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Vorwort 

Mit de111 vorli1'ge11de11 Heft <L>ir1i iiil' erstt' N11111111er iier »Git'/Je11er L111i<.Jersi

tätsl1lätter« vorgelegt, ciie Z<L>ei111i1l jiil1rlicl1 erscl1ei11e11 solle11. Sie <l>erde11 ge-

111ei11san1 vo111 Rektor der /11st11s Liel1ig-U11i11t'rsit1it 1111ii iier GiefJe11er Hoc-l1-

scl111l«;;esellscl111ft l1er1111sgegel1e11. Z11gleit-!1 stl'lle11 i?it' vo111 Rektor eiiiertt'11 »Gie

jle11er HocJ1scl111ll1liitter« 111111 die »N11t-l1rit-l1tt'11 iier Gi<'f]e11er Hoc-l1scl111l,o;;t'sell

scl1aft« il1r Erst-!1ei11e11 t'i11, 0!111t' 1ii1f.\ iiit' 111it 1iiese11 P11l1liki1tio11e11 l1e,o;;rii111il'te 

Tr11ditio11 1111f,o;;egel1e11 cl>ird. /11 1i1'r Ll11i1Jersitiit 1111d fijriierer,o;;esellscl111ft l1e

stel1t Ei11igkeit i11 der A11sit-l1t, di1fJ iiic Hot-l1scl111lc !1c11tc 111cl1r i1ls friil1cr ci11es 

Org1111s l1eii11rf, 1ii1s il1re Zit'!t' 111111 A11f,o;;i1l1l'II i1isk11tiert 111111 i11tt'r11retiert, i1er

breitete Mif.?v<'rstä11d11isse 11l1l11111t 1111111?i1s l11t<'resse ct>citer Kreist' i111 i?er L/11i

versitiit u>eckt 1i11d fi5r1iert. OieSt' Zielsctz1111«;;, 11ic i11 ge1L>issc111 M11f.?e i111c-l1 de11 

l1eide11 bisl1eri,o;;t'11 PericJdic11 l'i,.;;e11 ll'11r, <L>irii i11 ei111'111 11e11l'II 1111ii 11101ier11e11 

Ge7.J.Ja11d 1111gestrebt. Die »Gie/Jc11er Ll11i11ersitiitsl1liitter« sollt1'11 11ls E.x11eri111e11t 

l>crst1111iie11 Zl'er1ie11. Jl1re Z11k1111ft 111111 G1'st11lt ll>criie11 111111011 al1!1ii11,'Se11, i111L1ie

weit dieje11ige11, 1ie11e11 1111 ei11t'r s11cl1gerecl1te11 Oi1rstell1111,o;; iier L/11iv1'rsitiit 111111 

el1rli(-l1e11 Disk11ssio11e11 il1rer Prol1l('111e gelege11 ist, z11r Mit11rl1eit l1ert'it si111i. 

Ei11 11orgef11fltes Red11ktiorzsprogr11111111, 1l11s iil1er 1iie ge1zc11111te Zielsetz1111g l1i11-

111isgel1t, existiert 11icl1t. Fiir Kritik 111111 A11reg1111g l1ir1 ic/1 jederzeit d1111kl111r. 

/11 l'i11er Zeit, i11 1ier A11s11111jJ 1111d 111el1r 11ocl1 Q1111litiit der ll'isse11scl1i1ftlit-l1e11 

Forscl11111g gera11l'Z11 Existl'11zfr11ge11 geworde11 si11d, l1ri111t-l1e11 11icl1t l'iel Worte 

ii11r1~ber l1erlort'11 21.1 Zl'erde11, ll'ic 11otzl>e11tii,o;; i11sl1eso111i1're ei11t' i{leelle 11111/ 11111-

terielle För1ler1111,o;; fler Hocl1sl-l111lc d11rt-!1 Persii11licl1keite11 1111s 11lli'IZ Berl'it-!1e11 

1111seres Lebe11s ist. Es sei die 11erzlicl1e 1111111iri11gt'111ie Bitte 1111sgl'sprot-!1e11, fiir 

die Giefse11er Hocl1scl111lgesellscl111ft 211 cl>crl1e11 01ier - so1<>eit 1111s 11ot"l1 11iL-l1t 1ier 
• 

Fall ist - Mitglied z.11 1ver11e11. Ei11e A11111el1ieki1rte ist diese111 H cf t /Jl'i,o;;efii,o;;t, 

ebe11so di<' S11tz1111g 1111111li1s erst11111ls 1111blizierte Mitglieder11erZl'it-l111is. 

Artt1r Woll 





Personalnachrichten 
der Justus Liebig-Universität 

Rechts- und Wirtschafts
wissenschaftliche Fakultät 

Dr. jtrr. L)icter Sclii;Jab, L1ishcr l)<izcnt der 
Univcrsitüt Bc1cht1111, w11rclc zt1n1 <irdcnt
lichc11 Pr<Jfcss<ir er11a11nt t1ncl a11f clcn <J. 
Lel1rst11hl für I)cutschc Rechts- u11(l Ver
fass11ngsgcschichtc ur1cl Kircher1rccht L1e-
1ufc11. 

[)r. rcr. p<1l. /1ir,'\Cll Kro111pl111r1it, l'ri\'at
dc1zcnt der U11iversitüt l\1ür1stcr, hat clc11 
an il1n crgangcnc11 Ruf auf den (lrclcnt
lichcn Lchrst11l1l fiir V(1lkswirtschafts
lchrc V angen<i111n1en. 

f)iplrl111-Kaufn1ann Volker /Juras, Wiss. 
Assistc•11t a111 Lehrst11l1I für Betriel1s\virt
schaftslel1rc 11, erhielt ei11c11 L,cl1rauftrag 
für „Ül111ng zur K<istcnrcch11t1r1g", 

Medizinische Fakultät 

[)r. rcr. 11at. Dr. 1ncd. llcrrnann 1111,..;cr, 

Privatcl11zcnt a1n rlir11path(1l1,gischen In
stitut clcr Deutschen F11rschur1gsanstalt 
fiir l'svchiatric, l\1ax-l>lanck-lnstitut Mün-, 

chen, hat clcn an ihn ergangenen l{uf auf 
den 11rcle11tlichcn Lehrstuhl für J>ath11-
lc>gie 11 angc1111111111en, 

Pri\·atci11ze11t Dr. nicd. fol1annes Crcr11c

rius, ()bcrarzt an cler Psychl1s11n1atischen 
Klinik, wtrrdc zum Wisscnschaftliche11 Rat 
und Pr1lfessor ernannt. 

Privatclr1ze11t Dr. n1cd, 1'Vc1/fga11,..; lv1ey-
11iifer, ()berarzt an der Kli11ik für rlaut-, 

und Geschlechtskrankheiten, wurde zum 
Wissenschaftlichen Rat und Professor cr-
11annt. 

Wissensc-haftlicher Rat und Professor Dr. 
agr. Dieter Hötzel, bisher am Institut für 

Lrniil1rungs\visscnschaft 1 tatig, ist clcn1 
]{uf auf clcn (lrcic11tlicl1c11 Lcl1rst11hl für 
1:rniil1rungslvissenschaftc11 a11 clcr U11i\'Cr
sität B<n1n gcf(llgt. 

[)r. 111ecl. ]{air1er llorst Lall,-.:c, Pri,•at
cl<lzent ur1cl ('hef clc travaux an1 Anat<>-
111ischcr1 l11stitut clcr U11ivcrsitiit Fri
L1<1urg Scl1\veiz, hat sich fiir clas Facl1 
„;\nat<in1ie" an die j11stt1s l.icl1ig-Uni
\'Crsitcit 11111l1abiliticrt. 

!Ir. r11ccl. dent. \Volf,\a11\ /l11tt11cr, l'rivat
dc1zc11t für Ernährt1ngslvissc11schaft t111d 
Zal111l1eilkunclc l1at sicl1 fiir clas Fachgcl1ict 
„Zahn-, l\1und- uncl Kicferheilk11nclc, ins
L1cs<>11clerc Zahnerhaltung" a11 clie LJni
versit.!t \!\'ürzl>urg t1n1l1al1iliticrt. 

[)rc 1•c11u1 lc,~c111!1 \VUrclc vcrlichc11 an: 

l)r. i11ecl. li1111s lc/;11cr, \Viss. Assiste11t a111 
Patl1<1l<lgiscl1en Instit11t, für cias Fachgebiet 
„Allgen1ci11e l'ath11l<1gic u11cl C)'t<>lr>gie"; 

l)r. 111cci. Karl liut/1, Wiss. Assistent an 
clc11 l\lc'cliziniscl1e11 Klinikc11 u11cl P<rli
lclin1kc11, für das Fach „ln11cre l\lcdizi11"; 

[)r. nierl. l\./1111s l\.1111:e, Wiss. 1\ssistent an 
der Ncur11l11gische11 Klinik, für cias Fach
gebiet „Netrr<>l<>gie uncl Klinische Ncur<l
t'hl,'Si<>l<lgie", 

Veterinärmedizinische 
Fakultät 

Prc1f. Dr. nicd. vet. E11rc;c11 WcifJ, auL\cr
plan111äfsiger l'r,1fcssclr der Universität 
München, hat den an ihn ergangenen Ruf 
auf den orde11tlichen Lehrstuhl für All
gen1eine Path<llc1gie, Patl111l11giscl1e A11a
tomie und I-Iistf1l11gie der Tiere ange
nom1ne11. 7 
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Dr. 111ed. \'et Kurt [Jräy;cr. llircktrlr an 

rlc11 Bchring-\Verken 1\1arburg un,J Lehr

beauftra,gtcr für „Spczifrschc '!1crseuLnc11-

prrlpl1ylaxc unrl -therapre". \vurdc zu111 

lf\ln<>rarprrifcss<•r ernannt. 

l)r nied. \'Ct. K11r/ L1111,~. l'11vatclrrzc11t an1 

l11st1tut für ·r1cr.lr1tl1cnc Nahrungs1111ttcl

kundc. \vurdc zu111 aut'cr;1lann1.lf.l1gcn 
I)f()fc·ss<)J' l~rr1~111r1t. 

v\'1ssenschaftl1rhcr ]{at U11d J'rllfCSS\>r [)r. 

n1cd. vct. K,1rl-/Jc1112 llt1l>crn1cli/, bisher 

a111 Vctcr1nar-1\natt>n11scl1en Institut t:itig, 

hat die \\'ahl 1un1 ()rd1nar1us für Vcte

r1n,1r-:\nat<>n11e an der Un1vcrs1t;it Zürich 
an gL~ r1<)111111 t~ r1 _ 

!)r. 111cd ver. /l1ctn1.1r Jlc"11c1. v\'rss. 
' 

;\ssrstent an1 Institut für Pl1ar1nakc>l<1g1c 

und I'r1x1k<>l<rg1c. für das Fachgebiet 
,.l'harn1ak<ilti,g1c untl ·r,ixikr1l(>gie"; 

l)r n1cd. ver. :\11to11111s l\'cls. 1\kade

n11schcr ( lberrat an1 Vcterin.lr-l'h\'SH>

lrrg1schcn l11st1tut. ftrr das Fach „Vcte
r1nar-Physi<>lc>g1c". 

f'rI\'atd<rzent lJr. 111cd. ver. l\c111lro/,f /\. 

/J,>f1n,11111 \Vurde vr>111 Un1\·crs1t:• ('1illcgc 

(.<>u11c1l der Univcrsit\· trf East ,Africa 

zun1 l'r<•fessr>r t!er Facult\' ,,f Vcteri11ar\· . . 
Sc1c11cc. Li11ivers1t\· ('(illcgc Naircrbi, er
nannt. 

