
Die PapielIlliihle Killzighansen 

Jiirgen Ackermann 

Vorbemerknng 

Die PapiermUhle Kinzighausen hat in der Fachliteratur im Gegensatz zu 
anderen PapiermUhl en in ihrer naheren Umgebung I bislang geringe Beach
tung errahren, obgleich ihr Papi er sich durch Qualitat auszeichnete und es 
durchaus Verbreitung rand. Das mag daran liegen, daB sie klein war und ihr 
Zuhause in einem winzigen Territorium hatte, das haufig den Besitzer wech
selte, weshalb es auch schwer ist, heute noch Nachrichten Uber sie aurzu
spUren. Das Vorhandensein dieser PapiermUhl e wurde bi sher gelegentlich 
erwahnt ; nur Friedrich von Hossle (1 928) und Robert GroBe-Stoltenberg 
(1959) machten ein wenig mehr Angaben zu ihr, die aber sehr knapp und teil
weise irrig sind ' . Diese LUcke versucht vorliegender Aursatz auszuflill en, 
wenn aurgrund der Quellenlage durchaus auch unvollstandig. 

Kinzighausen 

Kinzighausen, bis zur Gebietsrerorm 1971 verwaltungsmaBig bei Neudorr, 
heute bei Wachtersbach im Main-Kinzig-Kreis, ist ei n Wei ler mit weni gen Ge
bauden an der Kinzig unwei t der EinmUndung der Bracht gelegen. lahrhun
denelang gehorte es zusammen mit den beiden Dorrern Aurenau und Neu
dorr und dem im DreiBigjahrigen Kri eg ausgega ngenen Hor Hain zu ei ner 
kl einen Besitzung, welche das Geschlecht der LiBberger und nach ihnen der 
Rodensteiner als Reichslehen innehatte. Die Herren von Forstmeister, Burg
mannen in Gelnhausen und Forstmeister im BUdinge r Wald, waren ihre Aner
vasall en, spater EigentUmer des Territoriums. Dieses Ubernahm 1787 nach 
ihrem Aussterben Mai nz und 1813 Bayern und kam 1866 zusammen mit Orb 
und Gersreld an PreuBen. Kinzighausen war wohl seit etwa 1600 ei n Wohn
und Amtssi tz der Herren von Forstmeister. Das Herrenhaus wurde zur Pach
terwohnung, als die Herren von Forstmeister in der Mitte des 18. l ahrhunderts 
Kinzighausen in einen Gutshor umwandelten '. 

Die Papierrnilhle nod ihre Eiorichtuog 

Nach einer im Staatsarchiv WUrzburg erhaltenen Aurstellung aus 1779 ge
horten zu Kinzighausen auBer dem SchloBgebaude: 
I Bedientenhaus mit Brauerei und Brennerei im ErdgeschoB; 
I Horhaus mit 2 Kutschenremisen, 4 Viehstall en und I Backhaus im Erdge

schoB; 
I Schweinehor; 
I Mahlmtihl e mit 2 Wassergangen und dem iiufleren und inwendig lau/enden 

Geschirr, alien darzu etforderlichen Mahi-, Mehl- und Vorkasten und 
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Schopfer, Gautscher und Leger bei der Papierh erstellung (Kupfe rstich 1689) 
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1 Papienniihle mit 1 Wassergang und Geschirr. lm unteren Stock steht das inwen
dig lau/ende Geschirr samt dem Holliinder und Stamp/en, nebendran die Werk
stall und Prefte. lm mittleren Stock 4 Stuben und Kammem nebst 1 Kliche, dar
liber 1 grofter Boden zum Papieraujhenken, nebst 1 FUllerstall (ihr Wert war auf 
1500 n angesetzt) ' . 
Hier sind die wichtigsten Bestandteile einer Papienniihle aufgezahlt: Das 

Wasserrad trieb ein Stampfwerk und einen Hollander an; in der Werkstatt 
standen die Papierbiitte und die Papierpresse; auf dem Dachboden trocknete 
der Miiller sein Papier auf einer Hangevorrichtung. 

Im Staatsarchiv Wiirzburg wird auch die KJageschrift des Kinzighauser 
Papienniillers Johann Henrich Henning gegen die forstmeisterische Vor
mundschaft aus 1767 verwahrt l. Henning war, als er mit 200 n Pachtgeld im 
Riickstand blieb, entlassen worden und forderte seine bewegliche Habe zu
riick. Sie wird in seiner Eingabe von ihm detailliert aufgefUhrt. Diese Aufstel
lung erganzt die vorherige Beschreibung der Einrichtung der Papiermiihle : 
Drei Henkstell, eine Prtifjstange, 1 Schnitzeboum, 5 Legebreller, 2 Lumpenklotz 
zum Lumpenhacken, 2 Lumpen/a./3 mit 4 eisem en Rei/. ein Netifa./3, 1 Schleifstein, 
1 Tisch, 1 Bockbrell, 4 Bockbreller, 8 Prtifjstiicke, Kammer- und Treibstecken fiir 
vorriitigen Holliinder, 20 Zentner Lumpen zu 1 fl, 4 Zentner zu 15 alb, 2 Zentner 
Blaun zu 1 fl20x, 2 Zentner Papierspiine, Hammelfuft 2fl, gemahlen Zeich 5 fl, 
Neue Zeugkasten 3 fl, 2 Schwein, 1 Kalb, 5 Gei./3en, FUller und Stroh. 

