstl erpatienten als 
eine "Art genialer Geisterexistenz"46. Hundeshagen bli eb trotz seiner Krank
heit anscheinend auch in di esen Jahren produktiv. Er zeichnete unermUdlich 
weiter. Noch heute hangen an den Wanden der allen Wirtschaft - heute Gast
stalte Nolden in der MagdalenenstraBe 33 - sieben Bilder Hundeshagens. 
Nach Auskunft des Wirtes Heinrich Nolden handell es sich urn Fotokopien 
von Kupfe rstichen mit Ansichten Bonns und seiner Umgebung. 

An welcher Krankhei t Hundeshagen gelilten hat, li eB sich nicht sic her fest
stell en. Sei ne Nichte Em ili e spricht von "GroBenwahn", wahrend in einer spa
teren offiziell en Nachricht ei nes Arztes der Anstall von "VerrUcktheit" die 
Rede ist; eine Diagnose, di e nach unseren heutigen Vorstellljngen alles ofTen 
laBt. Sein genial er aber sp ru nghafter Charakter, seine weitverzweigten und 
wechselnden Tati gkeiten und sei n unruhiges Leben lassen auf ein mani sch
depressives Leiden schli eBen. Wie andere berUhmte Manner seiner Zeit ist er 
in geistige r Verwirrung gestorben. 

Damit komme ich zu m SchluB. Ich ha be versucht, das Leben ei nes Mannes 
zu beschreiben, der - zwa r nicht zu den all erersten Geistern seiner Epoche ge
hiirend - immerhin aber die Hochachtung bedeutender Menschen genossen 
hat, der jedoch bald nach seinem Tode in Vergessenheit geraten ist. Mag sein, 
daB er zu nachst - aufs Ganze gesehen - Uberschii tzt worden ist, so bleibt es 
doch sein Verdi enst, das Werk Uber die Barbarossa-Pfa lz geschri eben und di e 
bebil de rte Ni belungenhandschrift entdeckt zu haben. 
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hagen. 
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des Kg!. Kais cr-Fricdrich-Gym nasiums zu FranHurt a. M., Ostern 189 1, S. 3-45 (zit. "Nol1"). 

Handschriftl icher Nac hl a13 Be rnhard Hu ndeshagens in der Handschriftenabtei1ung der Gesam t
hochschulbib liothek Kasscl, ye rwahrt unter Signatur Ms. Hass. fol. 129,253,254,255.256,257.258 
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WeiBweiler, Eva: Nachtasyl eines Komponis ten. - In : Frankfurter AlIgemeine Zeitung vom I. 2. 
1986 Nr. 27. 
Goethes Briefe an Hundeshagen und iiber ihn, entnommen und abgeschri eben aus der Sophien
ausgabe von Goethes Werken von meiner GroBmutter Emi lie Roh, geb. Hundeshage n (Bii nde 25, 
26, 31). 

Anmerkungen 

I Heutc in meincr Kasseler Wohnung. 
2 Heule bei me incr Schwester Hell a Ackermann in Hei lbronn . 
3 Noli , S. 6 (vgl. Lit.Ve rz.). 
4 Ein wei lerer Sohn Johann Bahhasar Hundeshagens, Franz Hundes hage n, war oITenbar gei

steskrank . In ei nem Bri ef der Witwe Bal thasars, der Regienmgsriilin. an das Hanaue r Hof
ge richt (u nd Pupillenkollegium) vom 8. Marz 1812 wird gebeten, di e Vormundschaft Uber Franz 
wegen Fortdauer sei ner Gemiitskrankheit und Liihmung der rechtell Sei te beslehen zu lassen 
(GHK-Bibliothek Kasse l, Ms. Hass. fol. 287, S. 95). 

5 Sein Hau ptwerk : .. Encyklopiidi e der Forstwi ssenschafl" , 1821. 
6 Noli, S. 6. 
7 Es sind Briefe vom Herbst 1803 an Hundeshagen erhalten (G HK-Bibliothek Ms. Hass. fol. 

287, S. 1-17), in denen der Verfasser. Ph. F. C. Lotz aus Borken, von Beschuldigungen und Recht
!ertigungen schreibt und davon , daB di e mit einem Geheimzeichen umschriebene Ve rbindu ng 
au fgelost worden sei. An einer Stelle heiBt es : Das ist also der Allsgang, die Erfiillllng allerder 
groften Entwiitfe und Versprechungen, die wir No"en uns van Lellten, die ouch No"en woren, vor
schl\'olzen lieften. 0 Tempora, 0 Mores ! 

8 Hundeshagen, Kai se rpfal z S. 3 
9 Hundeshagen im Tilel iiber das Werk "Die ahc gothischc Kapell e zu Frankenberg". 

\0 Hu ndeshagens Umgang mit dem weib lichen Geschl echt in di eser Zei t wird vo n Noli (S. 6) als 
wenig etfreulich bezeichnet. OITenbar beruht di ese Chara kteri s~erung auf cinigen Briefchen 
und Zenelchen weibli cher Personen an den "Hofge ric htsadvokaten", di e in dem handsc hriftl i
chen Nac hl aB vo rhanden sind (G HK-Bi bliothek Ms. Hass. fol. 287 S. 57-65), in dencn es meist 
urn Verabredunge n geht. In einem Bri ef aus dem Jahr 1810 heiBt es in ungelenker Schrift und 
Sprache; Ich schreibe Ihnen die Wan e mil bllllendem HerZl'n. dqjJ ich mich nicht wiederentschlie
ften konn. Ihnen zu besuchen, (Ienn Sie haben mich gestern abend einem Frelldenmiidchen gleich
gerechnet. ich muftle schweigen, wenn mir gleich die Wut bis au/ das iiufterste stieg, Schiimen mllft 
ich mich. an Ihl1 el1 vorbe;zlIgehen. Sie haben mich iiberredl'l ... Ihnen Zll besuchen. Sie werden 
mich jelzt in /remden Menschen Miilller sllchen zu blamieren .. . 