Philosophische Fakultät 

[)er c111cr1t1ertc auflcr\rrdcntlrche f'rrJfesS(Jr 

für Neuere c;csch1chtc !)r phil. K11rt 
llo111cs ist a111 2_) Januar 1968 1111 

71 Lcbe11s1ahr verst<1rl1cn. 

l)r phil. ,\1art111 c;öfir111,~. Orcl1-
nar1us 
H. iv1~1rz 

st<>rbcn. 

für Nettere (;cschic-hte, ist am 

1968 1111 6c;. Lcbcns1al1r ver-

l'r1lf. [)r agr. vV1/lic/111 lluii1lc. Extra

rircl1nar1us für Arbeits-, Berufs- tind Wirt

scnaftspaclagc>gik, 1st zum <>rclcntlilnen 
l'rlifessr>r crna11nt W\Jrdcn. 

l1r. phil. c;crharri Heri11,1;, Intendant des 

Lantlcsthcatcrs Darmstadt und Lchrl1eauf

tragtcr ftir „-i-l1eaterwisse11schaft", ist zt11n 

l lr1nrirarpr(1fcss(1r ernannt wc1rrle11. 

[)ic i•c11111 !c".;cnili für das Fatngcl1iet 

„ Neuere tleu tsrnc Li tcra turgcstnitn te untl 

a l lgc111ci nc Li tcra tu r\visscnschaf t" \VU rdc 

an Dr. phil. Er11•in Rotcrn111n1f, Wiss. 

1\ssiste11t an1 c;crn1a11istischcn Sen1inar, 
verliehen. 

!)r. 11h11. l/11ns-/011r111n1 Kr11,..;cr. \Viss. 

i\ssistcnt a111 Slrzi<>l<>grscnen Sen1inar, er

hielt einc11 Lehrauftrag für „Stizir1lr1gischc 
l)r<)scr11intJrt''', 

Naturwissenschaftliche 
Fakultät 

Pr1vatdrrzc11t [)r. 11h1L /o,;cf c;rclin, l.crter 

des !'v11krr1lal1l>rat\1r1un1s der l.crtz-Werke 

V\'ctzJar, \VUrdc Zlln1 f fl>nrirar11rc>fl'SS!lf 
ern;,1r1nt. 

l'r1vatdcizent111 [)r. rer. nat. lla111111-1\1aria 

Z1p11e/111s hat srcn für das Fach „Ztitrltigic" 
an die Ll111vcrs1t,1t llri11n t1111hal1il1ticrt. 

11re i•c111,1 lc,<.;l'll<i1 für das Fach „Expcri-

111cntalphysik" wurclc a11 I1r. rer. nat. 

fc1u11/,f Ko11cr11!/. Wiss. Assistent an1 

II. l'hvsikalischcn lnstitt1t. verliehen. 

landwirtschaftliche Fakultät 

l1cr au(lcrplan111üflige PrrJfcssc>r [)r.-Ing. 

1\ci1llf /a11oscl1ck, Leiter cler Abteilung 

l\1ilchwirtstnaft cies Instituts für Ticrzut-ht 

uncl l lausticrgc11etik, ist an1 17 Dczc111-

bcr 1967 vcrst\lrl1cn. 

f>rc>f. [)r. phil. Johannes (;/athe, ()rdi

narrus für Land\virtscnaftlic-he Mikrc1-

birJltigic, rst mrt Ablauf des Wintcr

sen1cstcrs 1967168 Vrln clen amtlichen 

Verpflic-htungcn entbunden WCJrden. 



Der außerplanmäßige Prr)fessor Dr. agr. 
Dieter Bo1r1mer wurde von dein Herrn 
Bundespräsidenten zum Professor und 
Direktor des Instituts für Pflanzenbau 
und Saatgutforschung an der Forschungs
anstalt für Landwirtschaft in Braun
schweig ernan11t. 

Privatdozent Dr. agr. Walter Fe11cht, 
Wiss. Assistent am Institut für Obstbau, 
hat sich v<>n der Universität llohenl1ci111 
an die Justus Liebig-Universität für clas 
Fach „Obstbau" umhabilitiert. 

Die ven1a lege11di wt1rde verliehen an: 

Dr. agr. Friedrich-Will1c/rn H11tl1, Wiss. 
Assistent a1n Max-Planck-Institut Marien
see, für das Fachgebiet „Tierzucht uncl 
Tierhai tung"; 

Dr. rer. nat. Gerhard /agr1010. Wiss. Mit
arbeiter am Institut für Lanciwirtschaft
liche Mikr(1bi<>l<1gie, für cias Fach „Mikrl>
biologie". 

Reg.-Landwirtschaftsräti11 Dr. phil. Rt>se-
111arie vo11 Scl1weitzer, Wiss. Assistc11tin 
am Institut für Wirtschaftslehre cies Haus-

l1alts uncl Verbrauchsforschung, für das 
Fachgebiet „ Wirtschaftslehre des flaus
halts t1nd Verbrauchslehre". 

Abteilung für 
Erziehungswissenschaften 

Der <Jrdentliche Pr<Jfess<Jr für Didaktik 
der Mathematik Eu'{c11 Steiriruck ist mit 

' 
Ablauf des Wintersemesters 1967 I 68 v<1n 
den an1tlichen Verpflichtungen entbunden 
\V<>r,ien. 

Prt1f. Dr. i1l1il. Will1cl111 Hi111n1cricl1, 
Extra<1r,iinarius für Erziehungs- und Bil
clu11gswesen, ist zum t1r,Jcntlichen Pr<>
fcssr>r ernannt und auf den <>. Lehrstuhl 
für Erziehungs- und Bilclt1ngs\vescn l1c
rufen W<Jr,icn. 

f>r<Jf. Dr. rcr. nat. Heinz Scl11oartzc. l1isher 
a11 der Pädagr>gischen flochschulc Schwä
bisch C111ünd tätig, ist zun1 <>rcientlichen 
Pr<1fessc1r ernannt u11d auf den CJ. Lehr
stuhl für Didaktik der Mathen1atik l1c
rt1fen W<Jrden. 

9 



Karl von W inckler 

Grundprobleme 
der Bildungspolitik 

lVl. - Dr. Knrl vo1z Wi1zckler l1c1t (zls PriisiLie11t der Gießc11er Hoclzscl11clgc sell
sclz c1ft czztf der 50-Jnlzr-Feier vo111 Stt111dpit11kt der Wirtscl1czft z1tr BildL111gspolitik 

i11 der Bic1zdesrepzcblik De1ctscJ1ln11d Stell1t11g ge110111111e11. Die stark bec1clztete 

AJ1sprncl1e besitz t de11 selte11e11 VorZLlg der Kiir=.e z111d Ko11ze11fr(zfio11 aztf 

die e 11 tscl1eide11d e1z Problen1e. 

Das große I11teresse, das unsere l1et1tige Vera11stal tt1ng bei diesen1 großen Kreis 

pron1inenter Gäste gefunden hat, r1immt nicht wunder. Alles, was n1i t Wi$sen

schafts- u11d Hochschulpolitil< zt1 tt1n hat, stößt heute auf eine rege Teil11ahme 

i11 der Öffentlichkeit. Man kann vielleicht sagen, daß die Problen1e der Bildungs

politik heute die Rolle spiele11 wie Ende vorigen Jahrhunderts die der Sozial

politik. Deshalb sollte n1an die l1et1tige Festversammlung i1icht zuletzt im Rah

men der bildungs- und hochscht1lpolitischen Problen1e der Gegenvvart be
trachte11. 

A z'fgabeJi der rHG Aufgabe der Gieße11er Hochschulgesellschaft war es seit jeher, Ko11takte zwi

schen der Universität und der interessierten Öffentlichkeit z11 schaffe11 und der 

Hochschule nach Kräften auch fi11a11ziell zu helfen. Mit dieser Aufgabenstellung 

stehen wir nicht nur mitten in einem der akt11ellsten Problemkreise der Gegen

wart, 11ämlich der Forderu11g nach einer Verbesserung der Einrichtungen für 

10 Forscht1ng und Lehre ; wir arbeiten damit auch in einer Richtt1ng, die kürzlich 



Professor Hennis (Freiburg) in einer vielbeachteten Rede in der Frankft1rter 

Gesellschaft für Handel, Industrie t111d Wirtschaft zur Lösung der schwierige11 

Probleme der deutschen Universitiiten gewiesen l1at: Er erblickt sie in ei11er 

Öffnung der Universität zur Gesellschaft hi11, der sie zt1 die11e11 hat. Ebe11 dieser 

Aufgabe widmen wir uns. 

Als Ma1111 der Wirtschaft liegt es n1ir r:al1e, bei alle11 politischen Notwendigkei- I.1i111i11; 11,_;/, irlt 

te11 und Forderunge11 die reale Wirklichkeit und die bestehende11 Möglichkeiten 

11icht at1s den At1gen zu verlieren. In1 Vergleich mit dem Ausl,111d liege11 die 

allgen1eine11 At1fwendt1nge11 der Bundesrei-1t1blik fi.ir FcJrscht111g t111d E11twick-

lt1ng, gen1esse11 an1 Sozialpr()du kt, verl1iil t11is111iißig 11iedrig: in l1e11 USA sind 

es et\Va 1 °/o, i11 der UdSSR 2, 1 °/o, bei t111s 11t1r etwa l, 5 °/o. Nun si11d diese Zal1-
~ - . 

len aus vielerlei (~rü11de11 fr<1g\vi.irdig, sie zeigen aber in t1ngefiihr doch, d,1f.S 

»reiL·l1e« Lä11der einen verhiiltnisn1äfsig gröfsere11 A11teil fi.ir F(Jrscht111g at1s il1rem 

volkswirtschaftlichen Pote11tial ei11setzer1 kö1111e11, als die »1ir111erL'll«, ... 0/11110/1/ 

diese eine reich dotierte Forschu11g <111 sich viel 11()tiger 11ätte11. Al1er wir n1Üs

sen gerade in der Bt1ndesrepul1lik c1er Tats<1cl1e nücl1tern i11s Auge sel1e11, d,1ß 

die Leistt1r:gsfiihigkeit VC)l1 Sta<1t u11d Wirtsch<1ft irgendwo Gre11ze11 hat, die bei 

der Bildungsi-1olitik ge11<1uso be<1chtet werde11 n1Üsse11 wie z.B. i11 der Sozi<1l

politik. 

Man darf at1ch 11icht \'ergesse11, dafs i945 vcJ11 25 deutscl1e11 Hochscht1le11 23 zer

stört ware11. Wir mußte11 sie zt1nächst erst \Vieder at1fbat1en, so daß wir - grc)l1 

ges<1gt- het1te cla stehe11, wo die a11dere11 bereits vor 20 J<1hren anfa11ge11 ko1111-

ten. D<1s ist i111c/1 ein mafsgel1licher Gru11d für den Entwicklu11gsri.icksta11d der 

deutschen tfochscht1len, der ül1rige11s i11 gewissem Un1fa11g auch scho11 11or dem 

zweiten Weltkrieg besta11den )1,1t. Alles das si-1ielt n1it, wenn wir t1ns het1te 

einen1 Rückstand gege11übersehen, der sich atif Zahl, Ausrüstu11g t1nd Kapazität 

der Hochschule11 erstreckt sowie at1f il1re in11ere Strt1ktt1r t111d den dadt1rch be-
di11gten Leistu11gsgrad. 