1 S ch n i tzeb ou m und 1 S ch l ei/s tei n : Der Papienniihlenpachter muBte 
Ideinere Reparaturen am Wasserrad und dem wassergetriebenen Werk selbst 
ausfUhren - alles was er mit dem Handbeil selbst richten konnte - und erhielt 
dafUr jahrlich vertragsgemaB einen Buchenstamm bzw. Schiiu/elholz und meh
rere Holzldotze vom herrschaftlichen Verpachter. GroBere Reparaturen be
werkstelligte der sog. Miihlenarzt auf Kosten des Eigentiimers. 

20 Zentn er Lump en zu 1 / 1, 4 Zentner ( H a d e rn ) z u 15 alb, 
2 Lumpenklotz zu m Lump enhacken: Autorisierte Sammlerverkauften 
dem Papienniiller den wicht igsten PapierrohstolT - LumpenlHadern. Dabei 
wurden Leinenlumpen sehr viel hoher bewertet als Hanlhadern. Eifersiichtig 
wachten die einzelnen Herrschaften dariiber, daB in ihrem Bereich nur die 
eigenen Lumpensammler tiitig wurden und diese auch nichts nach drauBen 
brachten. Das war eine Oberlebensfrage fUr die eigene Papienniihle, beson
ders im Kinzigraurn, wo viele Ideine Territorien aneinanderstieBen. So sam
melten Handler im Steinau-Schliichterner und AItenhaBlau-Lohrhauptener 
Raum fUr die Papienniiller in Steinau und Weichersbach,jensei ts von Orb fUr 
die Lohrer Miihle, in Gelnhausen fUr den dortigen Papierer, im Ysenburgi
schen fUr die Miihlen in Gettenbach und Biidingen und im Vogelsbergischen 
flir den in Hitzltirchen und Gedern. Der Ideine Sammelbezirk Aufenau-Neu
don, der si ch in groBherzoglich Frankfurter und bayerischer Zeit auf die Be
zirlte Orb und BurgioB ausweitete, war flir den Papiennacher von Kinzighau
s~n ein groBes Handikap. 1790 wurden die ZOIIner und Zollbereiter streng 
angewiesen : Lumpensammeln ist nur mit den entsprechenden Patenten er
laubt ; von anderen gesammelte Lumpen werden Itonfisziert ; Schleichhandel 
in das Ausland wird verhindert ; nicht allein der Untenhan, der die Lumpen an 
Auswiinige wissentlich verkau/et, sondem auch selbst die Papiermliller, welche 
Unterschleife treiben, und die gesammelten Lumpen auswiirts verbringen, (sind) 
im Entdeckungs/alle mil angemessener Strafe onriicksichtlich zu belegen. Im 
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Oktober 1800 ersteigerte Joh. Rosenbergers Frau von Orb das Lumpensam
melrecht. Sie bot fUr die Kellerei Orb 8 0 35 x und fUr die Kellerei BurgjoB 3 O. 
Sie unterschrieb I I I. Ihr Pachtvertrag beinhaltete: 1. dreijahrige Geltungs
dauer; 2. ihr alleiniges Recht auf Lumpensammeln ; 3. ihre VerpOichtung zu 
jahrlicher Zahlung des Pachtgeldes; 4. ihre VerpOichtung zur Ausstattung 
ihrer Sammler mit Passen; 5. die Androhung von Strafe bei jeder Zuwider
handlung und 6. die Bestimmung einer Entschadigung durch Frevler an die 
Pachterin ' . - Die Ausdriicke Du Lump, Du Hadernlump und hadem fUr strei ten 
kommen aus dieser Zeit der Lumpensammler. - Auf dem Lumpenklotz wur
den mit einem Beil die Lumpen kleingehackt, Nahte aufgetrennt und Knopfe 
usw. entfern!. 