11 Johannes von Muller (1752-1809), Professor der Geschichte, seit 1807 Minister-S laatssekretar 
des Koni greichs Westphalen in Kassel, seit 1808 Generald i rektor des oITentl ic hen U nlerrichts. 

12 Ocr in der Handsch riftenabteilung der GHK enthalt ene Nachl aB Hundeshage ns enthiilt eine 
Unmenge vo n Noti zen, Zeichnungen und hal bfertigcn Entwii rfen Ubcr seine ·(jelnhiiuse r 
Sludien (G HK-Bib1. Ms. Hass. fol. 253, 254 und 255). So einen 110 Sei ten starken Band mit 
AuszUgen Hundeshagens aus dem "Gelnhiiuse r Privi1egienbuc h" il ber di e der Freien Reichs
stadt gcwiihrten Freih ei ten und Rechte: 98 Skizzen Hundeshage ns uber Bautei le der Marien
kirche,leider nur nuchtig und provisorisch festgehalten: eine 77 81atl starke Sammlung von 
Urkunden mil der Aufschrift "Gesc hi chtli chcs de r Stadt Geln hausen" (al te Stammbiiu me, 
Auszuge aus Rechtsp rotokollen usw). Das all es - fU r einen Lokalhi storiker wohl von Interesse 
- deutel darauf hin , daB Hundeshagen in se inen hi stori schen Studien iiber di e aUc Freic 
Reichss tadt bereits weit vorange kommen war. \Varum hat er sie nicht volle ndet? Wirwissen es 
nich!. Es k6nnte sein, daB er keinen Verl eger rur sein Werk gefunden oder erkannt hat, daB das 
Interesse des Publikums rur di ese lokale Geschic hl e nicht aus reichcn wurd e. 

13 Hundeshage n, Kai scrpfal z S. 54. 
14 Bei meiner Schwester Hella Ackermann in Hei lbronn. Ein Exemplar ub rigens auch in der 

SchloBbibliothek der Furstli ch-Ysenburg- und Budingenschen Archiv- und 8ibliotheksve r
waltung in Bildingen. 

15 Hundeshagen, Kaiserpfalz S. 81. 
16 So auch Franz Roh, S. 31. 
17 Noli , S. 15. 
18 Heutc zusammengeraBt in einem Buch in der Stadtbiicherei Hanau. Unterabteil ung Hanau 

Hessen. 
19 Vom 30. Miirz 181 8, vg!. Protokolle der Landesdeputierlenve rsammlung im Arch iv zu Wies

baden. 
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20 Oer Refe rent rur Bibliotheksfragen beim Staatsministeri um, lange, begri.iBt die Wahl Hundes
hagens; er charakteri sien ihn als ei ne mit Warme, Elfer und Hingebung Hi tlge PersOnli ch keit. 
Als Jurist und Po lyhi stor empfehl e er sich zur Leitung der Bibliothek (Gotting - Leppla , S. 14). 

21 § 2 der von Hu ndeshagen herausgege benen und im Nassau ischen Intel ligenzblatt am 26.11. 
18 14 verofTentlichten Bekanntmachung (Gotting - Leppla , S. 30). 

22 Noli, S. 22. 
23 Goethes Werke, Bd. 20 der Soph ienausgabe. 
24 Zu den nachstehe nden Briefen vgl. Ut. Yerz. Zin·. 10. 
25 Ho rnung, S. 10. 
26 Sign. Ms. Germ. fo l. 855. 
27 Franz Roh , S. 31. 
28 1·lornung. S. 11. 
29 Hornung, S. 11. 
30 Noli, s. 17. 
31 Gotting - Lep pla , S. 20. 
32 a.a.O. S. 40. 
33 a.a.O. S. 42. 
34 a.a.O. S. 45 mlt dcm Zusatz : Welche Verkennung der Realitiiten ! 
35 Franz Roh, S. 24. 
36 Inzwische n sind zwei weite re Aquarelle Hundeshagens vom Mainzer Dom ge fund en wo rden. 

das ei ne aus fast demse lbcn 8lickwinkel wi e das oben beschriebene, das and ere vom Li eb
fraue npl atz aus gesehen. Das zweite Si ld is t besonders reizvoll durch das bunte Treiben der 
Mensc hen, die sic h au f dem Platz versammelt haben. 

37 Noli, S.40. 
38 a.a.O. S. 41. 
39 a.a.O. S.42. 
40 a.a.O. S. 43. 
41 Franz Roh, S. 34. 
42 Eva Weil3weiler, in: FAZ v. 1. 2. 1986. 
43 Abgedru ckt in den Halbmonatsheften der Deutsche n Rundsc hau 1887/88. 
44 Hornung, S. 8. 
45 Eva WeiBweil er, in: FAZ (5.0.). 
46 Eva WeiBwei ler, Ebd. 
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