Das alles zu ändern, kostet 11atürlich Geld. Woher soll es komn1e11? Wäl1re11d i11 l·i11a11.c1c1 u11c; 

den USA 2/:i \·on1 Staat t1nd 1/:i von der Wirtschaft t1nd Private11 at1fgebracht 

werden, so gibt bei u11s fast t1mgekehrt der Staat. r;ur k11app die Hälfte, und de11 

größere11 Teil bringe11 Wirtschaft u11d Förderergesellschaften auf. Ob man so 

weit gehen soll, hieri11 den Beweis mangelnden Interesses der öffentlicl1en !-land 

und nicht vieln1ehr auch die Folge begrenzter finanzieller Möglichkeite11 zu er-

blicken, lasse ich dahingestellt. Vielleicht wirkt beides n1it. Herr Professor Rüegg 

hat in der Godesberger Rektorenerklärung den >schwarzen Peter< wieder an 

Staat und Gesellschaft zuri.ickgegeben. Er übt an beiden eine scharfe Kritik we-

gen ihrer Gleichgültigkeit gegenüber den Problemen der Universität, i11sbeson-

dere auch weil der Staat nicht genug für die materiellen Bedürf11isse der Hoch-

schulen täte. Jede11falls kommt in dieser Relation, die wir so ausgeprägt nur 11och 

in Belgien und den Niederlanden finden, die Vielfalt der Kräfte zum Ausdruck, 

die in der Bundesrepublik an Forschung und Entwicklung beteiligt sind - ein 11 



Umst<1nd, der ei11er ei11heitlichen Wisse11schaftspolitik natürlich nicht gerade 

forderlich ist, ar1ciererseits aber auch einer alten de11tschen Tradition folge11d 

1111geahnte QL1ellen t1er Fortieru11g erschließt, wie wir das in unserer Gieße11er 

Hc)chschulgesellsch,1ft auch ZLI 11nserer Aufgabe gen1acht haben. 
<. .•• 

ff„, Ji,, h11/1,for111 Bei dieser Bee11gtheit tier ii11ßere11 Problen1e gewin11en nat11rgen1äß die i11neren, 

die Prol1le111e der r1ochschulrefc)rn1 1 des Iv1assenstudiun1s, un1 so großere Be

deL1tL1ng. [)ie (~ie(se11er rlcic}1schL1Jgesellschaft hat ih11e11 in ihren Jahresbände11 

seit la11ge111 fLrndierte Beitriige gewidn1et. Deshalb l1at 1111sere Gesellschaft ei11 

l1ren11e11des l11teresse dara11, daß t1ie Hochschulrefor111 11nd <llles, was dan1it 

zt1san1n1e11l1ii11gt, l1aldn1oglichst Wirklichkeit wird. Erlat1l1en Sie mir aber ei11e11 

fli11\veis. Wir \Vertlen l1ei de11 Forderu11gen zur Hochscht1lrefc)r111 11111 so eher zu 

L()st111ge11 kcJ111n1e11 1 die de11 Bedürfnissen vo11 FcJrsch11ng und Lel1re adäquat 

si11ti, je 111el1r \Vir clie AL1sein<111dersetz11ng n1it der Stude11te11schaft von storen

de11 hcJchscl111lfre1ntie11 (;esichtspll!lkte11 befreien lll1t1 se}1r scJ1<1rf zwischen Z\Vei 

11el1enei11ander herlat1fe11de11 Bestrebtrngen t111terscheiden: 

/J, 111-·/,1,1111 Ei11n1<1l gibt es ei11en Ka111pf uni Fordert111gen, die ztrr ()rg<111isatic1111 ztr den 

Scl1\vierigkeite11 des f\.1<1sse11studiu111s, kt1rz einer echte11 Verbessert1ng u11d I11-

te11si\•ieru11g c1es Uni\·ersitätsbetriel1es als ei11er Ei11ricl1t11ng der Lehre erhoben 

\verde11. Diese 1\t1sei11a11dersetzu11g über c1ie Hc1chscht1lrefcJrn1 verc1t1ickt sic11 

aber n1it g,111z anders ge,1rteten Aktio11en, die diese Universitiitsprol1leme 1111r 

zL1n1 iit1L~ere11 1\nlaß nehn1e11, tim gegen t111sere GesellschaftscJrdnt1ng zu propa

giere11. Ein c;rcißteil ger<1de der spektaktrlär ins Auge fallenden Aktio11en be

z\veckt in erster Linie gar 11icht, den Universitiitsbetrieb als Ei11richtu11g der 

Lehre zu \'erl1esser11, sonder11 es h<1ndelt sich hier erklärter1naße11 tim Aktione11 

gege11 t111sere den1cikratische Gesellschaftsordntrng. Wie bei jedem derartigen 

K<1n11-1f werdc·n Krisensitt1atici11en, wie sie in den Hochscht1len zur Zeit bestehen, 

11t1r als willkc)mn1enes Mittel be11utzt, t1n1 de11 gesellschaftspcllitischen Ka1npf 

zL1 inte11si\•iere11. M<111 scJllte diese Front, die ;1r; Stelle der Den1okratie auf der 

einen Seite t111d des Kon1mt111isn1us at1f der anderen das uralte, von Mac) !1et1te 

wieder verfc)cl1te11e dritte Gesellschaftsbild der perm<1ne11ten I\.evolt1tio11 setzen 

will, die ;1lte Lel1re von1 »Ende der politischen Reiche", dt1rchaus nicht leicht 

11ehmen. 

vVircf 1locl1 /1ier cfil' Oc11l(Jkr11fil' t'rst11111li,i;; i111 (~r11111is11tz l1t'Stritte11. Oes/111/b 

sollte 11111111111.f1ic111 f't'liic iit•r Hocl1scl111lpolitik Forrlcr1111,i;;e11, die sit·fz 1111s diesc11 

V(Jrstell1111,i;;c11 /1erleite11, erk1·1111e11 111111 fr11,i;;e11, 0/1 sie 111it 1111sert'r clen1okr11ti

scl1c11c;r11111i1111ff11ss1111,1;,110t'i11Jerei11/111r si111i. 



Hugo Freund 

50 Jahre Gießener Hochschulgesellschaft 

Mir ist die el1renvolle At1fg<1be zuteil ge\vc>rde11, Ihnen ül1er Urs1-1rt111g t111d Wer

de11 der GieL~ener Hochscl1ulgesellsch<1ft zt1 berichte11, welche an1 21. Fel1ruar 

dieses Jahres auf il1r 5<Jjiil1riges Bestel1e11 zt1ri.ickblicken kann. Ich t1nterziehe 

111ich dieser Aufgabe ger11e, ei11n1al als la11gjähriges Mitglied der Gesellschaft 

und nicl1t zuletzt at1s den1 Grt111de, weil ich mich dt1rch n1ei11 Stt1dium a11 der 

LUDOVIC:JANA t111serer traditic>11sreichen Universitiit l1eso11ders verbt1nde11 

fühle, und weil n1ich durch n1ei11e11 Beruf seit Jahrzel111te11 freur:dscl1aftliche Be

ziehungen n1it viele11 GieL~e11er Professore11 t1nd Doze11te11 verk11üpfen. 

Für n1ich als nicht professionelle111 Historiker ist es i11 der Tat 11icht ga11z leicht, 

in der kt1rze11 mir für die Al1fasst111g dieses Berichtes zur Verfi.igu11g stehe11de11 

Zeit, rückschauend ei11 vollständiges Bild vo11 der Entsteht111g t111d dein spätere11 

Wirken unserer Jubilari11 zu entwerfer:. Desl1all1 bitte ich un1 Nachsicht, we1111 

ich den Rückblick i11 11t1r ga11z grobe11 Un1risse11 gebe11 ka1111. Bezüglich des 

Quelle11111aterials bediente ich n1ich i11 erster Li11ie der Jal1resl1ä11de der »Nach

richte11 der Gießener Hochscl1t1lgesellschaf t«, auch ko1111te ich n1ich danke11s

werterweise hi11sichtlich der Bereitstellu11g der Gri.indu11gsakten der Hilfe des 

Uni versi tä tsrektora tes erf ret1e11. 

Ei11 kleiner Kreis vo11 hierzu beso11ders l1er11fenen Persör:lichkeiten aus den1 Be

reich des Lehrkör1-1ers der Universitiit, der Bi.irgerscl1aft VOl1 c;ießen, der Stadt

verwaltu11g, vo11 hohen Vertreter11 der damaligen Großl1erzogl. Staatsregieru11g 

i11 Darn1stadt u11d schlieL~lich lier Wirtschaft hat ab Mitte 1917 in zahlreiche11 

Besprechu11ge11 die zwinge11de Notwendigkeit erkan11t, dem Beispiel a11 anderen 

Hohen Sch11le11 folgend <1uch a11 der LUDOVICIANA ei11e l11stitution zu scl1af

fer:, deren A11fgabe es sei11 sollte, die Beziel1ungen zwischen der Wisse11schaft 
' 

und dem praktische11 Lebe11 zu pflegen, wissenschaftliche Bildung zu verbreiten 

und dadurch die U11iversität Gieße11 zu förder11. 

In der wohl als Ergebnis dieser Beratungen zustandegekomn1enen, 11och vor

handenen Denkschrift vom Deze111ber 1917 wird alsdann dem Wunsche u11d der 

Hoffnung Ausdrt1ck gegeben 11ach gegenseitiger Durchdringung vo11 Wissen

schaft und Techr:ik sowie Wisse11schaft und Handel. Der Wu11sch 11ach einer sol

chen engeren Fühlungnahme l<ö1111te seine Verwirklichung in einer Vereinigung 

finden, die Männer der verschiedensten Bert1fe und die Vertreter der U11iversi

tät zu gen1einsamer Arbeit umschlösse. Beispielhaft wurde auf große Stiftunge11 

Einzelner zugunsten wissenschaftlicher Forschu11gs- und Unterrichtsarbeit ver

wiesen, so z. B. in unserem weiteren Raume an die Ser:ckenbergische Stift11ng in lJ 



Frankftirt erir1r1t'rt, die, \Vie Sie sich eri1111ern werLien, im Herbst v. Js, il1r 150-

jiil1riges Bestehe11 ft'ierte. 

ScJ k<llll1te Li<1l111 11acl1 r:rleliigt111g ,1ller Pr~ilin1inarien 3111 21. Febr. 1918 die 

(~ri.i11cit1ngs\'l'rsa111111lt111g ir11 l lcirsaal cier da111als von Gehei111r<1t VcJit geleite-

te11 1'vlecl1zi11iscl1e11 Kli111k i11 c;egel1\\'<1rt \'()11 C<l. 9ci Perso11e11 stattfi11de11, Zll der 

sic!1 za!1irL'icl1e \'t'rtrL'ter JllS l!a11Liel trr:d J11cJustrie, l1esCJnders at1sGiefse11, vVetz

l,1r, ()ffe11l1acl1 t111d \l,1i11z ei11geft111de11 l1atte11. Welcl1e Bedet1tt111g den1 Grü11-

Lit111gsakt l1('1ge11ll'SSt'l1 \\'Lll'Lie, 111ag das Erscheine11 ei11es Vertreters der c-;roß

l1L'l'Z(lgl. StaJtsrc·git'rt111g i11 [),ir111staLit, Lies PrcJ\'i11zi,ilciirektcirs für Oberl1es

St'11, (;el1ei111rat [)r. Usi11ger, \'C111 La11Lit<1gsal1gecJrLl11ete11, de11 JJr~iside11te11 der 

l !.111clelsk,1111n1er11 (;ielse11, KcJn1111erzie11r,1t lleichell1ein1 t111cl M,1i11z, Gel1eimrat 

[)r f)a111L1erger S(l\\·ie cit'S (;iel.~e11er ()berbi.irger111t'ister Keller, ft'r11er fast siin1t

!1cl1er St,1clt\'t'rcJrci11c'te11 l1ezt't1ge11. 