S I a mp/en: Die zerhackten Lumpen wanderten in die Slamp/en. Ein stei
nerner Stampftrog wurde im Januar 1957 aus Kinzighausen nach Hagen ver
kauft . Dort rekonstruierte man das h6lzerne Stampfwerk und stellte beides 
auf. Diese Anlage in einem Hof der Papierfabrik der Feldmiihle AG Werk 
Kabel illustriert seitdem ein Stiick Kinzighauser Papiergeschichte '. Unter 
zehn bis zwolf Stunden dauerndem Stampfen entstand aus den Lumpen ein 
Faserbrei - das Halbzeug - , aus dem unter standigem Durchlaufen von Wasser 
Verunreinigungen ausgeschwemmt wurden. 

2 Lump en/aft mil eisernen Rei/(en), 1 Nelz/aft und ge mahlen 
Z ei ch : Das Halbzeug - gemahlen Zeieh - wurde in Bottichen einem mehrwo
chigen GarprozeB iiberlassen, in dem sich die Farbe des Leinens zerstorte. 

Kammer- und Treibsleeken fUr vorratigen Hollander: Stocke, meist 
aus dem zahen Schwarzdorn, verbanden den Miihlradbaum und Hollander, 
der das Halbzeug noch starker zermahlte. 

2 Zen I n e r Ho Iz s pii n e und 2 Zen I n e r B I a un: Im Hollanderwurde von 
Henning offenbar Holzstoff beigemischt, was die Papierqualitat nicht beror
derte, und Ultramarin zum Blauen des Papiers, wobei wegen des gel ben Lei
nentons und des Lehmanteils aber oft eine griinliche Papierfarbung eintra!. 

1 n euer Zeugkaslen, 1 Tiseh und (aus einem Inventarverzeichnis von 
1814) 57 Filz e und 1 grofte Papierbull e': Das fertige Ganzzeugwanderte 
aus dem Hollander in eine Papierbiitte, in der nun die Masse durch eine 
darunter befindliche Feuerung erwarmt und je nach Bedarf eingedickt oder 
verdiinnt und durch eine Vorrichtung standig bewegt und in gleichmaBiger 
Mischung gehalten wurde. Der Biittgeselle schopfte dann mit dem Zeug
kasten, ei nem Holzrahmen, in den ein MessinggeOecht mit in der Breite star
keren Drahten gespannt war, soviel Papierbrei aus der Biitte, als fUr einen 
Bogen notig war. - Daher stammen die Ausdriicke Bu/lenpapier und handge
sehopftes Papier. - Er lieB das Wasser ablaufen und sorgte durch Schiitteln fUr 
gleichmaBige Verteilung der Masse auf dem Drahtrost, in dem, ebenfalls aus 
Draht, Erkennungszeichen der jeweiligen Papiermacher eingeOochten waren. 
Diese wurden dann im Papier als Wasserzeichen sichtbar. Der Schopfgeselle 
gab die Handform dem Gautscher, der den Papierbogen auf eine Filzplatte 
stiilpte und diesen mit einem weiteren Filz bedeckte, dies jeweils, bis ein 
Bausch aus 180 Bogen und 181 Filzen entstanden war. - Daher unser Ausdruck 
in Bauseh und Bogen. - In Kinzighausen verfUgte man 1814 allerdings offenbar 
nur noch iiber 57 Filzplatten! Gleichzeitig schopfte der Biittgeselle mit der 
anderen Handform den nachsten Bogen. 
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StA Marburg: Kinzigmiihle (Papier- und MahlmUhle) 181 7 

Ehemalige Papiermiihle Kinzighau sen ca. 1940 



0.: Stampflrogals Blumenklibel im Hofderehe
maligen Papiermlihle Kinzighausen (1959), da
neben Detail. 

I.: Siigemli ll er Michael Kailing und Familieauf 
dem Wassermd der Kinzighauser Siigemuhle 

u.: Kinzighiiuser Stampflrog mit rekonstruier
tern Stampfwerk im Werk Kabel der Feldmiihle 
AG (1987) 
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J Pre'ps ra nge mr vorhandene Presse, 8 Pr e.ps rocke und 4 B ock
b re tt er : Ein dritter Geselle, der Leger, entfernte die Filze und stapelte auf 
ei n Brett ei nen Bausch vom Filz abgesaugter Papierbogen und deckte diesen 
mit ei nem anderen Brett ab. Nun wurde durch Pressen aus dem Papier Wasser 
entfernt, dabei di e PreBsta nge betatigt, die durch PreBhtilzer arretiert wurde, 
was gel egentlich zu Unfall en mhrte. In dem Inventar von 1814 hei Bt es denn 
auch Pre.pstange mit Seil. Auf die beschriebene Weise konnte ein solches 
Gesellentrio - Schopfe r, Gautscher und Leger - in den damals tibl ichen 
14 Arbei tsstunden taglich bis zu 4000 Bogen besten Papiers herstell en. Kinzig
hausen war all erd ings eine kl eine Papierrntihle: Der Papierrntiller muBte mit 
ei nem einzigen Gesell en auskommen '. 