111 [_ic·be t111ci 1:!1rtt1rcl1t gecie11ke11 \vir l1et1te Lies l11iti,1tcJrs t111d Vclrsitze11de11 des 

(;rtil1Lit111gsat1sscl1t1sses der Gc·sellscl1aft, c;el1ein1rat [)r. Ott(J 13el1<1ghel, desse11 

l)egeistt'rt111gsf,il1igkeit, ciesse11 Weitblick u11d Tatkr;1ft, cic'sse11rt'icl1em11nd uni

\'ersellc11 \\!1sse11 \Vir d,15 (;eli11ge11 der (;rÜ11dt111g u11serer (;eseJJscl1aft Zll ver

ti,111ke11 !1al1t'11. Es sei n1ir, trcJtz der Zeit11c)t, gest<1ttet, ciie kt1rze 13egrülsu11gs

,111s~1r,1cl1e ciieses grcJlsen c;elel1rte11, einer leuchte11den Zit'rLie der Phil<JSCJpl1i

scl1e11 f,1kt1lt:it \'t>11 d<1n1;1Js, \\'e11igste11s :1t1szt1gs\veisl' zt1 \'erlesl'11: 

ll1'_!:...'Jtt/i'1t11('r111, 1'>,1111!11' ,\11...·111t' s1...'~11· g1...'1...'l1rtc11 llt'r·ren! 

ll1c Kultur der :V1cnschl1eit gcl1t v11n der Einheit durch clas Sc1i1clertun1 zu erneuter Zti
sa111111cntasoung. In ursr1rünglicl1cn Zustönden hat ein JCtlcr selbst die Axt in1 !lause, ist 
sein e1i;ener llacker und Schlachter, sein (;e111netcr uncl f)t1kt11r, cler Priester seiner Fa111ilie. 
1\bcr es k1Jn1111t clic Zeit, cla aus 1ede1n llctlürfnis, 1eden1 Strcl1cn cler Seele ein bcsrindcrcr 
llcruf t'r\vachst, uncl es gestaltet sich die gr<Jl\e, verl1,1ngi1isvr>lle Scheidung l1ier clic Welt 
des (;e1stes, d11rt clic \Veit des praktischen l.cbens. [)ie Univcrsitüten sincl \'tlll !lause aus 
ganz 1vcltfren1cl; sie entspringc11 kirchlicher c;ründu11g. Lind CS ist ci11 \Veiter Weg Vtlll 
1enen kirchlichen 1\11stalten bis zur reinen Laienur1ivcrsitat, l1is zur t1nstaatliche11 c;rün
dun;~. \Vlc' sie unsere Nachl1arstacit Frankftirt hat entstehen scl1c11. W<1hl ist sch<in früher 
cler l'r11fess<>r herausgetrctc11 aus cler Studierstul1e; er hat Anteil gent1n1n1en an dein staat
lichen [)asein unseres V<1lkcs: Manch einer hat ir1 der Paulskirche gesessen. Aber das war ei11 
Wirken, das nel1en clcr Wissenschaft stancl, 11icht mit Nf1twcndigkeit at1s ihr herauswuchs. 
[)er Nar11c Liebig lctichtet an1 Eingang einer neuen Welt, in der die Erkenntnis der 
Wissenschaft sich unn1ittelbar t1n1sctzt ir1 \Vcrtc tlcs crwerl1endcn u11cl genicl~cntlen Lebc11s. 
1\lit Liel1ig aber ist (;ic(\en tintrcnnbar verbunclcn. Sr1 knüpfen wir an alte überliefe
run.c;cn an. \vcnn \\'ir, die c;lieclcr clcr Universitcit, iminer stcirkcr clcn Wt1nsch uncl Drang 
e111pfindcn, an unscren1 l1cscheiclcne11 'feile n1it einzugreifen in clas (;ctriebc cles Wettlaufs. 
[)1c gr1>Ller1 :V1,1chtc cler ·rechnik, tlcr l..and- tintl f(1rstwirtschaft, cles llanclcls und der 
l ndustric, sie hal1en es erfahren u11tl erlebt, \Vic gewaltig, wie sieghaft die Wissenschaft 
sicl1 lictdtigt hat in clcn K,1n1pfen clcr Zeit. S(l ist es kein Zufall, wenn zu gleicher Zeit 
atif beiden Seiten tlcr (~cclankc lebendig gcw<>rden ist, cier uns heute zusan1mengeführt 
hat, bei Bürgern tler Staclt wie bei Vertretern der Universitiit, der Gedanke, zusa1111ncn
zufassen, v"as lange getrennt war, cler (;cclanke, für die neuen ff1rclerungcn, die neuen 
Vcrh.iltnisse eine 11euc Fc>rr11 zt1 sc-haffc11 in (~estalt der (~ründui1g, zu der wir uns hct1tc 
vereinen. Unsere (;escllschaft niaßt sich nicht an, tlem Staate eine Last abzt1nchmcn; sie 
we1f;, daf5 unsere J{egierung, da(\ unsere Lanclesbritcn auch in Zukunft die l.,udriviciana 
tragen uncl f<>rclcrn werclen. Alier wir wcillcn seine Leistungen erganzen; wir wollen 
helfen, wr1 er nicl1t helfen kann. Wir \V(1llen zur Stelle sein, W(1 rasl-he Jiilfte nllt tut, wo 

I 4 zeitlich begrenzte Aufgaben gestellt werden, wc> einzelne Fragen ihre Liisung verlangen. 
• 
l 



Gehei111rat Dr. Ottt> Bchaghel 

Mit Stolz und Freude dürfen wir es heute verkündigen, daß diese Gedanken in weiten 
Kreisen verständnisvollen Widerhall gefunden haben In allererster Linie 11at Seine Konig
lichc Hoheit der Großherzog, der erlauchte Rektor Mngnif1centissimus unserer Hochschule, 
mit lebhafter Befriedigung von unseren Absichten Kenntnis gei1omn1en und wünscht dem 
z'eitgemäßen Schritt von Herzen besten Erfolg. Er hat als einmalige Beisteuer zu dein 
Gesellschaftskapital einen Betrag von fünftausend Mark huldvoll bewilligt. 
Da11n aber steht die getreue Stadt Gießen in vorderster Reihe. Il1re leitende Körperschaft 
hat sich mit 2 0 ooo Mark in unsere Bücher eingeschrieben; ihr Oberl1aupt hat tatkraftig 
m1tgew1rkt, unser Unternehmen in die Wege zu leiten. Die l-Ia11delska111mer kommt uns 
in der freundlichsten Weise entgegen ; hervorragende Bürger der Stadt haben bedeutsame 
Stiftungen vollzogen ; der Stadt Wetzlar und ihrer führenden Männer ist rühmend zu 
gedenken über 2 00 Männer und Frauen haben so bereits zu unserer Fahne geschworen ; 
unser Kriegsschatz hat die Viertelmillion schon \Veit überschritten. 

Nach der einstimmigen Annahme der im Laufe der 5 Jahrzehnte mehrfach den 

Gegebenheiten angepaßten Satzung erfolgte die Wahl der Mitglieder des Vor

sta11des und des damals schon geschaffenen Verwaltungsrats. 

Als erster Vorsitzender an1tierte von 1918 bis zu seinem Tod im Jahre 1925 R ep1äse1ita1zteft 

Justizrat Grünewald, als sein Stellvertreter Geheimrat Behaghel und als Schatz-

meister Kommerzienrat Heichelheim, dem die LUDOVICIANA zu seiner Zeit 

sehr viel zu verdanken hat. Mit dem Sohne des Letztge11annten, Professor an 

der Universität Toronto, steht die Justus-Liebig-Universität heute noch in Ver-

bindung. 

Dem ersten Vorstand gehörten weiterhin an: Kommerzienrat Klingspor, als 

Stellvertreter des Schatzmeisters der Beigeordnete Kommerzie11rat Emmelius 
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aus (~ieL~e11, ferner der damalige Gieße11er A11aton1 Professor Dr. med. Strahl 

Lind Fabrikant Dr. Ernst Leitz aL1s Wetzlar, der seinen Platz im Vorstand der 

Gesellscl1aft bis zL1n1 Ende des 2. Weltkrieges behielt, desse11 meist sich in der 

Stille V(Jllziel1e11des segensreicl1es Wirken zugunsten der Universität nicht ge-

11L1g l1ervorgehobe11 werden ka11n. 

Läl.St n1a11 11L1n 11c1ch (iie N<1n1e11 der Mitglieder des ersten Verwaltungsrates am 

geistigen Atige vc1rüberziehe11, so wirt-1 bei dieser Gelegenheit auch ein Stück 

hein1atlicher Wirtschaftsgeschichte wach. Abgesehen von Namen promi11enter 

hessischer Wirtschaftsführer wie Komn1erzienrat H. W. ClocJs, Gießen, Geheim

rat D(irr, W(1r1ns, (;ehein1rat Dr. W. Gail, Gießen, Bergrat Gröbler, Wetzlar, 

F<1l1rikant l-Iey11e, Offenl1ach, Fabrikant Klingspor und Fabrikant Poppe, beide 

(::;ieL~en, s<J\vie Fabrika11t LL1d\vig Rinn, Heuchelhein1, der 40 Jahre führe11d in 

der Gielse11er 1-IcJchscht1lgesellschaft wirkte, begegne11 u11s 11och einige profilierte 

Pr(1fessc1re11 t-ler alte11 LUDOVICIANA wie der Theologe Gel1. Kirchenrat Dr. 

Krüger, t-ler Gy11iikolcJge Professor Dr. med. Opitz, der A11glist Professor Dr. phil. 

llc1r11, (ier Pl1ysiker PrcJfessor Dr. Kö11ig, dessen Einsatz für t111sere Gesellschaft 

in der Verga11genl1eit beispielgebe11d war, der Veteri11~ira11atom Geheimrat 

Dr. n1ed. vet. Martin t1nd der Strafrechtslehrer (;eh. Justizrat L1r. Mittermaier, 

Repriisen ta11 t einer alten 1-Ieidelberger (;elel1rten f an1ilie. 

lnteressa11t ist at1ch zt1gleich ei11 Blick i11das11ach dem Sta11d vom 1. April 1918 

<lngefertigte Mitgliederverzeichnis, dessen Namen das außerge\völ111lich große 

Interesse breitester Kreise aus der Wissenschaft und den1 praktische11 Leben an 

t111serer Gesellschaft l1ekt111de11. Wohler wäre es t111s het1te, wenn wir in den1 

dt1rch die pcJlitische Ent\vicklung 11ach 1945 un1 ei11iges kleiner gewordenen Ein

zugsgebiet t-!er 19 57 nach V(Jr<111gegangener Schließt111g und Zwischenstt1fen 

wiet-ler net1 begründeten Justus-Liebig-U11iversitiit gleichen1 Interesse und glei

cher Bereitschaft zur Mitarbeit begegneten wie damals. 

Die Zeit nach der Gründt111g der Gesellschaft hatte 11atürlich auch ihre Sorgen 

wege11 Erhaltt1ng bzw. Vergröfserung des Mitgliederbestandes, zumal nach 1924 

Jal1re schwersten wirtschaftliche11 Tiefsta11des zt1 durchstel1e11 waren. Verschie

dentlicl1 ist de11 Protokollen der alljiil1rlichen Hat1ptversamn1lungen die An

regu11g zu er:tnel1n1en, daL~ durch geeignete Werbemaßnahn1e11 die mit dem 

Staats- cider Doktorexamen abgehenden Stude11ten fiir die Mitgliedschaft bei 

unserer Gesellschaft gewo1111en werden müßte11. Ja, es fehlte in den alten Proto

kolle11 11icht an den1 1-Iinweis und der Klage darüber, daß viele Professoren und 

DcJze11 ten sei wie Assistente11 der Gesellschaft noch fernstehe11. Diese Feststel!ttng 

trifft leider auch für unsere Zeit zu und ich erlaube mir, trotz des festlichen Cha

rakters dieser Stunde, einen er11eute11 Appell an diejenigen, die noch beiseite 

stehen. 

So mag n1<1ncher sich vielleicht fragen, warun1 eigentlich Mitglied einer solchen 

Einrichtung zt1 werden, deren At1fgaben ihrer Meinung nach doch Sache des 

Staates sei. D<1s dem nicht ganz so ist, hat Gehein1rat Behaghel in einem Rück-



l)lick auf die erste111ci Jahre Tätigkeit der Gie(~e11er Hochscht1lgesellschaft 111 tier 

J ahresl1<1t1 ptversan1n1l t111g 192 8 bereits dargelegt. 

Die Wirksamkeit der Hochschulgesellschaft erstreckt sic\1 11än1lich 11ach zwei . l u/gal!c 

Seite11. Ei11n1al will sie der U11iversitiit i11 ihrer Ges;1n1tl1eit \Vie auch den1 Ei11zel-

11en im Lel1rki.'lrper l1elfe11. In \Vie reicl1em M<1fse hat sie IJrofessoren, Dozente11 

u11d Assistente11 jahrat1s, j<1hrei11 bis zur jüngsten (~egenwart zwecks Förderung 

\visse11schaftlicher Arbeite11 t111ti für die Durchführt1ng vo11 Exkt1rsio11e11 11icht 

unerhebliche (~eldbeträge bewilligt. Wie oft ist sie n1it Reisezuschüsse11 helfend 

eingesprt111gen, we1111 es sich z.B. t1n1 die Teil11ahn1e a11 wissensch<1ftlich wichti-

gen Kongresse11 bzw. Syn1posie11, insbesci11dere in1 Ausla11d, handelte, oder 

wen11 es sich t1n1 Zt1schüsse zun1 Drt1ck wisse1~sch<1ftlicher Arl)eite11 handelte. 

Dan11 aber war sie vo11 jeher at1ch bestrebt, weiten Kreise11 der hessischen Be

\·ölkert1ng durch Vorträge von L1c)ze11ten n1it ihrem Wisse11 u11d Kön11e11 gei-

stige Hilfe und Förderu11g zt1 bri11ge11. 