Hamm e /f u'p und (1814) L eim kesse / : Schreibpapier wurde nun noch, 
damit die Tinte ni cht verlief, mit aus Tierknochen gekochtem Leim getrankt. 

3 H enk(ge)s t e ll : Die Papi erbogen trocknete man durch Aufhangen. 
Als die Mahl- und Papi ermtihl e von Kinzighausen 1798 neu aufgemhrt wurde 
- der Salinenkunstmeister Freund aus Orb beaufsichtigte die Arbeiten an der 
htilzernen Mechanik - , erhielt di e Papierrntihle einen Trockenboden. 1804, so 
erfahren wir aus Beschwerdebri efen, war di e Aufhangevorrichtung aber noch 
immer nicht kompl ett, und 1813 war der Kamin eingesttirzt, weshalb das 
Papier auf dem Boden ruBig wurde JO• 

3 Ri es Kan z /ei- und 3 Ries K o n zeptpapi er (Bestandsvertrag von 
1787) : Das Schrei bpapier wurde in Stapeln zu 480 Bogen = ei n Ries verkauft. 
Die Kinzighauser Papi errntill er muBten als Entschadigung mr das ihnen in 
Aufenau und Neudorf, spater auch in den Kellereien Orb und BurgjoB zuer
kannte Lumpensammelrecht der herrschaftlichen Kanzlei 1746 zwei Ries 
Papier und ab 1787 drei Ries Kanzlei- und drei Ries Konzeptpapier frei liefem. 

2 Sc h we in. J Ka/b . 5 Ge i.pen. Futt e r und S tro h: Johann Henrich 
Henning reklamierte 1767 schli e61ich energisch seine zurtickgelassenen 
Schweine. Ziegen, das Kalb und Futter und Streu. Wir dtirfen annehmen, daB 
der Papierrntiller mr sich, seine Familie und sei nen G esellen Selbstversorger 
war. Gemeinschaftli ch mit dem Mahlmtiller hatte er einen Viehstall , eine 
Scheune und ein Backhaus. Er bewirtschaftete 1815 zwei Morgen Acker, wobei 
ihm der Hofpachter sein Ackerland ackem und dtingen muBte, beinahe mnf 
Morgen Wiesen und sechs Vi ertel Gartenland. AI s herrschaftli cher Bestiinder 
war er fronfrei " . Wegen der haufigen Kinzigtiberschwemmungen, die bei dem 
unterschiachtigen Wasserrad auch zum Stillstand der Mtihle mhrten, war die 
Emte allerdings oft beeintrachti gt. So beschwerte sich Papiermacher Balduf 
1804, er ha be nicht einmal seinen Salat emten konnen 12.". 

Die Kinzighiiuser Papiermacher und ihre Wasserzeichen 

Erwahnt wird di e Kinzighauser Papi errntihie erstmals 1728, als Papierer Jo
hann David Menius aus Stei nau sich in Ha nau dartiber beschwerte, daB eru. a. 
wegen der neuerofTn eten Mtihle in Aufenau ein geringeres Lumpenaullcom
men hatte ". 

AIs ersten Papierrnliller in Kinzighausen kann ich Christian Betzing von 
1746 bis 1753 nachweisen. Er hatte in Lohr gelemt, in einer der altes ten deut
schen Papierrnlihlen IS, wo seit dem IS. Jahrhundert Papier von hoher Qualitiit 
gefertigt wurde. Sein Bestandsgeld bet rug 133 n. Er bewirtschaftete drei Mor-
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gen Wiese, drei Beth Gartenland und durfte mehrere Schweine frei zur Eichel
mast schicken. Betzing muBte 1746 zwei RiB Papier an die Kanzlei liefern,1748 
vier RiB und 1751 mnfRiB und einen Weidhammel; die Pachtsumme stieg im 
gleichen Zeitraum von 113 n auf 133 n. Er verdiente offenbar gut I'. 

Der zuvor erwahnte Johann Henrich Henning hatte 1760 die Miihle auf 12 
Jahre gepachtet, muBte aber schon 1765 wieder gehen, weil er mit seinen 
Pachtzahlungen in Riickstand learn. Henningsches Papier konnte ich bislang 
nicht ausfindig machen. 

Von 1770 bis 1773 ist ein Papiermacher I M Schilling nachweisbar, von 1774 
an ein Katz, der gewiB aus der Gettenbacher Miihle kam. Ob Katz Wasserzei
chen von dort verwendete, laBt si ch schwer feststellen. Katz starb mit Frau 
und Kindern im Jahre 1777l1. 