Was auf diese111 Gebiet i11 de11 erste11 }<1l1rzel111ten des Bestehens der Gesellschaft 

liervorrage11des geleistet worde11 ist, l1elegen die i11 den »Nachrichten«-Biintie11 

gedruckte11 Vorträge von wisser:sch;1ftlich 11ol1en1 Niveat1, gel1alte11 von Red-

11er11 pr<1ktisch aller wisse11schaftliche11 Diszipli11en, die a11 der U11iversitiit ge

lel1rt wurden. 

So verdankte z.B. dan1als tl. a. die U11iversität der Hochschulgesellschaft at1f

grund ei11er hc)chherzige11 Stiftu11g von Kon1n1erzienrat Heichelhein1 nebe11 der 

111ustergültige11 Ausstattu11g des Lesesaales in1 alten, 1944 zerstörten Biblio

theksgebät1de die Möglichkeit der Begründung einer Professt1r für das Bank

und Börsenwese11, die zu dieser Zeit zweifellos ei11en bedeutsame11 Schritt in der 

Ausgestaltu11g des volkswirtschaftliche11 und staatswissenschaftlichen U11ter

richtes darstellte. Es kc)nnte11 seinerzeit auch niit Mitteln der Hochschulgesell

schaft verschiedene Seminarhäuser in der Ludwigstraße erworbe11 werden, die 

dan11 später freilich in Staatsbesitz überginge11. Fer11er ko11nte dan1als z. B. die 

wertvolle Bibliothek des bedeutenden Zoologen Spenge! angekauft werden. Die 

Hilfe und Unterstützu11g tinserer Gesellschaft bedeutete schließlich eine wert

volle Bereicheru11g der Gieße11er Papyrus-San1qilung, die zu den bedeute11dsten 

der Welt zählt, durch die Erwerbung griechischer Papyri aus Ägypten. 

Auch den1 Archäologische11 Institut konnte11 Mittel für Forschungsreisen in gro

ßen1 Ausmaß gewährt werde11. Es sei ferner in dieser Zeitspanne noch an die 

Errichtu11g eines Instituts für Experime11telle Psychologie t1nd Pädagogik er

innert, das die Hochschulgesellschaft finanziell förderte. 

In den nur andeutu11gsweise erwähnten Krisenjal1ren der Weltwirtschaft, deren 

Begleiterschei11unge11 t111sere Gesellschaft hart trafen, stand a11 ihrer Spitze Pro

vinzialdirektor Gräf, der Chef der Oberhessischen Provinzialverwaltung, der 

das Amt des Vorsitzenden bis zur Pensioniert111g und seinem Wegzug 11ach 

Oberbayern im Jahre i934 mit großer Un1sicht ausfüllte. 

Seine hervorragenden Verdienste um die Universität im allgemeinen und t1n1 



die Hochscl1L1lgesellsch,1ft ir11 l1esti11dere11 f ,111de11 da11kbare A11erkennu11g durch 

die Yerleil1t1ng tier El1re11ti(ikttlrvvi.irtie seitens der Jt1ristischen Fakultät. 

In liie letzter1 1\n1ts1<1l1re <_;riifs fiel lt. de11 ))N;1cl1richte11« der Hochschtilgesell

schaft nlicl1 ei11 l1eslJ11tieres I:reigr1is, 11ii111licl1 ciie Ht111dertjahrfeier ties \visser1-

sch,1ftlicl1 l1e(iet1ts,1111e11 F(1rsti11stitt1ts der LUD()VICIANA, das nt1r \Ve11ige 

Jal1re sp,1ter ,1t1f l1i1l1<'fl' J\11\\'eist111g a11 liie Fllrst<1kademie i11 H;111n.-Mi.inde11 

,1ngescl1llisse11 \\·t1rtie. l'i11e der tief bl'ci<1t1erliche11 I\,111derschei11t111ge11 diest'r 

Zl·it, ller scl1liei.\lich <1t1ch die Fiicher Phar111azie t111d Lebensn1ittelchemie zt1111 

()~1fer fieler•. 

/Jii 1111,,1111111 ,
1

• 1 , 11 Sel1e11 \vir t111s scl1lielslich kt1rz i11 der Reil1e ller Mii1111er L1111, lii<' i11 diese11 kriti-

11111 1'1111 sche11 J,1!1re11 tiiL' (;eschicke cler (~esellschaft 111eisterte11; da treffe11 \Vir at1f die 

Nan1e11 13ä1111i11ger t111ti De1111i11gl1t1f <lt1s GieL~e11 1 de11 Düsseltlllrfer Man11es-

111<11111-(;e11er,1lliirekt(ir l3iL'r\ves, atif ei11 Rc)chli11gsches F<1111ilienn1itglied vci11 

Vcilkli11ge11, \'(ll1 Mlisch, tle11 c:l1ef der Jt111kers-Flt1gzet1gvverke i11 Dessat1 1 l)rcl

fesscir Jt111kers, Ller ir: tie111 <1r111e11 J<1hr 1931 t111serer IJl1ilciscJ~1l1iscl1e11 F<1kultät 

tr<itz tler Zeit11c1t 4c1c1<1.-- f\eicl1s111<1rk zt1\ve11t1ete. Wir bt'geg11L'I1 lie111 Wetzl<irer 

F<1brika11t 1\rtl1t1r I)feiffer, den1 c1<1111<1ls ger<ide 11et1gevviil1lte11 Vcirsitze11t1en des 

Ver\v<1ltt111gsr<ltl'S, t1L'Sse11 Firn1<1 <lt1cl1l1eute11c1cl1 tinter der Leitt111g sei11es Sc1h-

11es [)r. Ericl1 r)feiffer lll1Serer 1\l111.1111;1ter l'I1g \'erbt1J1(le11 ist. 

Fer11er \virti (lie Eri1111erL111g gevveckt <111 ei11ige PrcJfessc1rer1 lier LU[)()VJ(-::IAN1\ 

\vie tie11 Jt1riste11 ()ttcl Eger, <1t1f de11 icl1 11ocl1 zt1 spreche11 ko111n1e, a11 den i11 

Ptl;111z('1;zi.'icl1terkreise11 i11ter11<1tic111al bek,1nnte11 t111d erst Vl)r wenige11 Jahren 

l1<)chbet<1gt \'erst()rl1e11e11 (~elel1rte11 Sesscltls, schlief.Slich a11 den Physic)loge11 

Karl Bi.irker, den1 ich 11ers()11lich n1ich von l1erufswegen 25 Jal1re eng verl1u11den 

fühlte. Sei11e Assiste11ti11, Frl. Maril)n Mül1lberger, l1;1t mit il1rer Schwester von1 

c;ri.i11dt111gst;1g her i11 il1re111 hc)he11 Alter L1is Ztlm heutige11 Jubiliit1n1 lll1Serer 

c;esellschaft die Tretie bt'Wc1l1rt. At1f Bürkers A11regung entst<111d alsda11n das 

\'c111 Rclbert Fet1 lge11 gt'lei tete Pl1 ysiolc>gisch-Cl1en1ische Ins ti tt1 t, bei dessen Auf

bat1 t1ie ril)Cl1scl1t1lgesellschaft öfters fi11anzielle Ililfe geleistet l1at, dessen wis

se11scl1aftliche fc)rscht1ngsergebnisse i11 der n1c1der11e11 riiSt()chen1ie aufgru11d 

der l1ek<111r; te11 Fet1 lge11' scl1e11 )) Aldehydre;1k tio11" vc>n wei ttr<1ge11der Bedeu

tu11g sir1li. 

N<1cl1fc)lger \'c111 l)rovi11zialdirektc)r Gräf in1 An1t des VcJrsitzenden wurt-le Syn

dikus Meesm;11111, der liie ;111gesichts der politischen E11twicklung in Deutschla11d 

t111d t-les in t1er Mitte der dreifsiger J<1hre schon drc1l1ende11 zweite11 Weltkrieges 

vv;1J1rlich 11icht leicl1te At1fg;1be als 65jähriger über11al11n. Meesm;1nn, ein in 

Wirtsch;1ftsorga11is<1ticl11er: offe11sichtlicl1 erfc)lgreich tätig gewesener M;111n n1t1!.S 

\vcil1l scho11seit1923 111it der LUDOVICIANA in Verbi11dt111g gest<111den h;1ben, 

i11 welcl1e111 Jal1r er vcln t111serer U11iversitiit zt1n1 Dr. rer. pc1l. l1. c. promc1viert 

wt1rde. 

Ereignisse \'011 beso11derer Tragweite sind in de11 »Nachrichte11<< sei11er Amtszeit 

11icht verzeichnet. Be111erke11swert ist allerdings das Ablebe11 vc1n Geheimrat 
) 
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Jal1resfcier 1958 

Behaghel, der 1936 im 83. Lebensjahr verschied, desse11 Nachfolge im Vors ta11d 

Herr Professor Dr. Küst antrat. 

Aus dem Fo11d der Gesellschaft erhielt 2000 RM der heute noch 87jährig i11 

Garn1isch-Partenkirchen lebe11de Mineraloge P~ofessor Dr. Lehma1111 für Unter

SL1chunge11 im Lahn-Dill-Gebiet auf Kupfer-, Blei-, Zink- und Nickelerze. Ei11-

tause11d Reichsn1ark wurde11 Herrn Professor Dr. Hock, Krofdorf, für ka11tschuk

chemische U11tersuchunge11 überwiesen. Professor Hock, der sich heute wieder 

bester Gesu11dl1eit erfreut, 11at dankenswerterweise i11 unsere11 »Nachrichten << 

1948 das Lebe11sbild unseres hochverdiente11 Physiko- u11d Photochemikers Karl 

Schaum nachgezeichnet. Er hat ferner i11 de11selben ei11 Jahr darauf als damaliger 

Repräsentant der Volkshochschule in1 Gleiberger Land der;. vo11 hohen1 philoso

phiscl1en Niveau zeugende11 Vortrag >> Vom Auftrag des geistigen Lebe11s« ver

öffentlicht. Die restlichen RM 2000 erl1ielt das damals vo11 Professor Sessous 

geleitete Instit11t für Pfla11ze11bau 11nd Pflanzenzüchtung zur Einführung des 

Anbaues einer Ölpfla11ze. 



.ir1tr;/111ftr 1l1i !11 cl1c~cr LL'Ito;j-1.11111e gt:.•hc>rte11 Ll. <1. aus l)rofessore11kreise11 den1 Ver\valtu11gsrat 

i ·crzcalt 1111 r;•r 1111
• der d,1111alige. leider l)alci 11acl1 Berli11 berufene glä11zende Experimentalpl1ysiker 

C~erti1se11 a11, fer11er C~el1ein1rat fvtarti11s Sch\viegersol1n, der Ordinarius fiir 

Veteri11<1r.111atc1r11ie Sch1111(ler 1111d schlielslich tier <1L1ch schein seit vielen Jal1ren 

\'erstc1rbe11e Pl1,1rr11ak<)lc1ge ll1ldel)ra11cit. 

llier i11 1111serer 1:est\·ers<1111111l1111g ;111wese11d ist Herr Ge11er:1ldirektclr Dr. v. 

\Vi11ckler \'cl11 c1e11 l311cier11s'scl1e11 Eise11werke11, tier vc1r k11rzen1 als Präsicie11t 

11r1seres \'er\v<1ltL1r1gsr,1tes ge\viil1lt w11rde. 11111 ~1ersi.'>11lich 111:1g es i11teressieren, 

d11L~ c1ie \Virtscl1,1fts\\'isse11scl1;1ft a11 der LU[)()VICIANA i11 den Krisenjal1ren 

cias scl1c)r1 seit 191c1 ;1r:l1ii11gige Proble111 der Schiffb:1rr11:1ch11ng der L11h11 fach

\visse11scl1,1ftlich l1c'arl1eitet l1at. Hierüber brachte11 in1 II. Bd. ciic' »Nacl1richten« 

1936 c'i11e11 i11teress1111tl'n 13ericht \'c111 lfei11rich Bechtel unter cien1 Titel: "Wirt

schaftsfc1rscl11111g L:1h11tal". Sie, sehr geel1rter Iierr Dr. v. Winckler, sehe11 11lso, 

cials sicl1 ,111ch ciie LUDC)V!CIANA bereits vc1r n1ehr als _)Cl Jal1ren ei11es Prc1-

blen1es ar1ge11c1111111e11 h;1t, d<1s l1eute wieder in1 Blickfeld verschiede11ster [3ehor

cie11. cic·r St,1,1tsregierL111ge11 \'C111 Ifesse11 i11 Wiesb11de11, \'011 Rl1ei11lanci/Pfalz i11 

M;1inz. tier 13L111desregier1111g i11 13cJr.11 1111d interc'ssiertt'r Wirtschaftskreise 

z;t('llt. 