In den folgenden zehn Jahren zeigen die Aufenauer Akten immer wieder 
das Wasserzeichen H f. Die Rentereirechnungen belegen aber als Pachtor 
Conrad Briill (1778179), Beer (1784) und Jakob Sengeisen (1785188), der inter
essanterweise mit Neudorfern und Aufenauern nach Ungarn auswanderte. 
Vielleicht waren sie selbst nicht vom Fach und bei ihnen ein Henrich lIIig als 
Papiermacher eingestellt oder als Sub/ocator tatig. Mitglieder der Papier
macherfamilie lIIig waren zu dieser Zeit an den Papiermiihlen in Biidingen 
und Gelnhausen tatig l8 • (Der Pachtvertrag mit Papiermiiller Jakob Sengeisen 
aus Homberg vor der Hohe ist erhalten : I. Die Miihle soli ausgebessert wer
den; 2. der Pachter erhalt 3 Morgen Wiese, 1/, Morgen Garten, 2 Morgen Kar
toffelfeld und 2 Achtel Korn; 3. erverfligt iiber die Lumpenfreiheit in Aufenau 
und Neudorf; 4. er zahlt 135 n Bestandsgeld und liefert 3 RiB Schreib- und 
3 RiB Konzeptpapier; 5. was er mit dem Handbeil machen kann, muB er selbst 
reparieren ; 6. wegen Uberschwemmungen erhalt er keinen PachtnachlaB I'. 

1792 taucht Kinzighauser Papier mit C Keling auf. Keling stammte aus der 
Schweiz und hatte zuvor an den mainzischen Papiermiihlen in Lohr und 
Amorbach gearbeitet. Bei der Neuverpachtung der Kinzighauser Papiermiihle 
1795 bewarben sich Dietrich K1ier aus Biidingen und Johann Balduf und Phi
lipp Katz aus Gettenbach. Carl Keling behielt aber den Bestand als ardentlicher 
Mann und guter Bezii/er, wie es damals hieB. Am 26. Juli 1798 besichtigte Baurat 
Moller aus Hanau die beiden Kinzighauser Miihlen, das alte Brennhaus, das 
alte Dienerhaus und die Wasserwehren. Er gutachtete: I. die Miihlengebaude 
konnen nicht repariert werden; 2. das alte Brennhaus soli als Steinvorrat die
nen; 3. das an die Miihle gelehnte Dienerhauschen soli abgerissen werden, 
die Rentereibeamten sollen eine andere Wohnung beziehen; 4. bei Neuauf
mhrung der Miihle soli der faule und unbrauchbare 2. Stock weggelassen wer
den; 5. die gesamte Mechanik der Miihlen ist in iiu,Perst schlechtem Zustand, 
6. beide Wasserwehren sind erbiirmliches Flickwerk 20• 

1802 heiratete Johann Balduf aus Gettenbach die Witwe des inzwischen 
verstorbenen Carl Keling und trat in de ss en Pachtvertrag mr die 1798 neu 
erbaute Papiermiihle ein 21. (Nachkommen Baldufs sind heute Eigentiimer der 
Mineralwasserfabrik in RoBbach bei Bieber.) 

Bei der Neuverpachtung 1806 konnte Baldufnicbt mithalten und wurde von 
Philipp Hiittenmiiller aus Schlitz iiberboten n Dieser war sehr auf Verbesse
rung und Emparbringung dieser Muhle bedacht und wurde wegen varzuglicher 
Schiinheit und Gute seiner Fabrikate geriihmt. Seine Papiere wurden von Regie-
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rungskanzleien benutzt, trugen z. B. den Aufdruck Grojlherzogtum Frankf urt 
Departement Ascha[fenburg und wurden auch als Stempelpapier verkauft " . 

Von 1810 a n fUhrte Johann Balduf wieder die Papiermiihle, der interes
santerweise in der Zwischenzeit die unmittelbar angrenzende Mahlmiihle 
gepachtet hatte. 1815 erwog die Hofkommi ssion in Aschaffenburg in einem 
Gutachten an die Koniglich Bayerische Domiineninspektion eine heilsame 
Operation. Man wollte die wenig ertragreiche Papier- und die Mahlmiihle in 
ei ner Gegend loswerden, die an der EtappenstraBe nach Sachsen gelegen 
durch Armeedurchziige, Pliinderungen etc. verarmt und durch hiiufiges Sterben 
etwas menschenleer geworden war 24• 

1819 kam die Papiermiihle zum Verkauf. Johann Balduf erwarb sie fUr 
4157 tl : I. Die Papiermiihle mit Wohngebiiude mit einem Mahlgang und Stall ; 
2. vier Schweinestiille am Backofen ; 3. u. 4. Scheueranteil und Backofenanteil 
mit dem benachbarten Fruchtmiiller ; 5. Hofraum ohne fUnfSchuh des Mahl
miillers; 6. Wiesen am unteren Wertchen 4 M, Mackstadtwiese am Wege oder 
Bildstock 2V und die Junkerwiese hinterder Miihle I M ; 7. Acker am vorderen 
Weinberg unter dem Weg ober dem Hoffeld I M ; 8. Giirten an der Kinzig 
neben dem Weg I V und am SchloBgarten 2V; 9. siimtliche zur Fabrik gehO
rigen Gegenstiinde und 10. '/J vom Wasserbau " . 

Johann Balduf erwarb 1823 noch auf sechs Jahre die Konzession zum Lum
pensammeln ". 1824 trat Wilhelm Schonecker fUr ihn ein. Er kam von der 
Papiermiihle im unterfriinki schen Wernfeld und kaufte den Baldufschen 
Besitz fUr 9 188 bayerische Gulden. Schonecker fUhrte sei nen Betrieb bis 1836, 
muBte dann aber wie viele andere al te Papierer der iibermiichtigen Konkur
renz der maschinenbetriebenen Papi erherstellung weichen ". 

Die Mahlmiihle hatte noch bis in unser Jahrhundert Bestand " . Als letzter, 
bis in das Jahr 1948, nutzte Siigemiilier Michael Kailing die Wasserkraft der 
Kinzig in der histo rischen Miihle von Kinzighausen. 

Heute ist hier nicht mehr das gemiichlich kJappernde Miihlenrad zu horen, 
sondern der vorbeirauschende Verkehr auf Schiene und StraBe, und das alte 
Miihlengebiiude wird nur noch zu Wohnzwecken genutzt. 
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14 Ernst Hartmann (s. Anm. I). S. 450. 
IS Weigand, Wald emar : Von den alten lohrer "Papierern, SchifTm echern und Manufacturen". -

In : Lohrer Ze itung, 14. August 1965. 
16 StA WUrzburg, AschafTenburger Archivreste 168, LX Il -LX Ill . 
17 StA WUrzburg, AschafTenburger Archivreste 162, LI , 5. 
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Die Briider Murhard uDd ihre Bibliothek 

Ludwig Deneeke 

Der Briider Friedrieh und Carl Murhard - aus einer sehr alten hessisehen 
Beamtenfamilie - wurde aus AnJaB des 125jiihrigen Bestehens ihrer groBarti
gen Stiftung flir die Stadt Kassel in lwei gehaltreichen Buchern gedacht : 

Friedrich und Carl Murhard, gelehrte Schriftsteller und Stifter in Kasse!. 
Mit Beitriigen von Hartmut Broslinski, Rainer Olten, Herbert Schiifer, 
Regine Sau!. Kassel : Stadtsparkasse Kassel1987 (Kassel trilT! sich - Kassel 
erinnert sich - in der Stadtsparkasse), 105 S. 

125 lahre Murhardsche Stiftung der Stadt Kassel und ihrer Bibliothek 
1863-1988. Hrsg. von Hans-lurgen KahlfuB. Kassel : Verein flir hessische 
Geschichte und Landeskunde e. V. 1988 (Hessische Forschungen zur ge
schichtlichen Landes- und Volkskunde 17. Gesamthochschul-Bibliothek 
Kassel, Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kasse!. 
Schriften I.), 157 S. 

Das lweite der beiden soli hier gewurdigt und mit einigen Hinweisen gewis
sermaBen fortgesetlt werden. 

Um es vorweg zu sagen : Die Stiftung der Bruder hatte beim Erbschafts
anfall im lahre 1863 einen Wert von - umgerechnet - 341240 Goldmark, dazu 
sechs Grundstucke von insgesamt nicht ganl 20 Acker (I Acker kurhessisch = 
2387 m' ). Das wiire heute ein Wert von mehreren Millionen. Das Vermiichtnis 
war mit dem detaillierten Auftrag verbunden, flir die Burgerschaft der Stadt 
eine wissenschaftliche Bibliothek in einem eigenen Gebiiude einzurichten 
und weiter lU betreuen. Die Geschichte dieser Stiftung und dieser Bibliothek 
ist ei n eindrucksvolles Zeugnis wohliiberlegter Fursorge, daneben immer er
neuter Hindemisse und Ruckschliige und deren Uberwindung, im ganzen 
aber bedeutender Leistungen, flir die nicht nur den Briidern Murhard Dank 
gebuhrt, sondern auch denen, die dieses Erbe verwalteten und zu dem ge
wiinschten Erfolg und Nutlen brachten. 