13ein1 St11cli11n1 der "Nachrichte11" 1941 e111pfi11det n1ar1 so recht ciie Zäsur in1 

l_ebe11 1111serer (;esellsch11ft. Kei11e Jal1resversan1n1lu11g 1nehr, 11L1r ei11 geciruckter 

Recl111L111gsl1ericl1t für 1939 L111cl ei11ige wissenschaftliche Ver()ffe11tlicht1ngen. 

2. 111/t/11 ''" Das ist <1lles. [)er z\veite Weltkrieg ül1erschattet das ganze 111e11schliche Leber1. 

Tr(Jtz der Kat11str<i~1l1e \'(J111945 11nd (1bwcil1l d,1s Schicksal der LUDOVICIANA 

l1ereits besiegelt \v11r. läl~t sich der Gern1a11ist Alfred Götze, Beh<1gl1els Nach

f(1lger, 11icl1t e11tn111tige11. !11 cien1 vc111 ihn1 als lleraL1sgeber hir1terl11ssenen letz

te11 I3a1~(1 16 si11d l1ervcirr;1ge11dl' Arbeite11 ver(iffentlicht, auch ei11e vcJ11 ihn1 

s1.·lbst, ciie Si1111 1111ci Z\veck L111seres C~esellschafts<Jrga11es 11och ei11n1al in's rechte 

Licht rücke11. !11 (ien1selbe11 f)and vvidn1et der Bot<1niker Ernst Küster seinem 

K<illege11 (;i_itze c·i11e11 ehrer1de11 Nachr11f, der V(ll1 W. Mitzka in1 f,1chlichen Be

reich in 13a11(i J() \'CJrtrefflich erg~i11zt wird. 

Ver\veile11 \vir dcich 11och l'i11e11 A11genblick bei u11seren »Nachrichten«, deren 

Abl1a11(il1111gen ir11 Al1sta11d vo11 Jahrzel111te11 11achzt1s~1iiren zum Erlebnis 

\Vlr(J. 

Allei11 sch(111 (iie Nan1e11 cier 1\11tc1re11 - icl1 greife beispielhaft eine I)ersönlich

keit hera11s •vie de11 ei11stige11 Pl1ilcisc1pl1e11 Richard Strecker, desse11 Z\Va11gs

liiL1fig Vl'rspiiteter Nekr(ilcJg auf Walther Ratl1enau geradezu eine Offe11barung 

ist. ciie in1 Universitiitslebe11 C~ielse11s s<J r11arkanten Pl1ilolc1ge11 llern1ann Haupt 

1111tl llug(1 llepd111g, de11 1\11;1t(J111en 13r11110 l-fen11eberg, den ßcJta11iker Er11st 

Küster, tlen Zoc1loge11 W. J. Schmidt u11d de11 Medizi11er Heinz Boeni11g - be

ze11gen n1it ihren1 reichen \Vissenschaftlichen Erbe die in c;ießen seit Jahrhun

derte11 lebe11dig gewese11e u11iversitas litterarum. 

Die erste Nacl1kriegs-liauptversamn1l11ng an1 1. N<1vember I947 t111ter dem 



Prof Dr. Eger 

Vorsitz des Nachfolgers vo11 Dr. 11. c. Mees111a1111 Prof. Dr. Eger, dessen Na

me im Otto-Eger-Heim fortlebt, zog die Bilanz der Kriegsjal1re. U11ser hoch

verehrter langjähriger Schatzmeister und Ehre11senator, Bankdirektor Bleyer, 

der nunmehrige Nachfolger von Direktor Griesbauer i11 diesem An1t1 erläuterte 

die Finanzlage. Die vorhandene11 gewiß r1icht t111bedeutenden Kapitalwerte sind 

allerdings angesichts der ab11orn1 abgesu11kenen Kaufkraft beinahe uninter

essant geworden. 

In dieser sorgenvolle11 Notzeit unserer Gesellschaft gebührt ei11 herzliches Da11-

keswort dem 1945 z. Z. der anbefohlenen Schließung der LUDOVICIANA an1-

tierenden Rektor, dem heutigen Mair:.zer theoretische11 Physiker Professor Dr. 

Bechert, dessen wiederholten Vorstellu11gen i11 Darmstadt und Wiesbaden der 

Erfolg leider versagt blieb. Was aus der 340 Jahre alten Aln1a n1ater wurde, ist 

zur Genüge bekannt. Es bedarf gerade bei dieser Jubelfeier hier eines dar~ke11-

de11 Hinweises auf Persö11lichkeiten aus der Wirtschaft, allen voran u11serem 

Vorstandsmitglied vo11 1947 -1967, unserem Ehrensenator und zweifache11 

Ehre11doktor unserer Alma rnater, Herrn Direktor Dr. Henri Dt1mur, Wetzlar, 

der damals seine ganze Autorität bei der Militärregierung in Wiesbaden i11 die 

Waagschale warf u11d dessen 1111ern1üdlichern Wirken Erfolge z11 verdanken 

sind, die mangels Zeit hier leider r:.icht in1 ei11zelnen behandelt werden kö1111en . 

Aus Grü11den der Arbeitsvereinfachung trennte man sich 1947/ 48 in bezug 

auf die Verwaltungsarbeit der Gesellschaft von der Institutio11 des Verwaltungs-
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r<l tes, zL1n1al nel1e11 \'ter f)rclfessliren, Vl)I1 denen !Ierr I)rofessor Rolf es als ei11-

ziger dieses Jt1l1iliiL1n1 n1iterlebt, sechs Herre11 aus der Wirtschaft an der Gestal

tt111g cler Zt1kt111ft der l!cicl1scht1lgesellschaft fi.il1renli beteiligt sind. 

!11 <.iieser li,1t1~1t\·ers;1111n1lt111g geci;1chte ehrend Professor Eger auch <.ier verstor

l1c11en Fal1rik,i11tc11 Schirn1cr, (~icfse11, Artht1r Pfciffcr, Wetzlar t111ci Lt1ci\vig 

SL·hu11k, llct1chcll1ei111. [),1 ich <.it.'11 letztere11 gi.itige11 llerr11 schon in n1einen er

ste11 [\crt1fs1,1l1rc11 111L'11scl1lich 11iil1cr ke1111e11 u11d schiitzc11 zt1 lcr11en Gelege11heit 

l1.1ttc, ist es 111ir ci11 bcs(i11dcrcs A11licgcn, seine grc)fse11 Vcrdie11ste t1n1 die Uni

\·crsit,1t gcl1i.il1rcr:d l1cr,1t1szustclle11; dies ciesh<1lb, \vcil t111ser jetziger Schatz-

111cister, flcrr [)irc'ktcir Pfaff, <lls tierzcitiger \'er;111t\v(1rtlicher l~citer der Fa. 

Scl1t111k (z:. I:l1e 11,1cl1 Lt1ci\vig Scl1t111ks T()d sich i11 der l1ek<11111ten (~rcJl.Szi.igigkeit 

als :V1iizc11 der U11i\·crsitiit er\vcist. 

l11z\vische11 erf(Jlgtc <.lic NcLt(Jrd11t111g der cict1tsche11 Wi1hru11g, die 11ati.irlich 

at1cl1 c;cgc11st.111ti cicr Diskt1ssici11 in1 Ral1111c11 der Vers<1111n1lt1ng i111llerbst1948 

Wt1rdc. v\!ic l1ei JC<.icn1 ci11zclr1e11 det1tsche11 l\.1e11schc11 l1ic{s CS <llJCJ1 bei lll1Sercr 

c;l'Sellscl1,1ft \'()11 \'(lfl1l' Zll l1cgi1111c11. Wiihrcnd sci11er An1tszeit als Vclrsitzc11cier 

llt'r l f(lchscl1L1lgc'scllscl1;1ft \'Crschicci t1r:er\vartct i111 Fri.ihj:1l1r 1949 IJrt)fcsSllr 

Eger, clt.'111 i11 <.lc11 „N,1chricl1tc11, .. 13ci. 18, sci11 Schi.ilt.'r, I1 rc1fcsscir K<1scr, ei11en 

L'l1rc11\'<1llt.'11 N,1chrt1f gc\vill111et l1:1t. Der grcJlsc u11cl <.lt.'S\vcgc11 SC) schlichte Ge

lcl1rtt', <.1cr cl1rcr1\·(1llc Rt1fc, tl.<l. ;111 L1ic Dct1tscl1c Karls-Univcrsitiit i11 Prag, 

,lllSScl1lt1g, lcl1t ,1ls (1t.'r ><StllLle11tcr1\'atcr„ i11 (;iclsc11 i11 der Eri1111cru11g aller, die 

1!11111i1l1t.'r ka1111tc11, fr1rt. 

l)er Fi11,111zl1t•ricl1t Lies l lcrrn l)leycr i11 tlcr llat1~1tvcrsa111111lu11g 1949 ließ unsere 

n1<ltcriclle Nllt Sl'l1r deL1tlicl1 \vcrde11. Es sei l1t1r <.lt1rc\1 S<)nderspe11den 1nöglich 

ge\vcse11, tlic clri11glicl1stc11 1\t1fgabc11 tlcr Institute der nt111n1el1rige11 Justus

Licl1ig-l[()cl1scl1L1lc fi.ir l)<1lic11kL1ltt1r t111ci Vcteri11ärn1edizi11 zt1 erlctiige11. Der 

l)cricht er\viil111t i11 <.iicsc111 ZL1sa111n1c11l1a11g die Lcitz-Wcrkc in Wetzlar l1ar11cnt

licl1, Llie in f111;111ziellcr 1 li11sicht t111d zt1sätzlich durch Sachspe11de11 l11stitutcn 

t111ti Kli11ikcn gr<ilszi.igigc llilfc gt.'\vährt \1abcn. Es n1i.isscn \1icr ;1t1ch ciic Bt1-

Lit'rt1s'scl1t.'11 Eisc11\\'crkc i11 Wetz];1r gc11;111nt werdc11, die t1nter der Werks

lcitt111g Lies l lerrn [)ircktr1r L)r. Frar1z c;r;1bc1\vski durch kcistcnlc)Se Überlassung 

\"CJ11 !);1L1111:1tcri<1l, s;111itiirc11 Einricl1tL111gc11 t111d at1ch l1;1rc111 Geld ga11z \VCse11tlich 

zt1111 WiccieraL1fl1at1 <.icr Kli11ikc11 <.lt.'r d;1111;1ls begri.indcte11 Akade1nic fi.ir Medi

zi11ischc F<irscht111g i11 (~icL~e11 l1cigetr;1gc11 l1al1c11. U111 die natt1rwisser:schaft

lichc FcirschL111g i11 (;iclsc11 sci11crzcit ci11igcr1n;1f.Se11 zu erh;1lten, stiftete Dr. Er11st 

Lcitz scn. fi.ir die Datll'r \"(111 1 c1 Jahrc11 die Mittel fi.ir die Errichtung eines Lehr

stt1!1ls fi.ir tl1e<1rctiscl1e Jll1ysik t111Ll ;1l1cr111als 1957 in1 Jubiliiumsj;1hr bcit die 

Firn1;1 Leitz dit' Mi1glichkeit, wietlcrL1n1 fi.ir 1c) Jahre, dc11 l1is dahin 111angels 

st;1atlicher Mittel \';1k;111te11 Lcl1rstt1l1l fi.ir Mi11eralogic wieder zt1 besetzen. 