Erstaunlich ist bei dem vorliegenden Buch, wie es nach derVernichtung des 
alten Kassel dem Herausgeber doch gelingen konnte, eine Fulle von Akten, 
Urkunden, Bildern und sonstigen Zeugnissen flir die bis ins Kleinste gehende 
Darstellung der Murhard-Geschichte auflufinden und vorlulegen. In lehn 
Kapiteln si nd beschrieben: das Testament der Bruder und seine erste Auswi r
lung; der lielstrebige Aufbau der Bibliothek aus kleinen, fast unscheinbaren 
Anfangen bis lur vorliiufigen Er6fTnung im lahre 1875 sowie die weitere Auf
bauphase bis 1905; der Vollbetrieb im eigenen Gebiiude bis zur Begriindung 
der Murhardschen und Landesbibliothek im lahre 1957. 

Zwei Kapitel sind besonders eindrucksvoll : Die ausflihrliche Bauge
schichte sowie die geradelu historische Schilderung der Bombennacht vom 
23 . Oktober 1943, diese durch Gunhild Schaller. Wirkungsvoll belebt wird die 
Darstellung durch die Beitriige von Otto Friedrich Wiegand ,,Als Bibliotheks-
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praktikant 1932/33 an der Murhardschen Bibliothek" und von Helmut Bemert 
"Die Murhardsche Bibliothek und ihre wissenschaftlichen Bibliothekare". 
Deutlich werden hier die Atmospbare des Hauses, seine Geltung und seine 
Verbundenheit mit Verwaltung und Biirgerschaft . 

• • • 
Vberragend sind die Regentschaften des Stadtbibliothekars Dr. Oskar Uhl

worm (1881-1901, spater Oberbibliothekar bei der Koniglichen Bibliothek in 
Berlin mit dem Titel Professor) und des als Kulturhistoriker bis heute bekann
ten Prof. Dr. Georg Steinhausen (1901-1933, seit 1913 mit der Amtsbezeich
nung Direktor). 

Oskar Uhlworm hat als ausgebildeter, hervorragend fortschrittlich denken
der und handelnder Bibliothekar die bis dahin eher liebhaberisch verwaltete 
Bibliothek fachmanni sch ausgerichtet und ihr den Grund gelegt zu dem, W&S 

sie nachfolgend werden konnte : ein im deutschen Bibliothekswesen beachtli
ches und beachtetes Institut; nebenbei - im Gegensatz etwa zu den USA - die 
einzige wissenschaftliche Universalbibliothek in Deutschland, die auf eine 
private Stiftung zuriickgehl. Von Uhlworms Leistungen : ein neuer Katalog(in 
den nach ihm benannten, in Chicago preisgekronten Kapseln, die z. T. heute 
noch im Gebrauch sind), gedruckte Titelaufnahmen, eine Benutzungsord
nung, Ausleihbuch und Wunschbuch, die erstaunliche Bestands- und Benut
zungs-Vermehrung durch angemessene Werbung bei der Biirgerschaft, ein 
umfangreicher Sachbericht (die Auffindung des einzig erhaltenen Exemplars 
[So 42] verdient besondere Anerkennung und Beachtung), die ganz modern an
mutende, flir eine stiidtische Bibliothek vorbildliche Ausweitung des biblio
thekarischen Blickfeldes aufarchivalische und museale Aufgaben, was freilich 
bei der Stadtverwaltung auf Unverstiindnis und nachhaltigen Widerstand 
stieB. SchlieBlich bereitete Uhlworm den Bau eines bibliothekseigenen Ge
baudes, das ja bis dahin gefehlt hatte, in einer Weise vor, die es seinem Nach
folger leicht machte, den Bau mit nur wenigen Korrekturen so auszuflihren, 
wie er bis zur ZerstOrung im Kriege stand und im Grunde noch heute stehl. 
Die Planung darfauch heute noch als injeder Weise - Standort, auBere Gestal
tung, verwaltungs- und benutzungsgerechter Innenausbau nebst voraus
schauender Erweiterungsmoglichkeit - als meisterhaft bezeichnet werden. 

Auch Georg Steinhausen war ein bewahrter Fachbibliothekar. In seine 
Amtszeit rallt die flir die weitere Entwicklung entscheidende Durchftihrung 
des Neubaus. Das Ansehen der Bibliothek suchte der mit einer Honorar
professur in Heidelberg ausgezeichnete Wissenschaftler durch die flihrende 
Beteiligung an der Griindung der Kurhessischen Gesellschaft flir Kunst und 
Wissenschaft zu heben - deutlich gegeniiber der mit dem Verein flir hessische 
Geschichte und Landeskunde verbundenen Landesbibliothek. 

Vber vierzig Jahre (1912-1952) stand Dr. Thilo Schnurre im Dienst der 
Bibliothek und suchte als deren Direktor ihre Selbstandigkeit gegeniiber den 
Vereinigungswiinschen der Landesbibliothek -Ietztlich mit Erfolg - zu vertei
digen. Benutzerfreundlichkeit in allen Fragen fOrderlicher geistiger Arbeit ist 
das Kennwort seiner langen, fruchtbaren und weitervererbten Tatigkeit im 
Murhardschen Hause. 