NachfcJ!ger \'ci11 ()ttci Eger als V<irsitzc11<.icr \vt1rdc der leider aucl1 wenige Jahre 

s~1iitcr vcrst<1rbe11c Psychi;1ter flrcift.•ssclr Dr. BcJe11ing, i11 dessen Aintszeit sieh 

die (~icL~c11er l{cJchschulgescllscl1;1ft finar;ziell zu erl1ole11 bega1111. Im Jtrli 1953 



\·erstarb fast 8cijäl1rig Ernst Ki.ister, de111 t111sere c;esellschaft i11 de11 »Nachrich

ten" durch Herat1sg<1be des 2 3. Bandes als spezielle111 c;ede11kba11d für Er11st 

Küster ein bleibe11des DL'11kmal gesetzt l1at. Ernst Küster l1<1tte einige Jal1re c1ie 

Redaktion der »N<1chrichten" bescirgt. Pr()fesS()r Bcle11ing bezeich11ete il111 i11 sei-

11en1 Nachrt1f anläl.Slich der li<1t1~1tvers<1mn1lt111g E11de Jt1li 1953 »VClr11el1111 i111 

Adel sei11er Gesi11nung t111l1 als einen Besci11dere11 i11 der Tiefe t111d Spa11n\veite 

sei11es Geistes«. Küster \var vc>111 Zeitpt111kt sei11er Bert1ft1ng 11<1ch Gielsen in1 

So111mersen1ester 192cJ bis ztiletzt ei11 <1ktives Mitglied tinserer Gesellschaft. 

Ül1er 1cJ Jal1re fül1rte in1 Ar1scl1lt1fs a11 Bc1e11ir1g lierr Professclr Dr. Hclrn l1is gege11 

Ende 1967 die Gesellsch<1ft. Die l1ierlit1rch gegel1e11e Ko11ti11t1ität erwies sicl1 se

ge11sreich, sta11d l1och die Feier des 35cijiil1rige11 Jul1iläu111s bevor, das seine 

Sdiatte11 deshalb vor<1t1s warf, \VL'il es t1n1 die Wiedergel1urt der U11i\iersität ver

bunde11 111it der Wiederei11gliedert111g der Medizi11ische11 Fakultät gi11g. llier 

verdiene11 unsere höchste A11erke1111t111g u11d Bewu11deru11g zwei Professore11, 

die i11 jal1relangem Strel1e11 t1nd \•iel Gedt1lci sc1wie Geschick erforder11de11 Ver

l1andlu11ge11 i11 Wiesbade11 li<1s gesteckte Ziel erreicl1te11. Ich 11e1111e zt1erstde11 i11-

zwische11 verewigte11 En1eritt1s der C~ieL~e11er A11aton1ie, Professor Dr. Ferdin<111d 

Wage11seil, der ge\visser111,1lse11 als Dek,111 der Medizi11ischen Fakultiit in Per

n1ane11z die Oberfül1rung der Medizi11iscl1e11 Akademie <1ls Vcillfakultät in die 

11unmel1rige J t1s tus- Liebig- U 11i versi tä t erreich lt', d,11111 de11 J u bilät1msrek t(1r, 

Professor Dr. Ht1ngerla11d, heute i11 [)01111, der n1it großer Energie alles dara11-

setzte, zun1 Jt1li 1957 das Placet des Hessische11 L<1ndtages t1nd der La11des

regiert111g für die Wiedereir1führt111g des Priidikates »U11iversität« zt1 er

l1alten . 
• 

Dieses in der Gescl1ichte der Al111a nlater Gisse11sis de11kwürdige Ereignis l1ätte 

11ie so feierlich bega11ge11 werden könne11, 11ätte 11icht Herr Professor Dr. Hor11 

rechtzeitig in seiner Eige11sch<1ft als Gesellscl1afts-Vorsitze11der Sammlt1nge11 i11 

die Wege geleitet, die 111it U11terstützt111g ei11iger Mä1111er zu eine111 schö11e11 Er

gebnis geführt hatten. Davon al1gesel1en konnte Geld bereitgestellt werden 

auch für die Einrichtt111g der U11iversitiits<1ula und den Ei11bau einer 11euen Orgel 

l I 'l t'lj t' }' r11_'/1lf )'/ 
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in ihr. Die un1fangreiche Festscl1rift zt1r 350-Jahr-Feier ko11nte fina11ziert wer- .3.50-.falir-l·clcr 

den, ebenso die J ustus-Liebig-PJ,1kette t111d verschiede11es andere mehr. 

Nach Ernst Küsters Tod redigierte bis zu sei11em Ableben der Mathen1atiker 

Egon Ullrich die »Nacl1richten«, bis diese At1fgabe übergi11g auf den Literatur

historiker Marti11 Grei11er, dessen Wirke11 a11 der U11iversität als eine Art Kein1-

zelle bein1 Wiedererstehe11 der Philosophischen Fakultät betrachtet werden 

n1uß. 

Im Laufe der letzte11 Jahre entstand dieselbe wieder, ebenso die Jt1ristisch-Staats

wissenschaftliche Fakt1ltät, so daß nunmehr die U11iversität insoweit wieder in 

ihrem alten Aufl1at1 vor u11s stel1t bis auf die einstn1als auch vorhanden ge

wesene, durch ihre fri.ihere11 Professore11 heute noch hol1es Ansehen genießende 

Theol()gische Fakultät. 23 
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i'v1ei11e sehr geehrte11 Dan1er1 u11ti Herren, die Zeit drä11gt so sel1r, dal.S icl1 es n1ir 

leider versage11 n1t1l:S, die letzte11 Jahre ei11gel1ender zt1 a11alysieren. 

Einer Da11kespflic!1t ger1ügend, 111öchte icl1 noch ei11ige hochherzige Spender 

r1<1n1e11tlich <1t1ffi.ihre11: liie Statitver\v<1ltu11g Gieße11 l1at in den letzte11 Jahre11 

recl1t l1e;1chtlich tiie l3el;111ge u11serer (~esellschaft u11terstützt. Hier wissen wir 

l1eS()11dere11 Da11k den1 tian1alige11 ()berl1i.irger111eister t1nd het1tige11 Herrn Sta<1ts

mi11istt'r ()ss\v,1lti t111cl seir1en1 Nacl1ft1lger, Herr11 ()berbürger111eister Schneider. 

[)ie L;1r1tiesze11tr;1]b;111k Fr;111kft1rt, tiie Firma Artht1r Pfeiffer/Wetzl;1r, die 

Farl1\\·erke lllll'chst i11 Ffr11.-li(ichst, tiie f;1rl1enf,1l1rike11 Haver, Le\·erkuse11, dit:' 
' 

!3,1disc!1e 1\11ili11- r:i: S()li,1-Fal1rik i11 Lt1tiwigsl1.1fen, die c=hc111iscl1e 1:,1l1rik Mercl<, 

[);1rr11staclt, \\'l'iterl1111 ciie 1:ir111e11 [)r. Wilheln1i, Dc)rlar t111ci Pc1~1~1e, c;it'lsen, l1<1-

l1l'11 i11 cle11 let1.tc11 J,1l1rc11 tiie Fclrscht111g a11 L111screr U11i\·crsitiit tit1rcl1 z. T. 

Z\vc·ckgel•t111cie11c S~1e11lit•11 crl1el1lich gef(irdert. 

l:i11e \\'ese11tlic!1t' Sl'it Jal1re11 l,1t1fc11tie U11terstützu11g gc\Viihrtc llllSercr c;csell

schaft cl1e \'. :V1i.111cl1ll\Vst·he U11i\·c·rsitäts-[)rt1ckerei. licrr Sch111it1. l1at tias F.r

scl1ei11e11 til'r c;il'lsc11cr f((Jcl1sc!1t1ll1liittcr scit 11a!1czt1 1:; J;1l1re11 tit1rc!1 sei11e 111afs-. . 

gcl1liche f111,111zielle liilfe l'rn1(iglicl1t. liierfi.ir sei ih111 <1Us L111sere111 l1eutigc11 

:\11laL~ 11r>c!1 ei11111,1l l1c·rzlicl1st gcti,111kt. Nicl1t \'ergesse11 \VCrtie11 cl;1rf <1t1ch dir 

l l1lfl' ties Stiftcr\·erl1;111ties. 

lc!1 !1;1l1e \'erst1cl1t, ll111c11 ~1crsc>11licl1kcitsgcbt111de11 tiie E11t\vicklt111g tler c;iel.Sc11cr 

flllcl1scl1t1lgest'llsch;1ft i11 i!1re11 crste11 fü11fzig J;1l1re11 darzustclle11, \veil j<1 letz

ter1 E11cics ,1lle (;eschcl111issc' ci11cr St)lcl1c11 Zeitsi.1ar111c \Vcitgcl1c11ci \1<)n M~in-

11cr11 bcl'i11tlt1fst \Vt1rlier1, clie zt1111 gr(1l.Sc11 ·rcil 11icht 111ehr t111tcr dt•11 Lel1e11de11 

\\'t'ile11 t111ti tit1rcl1 ihr Wirken i11 llie (~t'schichtc der U11iversitiit cingcgangc11 

s i 11d. 

!111 Lat1fe dcs lctztc'11 Jal1res \\'L1rdc \'(111 Mitglic'dern licr Gcscllsch,1ft dcr Wu11scl1 

geiit115ert, \vietier e11gt're I:leziel1t111gc11 zt1r Wirtschaft, at1ch in c11tfer11tere11 Be

rcichcr1 auL~crl1alb cics L<111des llesse11 a11zustrcbe11. Es c11tst<1nti d,1!1er im Spät

ial1r 1967 er11eL1t <1ls Vcr\valtt111gsrat ci11 dcm Vc1rst<1nti i.ibergec1rdr:etes ()rg<1n. 

Mc)gc' sicl1 11t1n tiie Zt1s:1111n1e11<1rl1cit beider Grcmicn tinter de11 derzeitige11 

V<)rsitzc11tier1, llerrn l)r. \'. Wi11ckler tinti Hcrr11 Prc1fcssr1r Dr. Ke1c1p, zun1 Sege11 

der (;ieße11cr Ji<)Cl1scJ1ulgcsl'llscl1<1ft aUS\Virkcn. 

Sc1 l1egleitcr1 die at1frichtigste11 vVü11scl1e t111sere (~esellsch<1ft :iuf ihren1 Wege 

i11 clie Zt1kt111ft 



Hans W erner Pia 

Dem Gedächtnis von 
Ferdinand Wagenseil 

Die Medizi11ische Fakt1ltät Gieße11 gede11kt n1it den A11gehörigen, Fachkollegen, 

Schülern u11d Fret111den in dieser Feierstt111de Ferdi11c111d Wage11seils, des be

deutende11 Forschers und akademischen Lehrers, des großen u11d r~oble11 Me11-

schen u11d ihres la11gjährigen Dekans, der sich - e11tgegen sei11em eigentlichen 

Wese11 t1nd sei11er Lebensei11stellung - in de11 Jahren des Zusan1me11bruchs 

und der Not u11ter Verzicht auf die eige11e11 I11teressen und t111ter persö11liche11 

Opfer11 aktiv der A11fgabe und Verantwortu11g für die Wiedereröff11u11g der 

Medizinischen Fakultät 11ach dem Kriege stellte und sie als Krönung seiner viel

jährigen Ben1ühunge11 d11rch setzte. Lassen Sie mich versuchen, d as Beispiel

hafte dieses Mensche11 in seinen1 Lebensgang sichtbar zu machen, t1m seiner i11 

dieser Stunde gegenwärtig zu se111 u11d die v.011 ihm gesetzten Maßstäbe als 

Vorbild urld Aufgabe z11 verstehe11. 

Geboren am 5. 9. 1887 in At1gsburg und aufgewachsen in einer alten angesel1e- 11 ·c1 ll ega llg 

11en Fan1ilie, erhielt er eine un1fassende humanis tisch geprägte Bild11ng, die i11 

stetem Fragen, Suchen und Erleben und bis zum Tode erweitert t1nd vertieft 

Ferdinand Wagenseil die Basis gab, von der seine Ausstrahlt111g ausging. 