• •• 
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Das Buch insgesamt mit seiner reich bebilderten Darstellung (besonders 
schan das Umschlagbild von Christian Beyer) ist umfassend geplant und darf 
im Ergebnis als ebenso erschopfend wie ansprechend bezeichnet werden. Nur 
in einem Falle ist eine Formulierung zu berichtigen und darf im Folgenden 
ausgeglichen beziehungsweise ergiinzt werden. 

Die Existenz der Murhardschen Bibliothek als selbstiindiges Institut der 
Stadt endet nicht, wie im Beitrag Bemert ("in diesem Aufsatz", S. 105) gesagt, 
"mit der Zusammenlegung der Murhardschen Bibliothek mit der Landes
bibliothek mit Wirkung vom I. April 1957". Nicht die Murhardsche wurde mit 
der Landesbibliothek vereinigt, sondem diese - auf Einspruch der Testa
mentswiichter der Briider Murhard - mit der Murhard-Bibliothek, die somit 
als stiidtisches Institut die Funktion einer Landesbibliothek iibemahrn - in der 
Geschichte des Hauses ein bedeutsamer Abschnitl. 

Die neuen Funktionen bestanden - sehr wichtig - im Pflichtexemplarrecht 
fUr den Regierungsbezirk Kassel, in der Rolle als Leitbibliothek fUr 13 ange
schlossene Bibliotheken im Deutschen Leihverkehr, in der weiteren Bearbei
tung der Bibliographie zur kurhessischen Geschichte durch Eduard Brauns 
und in der fruchtbaren Mitwirkung in dervon Kassel aus begriindeten Arbeits
gemeinschaft der Landesbibliotheken im Verein Deutscher Bibliothekare. 

In der Murhardschen und Landesbibliothek wurde auch - mit Hilfe der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft - die Katalogisierung des Handschriften
bestandes mit zwei Biinden (den juridischen und medizinischen Handschrif
ten) begonnnen sowie das Verzeichnis der schriftlichen Nachliisse in den 
Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland erstellt. Auf der so geschaffe
nen Grundlage wird die Arbeit in erfreulicher Weise fortgesetzt. 

Deutlich wurde die eigentliche Fortftihrung der Murhard-Tradition in der 
Gedenkfeier, die 1963 dem Inkrafttreten des stets betant beachteten Testa
ments der Briider gewidmet wurde. Die Festrede hielt Prof. Dr. Ingemar Bog 
aus Marburg iiber den bisher wenig beachtetenjiingeren BruderCarl Murhard 
und dessen Versuch, die damals schon iiberholten Gedanken des groBen 
Adam Smith neu zu beleben. Gleichzeitig wurde die Neubearbeitung der von 
Dr. Wilhelm Weidemann in seiner Dissertation gebotenen Biographie und 
Wiirdigung Friedrich Murhards mit Erfolg veranlaBt. Einmalig wurde die im 
Testament der Briider verlangte Ausschreibung einer Preisaufgabe mit Erfolg 
durchgefUhrt. Zeitweilig durchgefUhrt wurde auch die schon von Uhlworm 
ausgeiibte Personal union in der Leitung der Murhardschen Bibliothek und 
der Stiidtischen Biicherei, auch hierin eine Fortsetzung des Status der ehema
ligen "Stadtbibliothek". Auf Biirgemiihe besonders bedacht waren die Aus
leihzeiten sowie die stiindig betiitigte Einbeziehung der Schulen in den Kreis 
der Benutzer. Mit besonderer Bemiihung konnte die Sammlung der Werke 
Friedrich und Carl Murhards vervollstiindigt werden. Das Symbol des andiich
tig studierenden Lesers, das Bronzebild des "Biicherwurms" wurde bewuBt in 
das Haus aufgenommen und ziert es noch heute, auch wenn symbolische Be
deutungen bei manchem voriibergehend beiseite geriickt werden . 

• • • 
Es ist miiBig, dariiber nachzudenken, ob es besser, vielleicht sachgerechter 

gewesen wiire, die stiidtische "Murhardsche und Landesbibliothek" zum 
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Grundstack der neuen Biblia thek der Gesamthochschule zu machen, so wie 
es beispielsweise in Bremen, Frankfurt , Hamburg und Koln geschehen is!. In 
Kassel ist das Murhardsche geistige und materielle Erbe nicht nur im Namen 
der neuen groBeren Einheit und dem schonen Gebaude mit wertvallen Be
standen wirksam erhalten. DaB Will e und Tat der Stifler nicht vergessen sind, 
bezeugen auch di e im Anfang genannten BUcher auf unbemessene Zei!. 
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