Dem gewisse11haften, grü11dlichen, sorgsam abwäge11den, vorsichtigen ur~d zu

rückhaltende11 Me11sche11 fielen weder Wissen u11d Erkenntnisse noch Erfolge in 

den Schoß. Er nahn1 alles schwer und mußte um alles 11art kämpfen. Diese 

Eigenschafte11 mögen sei11en Entschluß, sich nach dem Medizinstudit1m der Ana-

tomie und der Anthropologie zu widn1en, mitbestimmt haben ; hir~zu trate11 

nach seinen eige11en Worten als wesentliches, bis zu sei11en1 Tode lebendiges 25 



Stin1ulans Scl1c)nheitssi11n linti Aesthetik, tiie sich ihn1 gleicherm;1L~e11 in der 

1\11atomie l111d A11tl1ropc)lc>gie \Vie i11 der Ku11st erschlosse11. 

Nie in e11ge11 K.1tegc)rien Llt.'nke11ci l1nd lebend, seine Freiheit ül1er ;1Jles liel1e11d, 

\veltc)ffer~ l111ci in die Fer11e strel1e11ci, \Vilr es f<1st zwi11ge11d, daL~ er nach Stt1liien

<1l1fe11tl1alte11 i11 Fr<1r1kreicl1 1111li lier ·rürkei \ve11ige 1v1c111ate 11<1ch sei11er II;1bili

t,1tic)11 1922 b(•i El1ger1 Fischer i11 Freiburg der1 ehre11volle11 Rl1f <llif de11 Lehr

stl1hl fi.ir Ar1,1t<J111ie ,111 cler Tl111gchi-LJ11i\'ersitiit i11 Scl1,111gl1ai annahn1. Hier 

\Virkte er 9 J<1l1re, f1la11te l1nci b<1l1te ei11 f()rtschrittliches anatc1111isches I11stitut 

l111ci erzc1g in strer1g \\'isse11sch,1ftlicl1en1 Geist, gef1a,1rt n1it verstii11dnisvoller 

llllll (Jfft'ner 1v1er1schlichkeit, (~e11eratio11e11 chi11esischer StlrLier1tt'r1. Sein Wirken 

l111d seine I1 ers()r1lichkeit sind l1is l1el1te lebe11dig gel1liebe11. Reiser1 11,1ch J:1pan 

l111d Fc1rschl1r1ge11 al1f de11 Bc111in-Insel11 begrü11dete11 sei11en i11ter11<1ticinalen 

Rltf. Nicht 111i11der \Vicl1tig \Vlirde fiir ih11 der enge Kc1ntakt n1it der cl1inesischen 

Kl1ltur, ciie il111 geistig sei e11tscheilie11d beei11fll1fste l111d i1riigte, ci;1fs er sicl1 selbst 

in1111t'r \Viec!er als <:l1i11ese l1t.'zeich11ete. Nach sei11er Riic·kkel1r 1931 \Virkte er 

l1is 1 ~14<1, zl1letzt als t1ers()11licht.'r ()rdi11arilIS lt11d 1\l1teill1ngsleiter, <1111 Anatc1-

111ische11 Ir1stitut Elcl1111 l111ci 11,111111 194c1 cie11 Rl1f al1f c!e11 cirde11tlicl1t.'11 Lehrstl1l1l 

für f\11atc1111ie all lier l1iesige11 r.1kl1ltiit iln, de11 er l1is Zll sei11er En1eritier11ng 

1955 i1111t.'l1<1tte. Nl1r \ve11ige J;1l1re ei11er cJh11el1i11 dlrrch den Krieg ei11geschrär1k

tc'11 f'cJrschl111gs- l111ci Lel1rtiitigkeit \Vare11 il1n1 i11 sei11e111 lnstitllt vergi:)nnt. In1 

[)eze111ber 1944 sa11k seir1 l11stitl1t, \'cJ11 Bc1n1l1e11 getrc1ffe11, vc1llstii11dig in ·rriim-

111er, \vie zl1\·c1r sc'i11 l11stitl1t i11 Scl1a11gl1ai. Sei11en1 J,1ersi)n!icl1t.'11 Eins<1tz ist es zu 

Vl'rci,111ke11, ci,115 cler griiL\te Tc'il der 13il1lic1tl1ek lind l111ersetzlicht.' San1mll1r;gs

stückc' gerettet \Vl1rcie11. Nicht 111i11der grcJls \v,1r sei11e Mitl1ilfe bei lier Rett11ng 

der 13il1lic1tl1ek Lier ('l1irl1rgischc'11 Kli11ik, wc1r;1l1s ei11e tit.'fe Frel111dscJ1,1ft n1it 

r-riedricl1 Flerr1l1c1rdt u11d sei11er F,1111ilie erWllChs. 

[)<1s Kriegst.'11cie l1r,1cl1te 111it der \veitgel1ende11 Zersti)rl111g der Kli11ike11 und 

!11stit11te ciie Scl1lielsl111g Lier U11iversitiit lJnti der Medizi11ische11 Fakultiit. [)it~ 

Kr,111kL'Il\'t'rsc>rgl111g erfcJl,~tL' ;1l1f.5erl1,1ll1 (;ielse11s i11 bel1elfsn1iilsig ei11gerichte

te11 i\l1S\veicl1,1l1teill111ge11. 

!Jt/iu11,1! f:i.ir der: Zllrtickgezclgerlell, JeLleil1 F\liftretell lll der ()ffentlichkeit <ll1hcJJden (;e

lef1rte!l l1ega11n ei11e Ilelre, il1111 i111 c;r1111de \Vesensfren1de Peri<ide sei11es [,ebe11s, 

;1ls il1n1 1945 ll<1S 1\111t Lies [)eka11s der 11icht mehr existe11te11 Medizinische11 

r:akl1ltiit i.ibt.•rtr;1ge11 \Vllrcie. \Ve1111 illICh widerstrebend, über11;1!1111 er dieses Amt 

i11 11i.ichtt'r11er 13el1rteill111g clc'r N<1cl1kriegsrealitiite11 lrnd i11 vc1ller Ver;111tw<Jr

tt111g fiir Li,1s SchiL·ks,11 lier f;1kl1lt;it l111cl 11icl1t 111inder sei11er F;1kl1ltiitsk<)llegen, 

<ibvvcil1l t'r \'C111 sei11er Strl1ktlrr l1er ;1ls cie11kbar l111gt.'eig11t.'t erschie11: l1esal.S er 

ci<1cl1 \vecic'r l1es<J11cit'res t,1ktiscl1es 11cJch c1rg;111isatorisches ·rale11t l111d ml1fste als 

der <1lrf Etikette l1eci,1cl1tt' (;r,111ciseig11el1r alter Sch11le a11f ciie ver;111twclrtlichen 

,1111erika11iscl1e11 l111ci Llel1tsche11 [)ie11ststellen 11icht sel1r überzel1ge11d wirke11. 

\Ver il111 Li,1n1<1ls i11 sei11c'r \Vcil111t111g, 1\lic·e11str<1ße 22, die zugleich Dekanat war, 

2(1 l1l111ger11ci lind friere11ci a11 seir1c'r M<1schi11e Eingaben schreibe11d, stets über-
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korrekt gekleidet oder i1n Kimo110 erlebte, n1ußte de11 Eirtdruck ei11es Me11sche11 

gewinne11, der in ei11er verga11ge11e11 Welt lebte. 

Ferdi11,1nd Wage11seil l1atte mit sei11en1 A111t tiie Vera11t;vortu11g über11c1n1111e11 /'11.11u1/111111111 

u11d ihr fühlte er sich u11ter gröfste11 persönliche11 Opfer11 verpt1ichtet. Er i.iber-

zeugte gerade durch sei11e Persö11lichkeit, tit1rch sei11e !11tegritiit u11d Bescheide11-

heit, Klarl1eit u11d Nüchter11heit u11ti nicht ztiletzt durch sei11e Bildu11g tir:d 

Menschlichkeit. So gewa1111 er Vertrat1e11 t111d Fret111de, 11icht selte11 el1er i11 1-1er-

sönlichem Gespriich u11d K<)11takt <lls bei Verha11dlt111ge11, wie etwa n1it den1 zt1-

stä11digen Dezerne11te11 Mi11.-Rat Dr. v. Drigalski t1nd den1 dan1alige11 Hessi-

sche11 Jt1stizn1i11ister u11d het1tigen Minister1-1riisidente11 Zi11r1. Mit Zähigkeit u11d 

Ausd:1uer und u11ter größten1 pers()11licl1e11 Ei11satz überw;1nd er ge111einsan1 

1nit dem Psycl1i:1ter Hei11rich B<)e11i11g als [Jrodeka11 t111d dem als Kon1n1issar 

für die Kliniken eingesetzte11 Juriste11 Ottci Eger Klippe u111 Klippe gege11 erl1eb-

liche i11nere 11nd äußere Widerstände, erreicl1te tien Wiederaufbau vo11 Kli11ike11 

ttnd Instituten t1nd im Septen1l1er 195c) clie Wiedereröff11t111g der Fakt1ltiit als 

Akademie für Medizi11ische Forscht111g t111d Fortbildt1ng. 

War er bis zu dieser Zeit 11ebe11 sei11e11 Dekan:1tsgeschäfte11 n1it der Wahr11eh

n1u11g ei11er Professt1r i11 M:1rburg betrattt, sei ko1111te er mit sei11er er11e11ten Er

nennung zum Ordinari11s fi.ir A11:1tc)111ie i11 c;ielse11 ei11 a11ato111isches Instit11t in 

bescheide11en1 Rah1ne11 in diese111 Gebäude errichte11 u11d sei11e Forsch11nge11 

wieder aufnehmen. Bis 1952 wirkte er in tie11 e11tscheidenden 7 Nachkriegs

jahren als Deka11, war für de11 Aufl1,111 der Fakultät u11d die Besetzt1ng der kli

nische11 Lel1rstühle vera11twortlich 1111d scl1uf damit die sachliche11 1111d perso11el

len Voraussetz1111ge11 für die Wiederat1fn;1!1n1e cier Lehrtätigkeit, ab 1950 für 

Kli11iker t1nd seit 1957 n1it Wietiereröffn11ng der Medizinische11 F<1k11ltiit auch 

für die Vorkli11iker. 

Mit seiner En1eritierung 1955 l1egan11 ei11e er11e11te, a11ßerorde11tlich fruchtbare 

Schaffe11speriode. Er kni.ipfte :111 sei11e fri.il1ere11 anatomisch-anthropologische11 

Forschunge11 wieder an, u11ter11:1hn1 grol~e Reisen 11:1ch J<1p<1n, Malaya u11d Grie-

chenland und war bis in sei11e letzte11 lel1e11stage jugendfrisch t111d u11ermi.idlicl1 

literarisch 1111d künstleriscl1 tätig. Obwc)l1I nach Münche11 übergesiedelt, blieb er 

seiner Fak11ltät eng verb11nden. l 9 57 w11rde ihn1 a11läl.Slich der 3 50-J ahrfeier der 

ludoviciana, die z11gleich die c;ri.i11du11gsfeier der J11st11s-liebig-U11iversität 

war, die El1re11senator-Wi.irde der Universität verliel1en. Zu seinen1 7.5· Ge-

burtstag wurde er mit den1 Großen Verdienstkreuz der Bundesrept1blik De11tsch-

land ausgezeich11et. 

Wenn auch ein reiches, erfülltes und volle11detes leben vor uns steht, so be

deutet sei11 11nerwarteter Tod am 28. 2. 1967 einen schn1erzliche11 Verl11st für 

alle, die ih11 schätzte11, verehrte11 11nd liebten. Ferdinand Wagenseil war eir1 

Mensch, in dem sich Noblesse, Me11schlichkeit 11nd Bildung zu einer außerge

wöhnlichen Persö11lichkeit e11tfalteten. Er setzte Maßstäbe, die sei11 Gedächtnis 

lebendig erhalten 11nd an denen wir gen1esse11 werden. 
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Hans Linser*) 

Das spezifisch Menschliche 

esse11 L111(l L.e1stL111,~L'11 sicl1 i11 ,~era(it'ZLl ei11111,1liger Weise \'()!1 ;1llt•11 tieriscl1e11 

L111<i f1fl,111zl1cl1e11 ()rga11is111e11 al1l1el1t Llll<l L111terscheitiet. Fi.ir tll'I1 N;1tt1r\visse11-

schartler al1er kJ1111 ,1L1cl1 kei11 Z\veifel tl;1ri.il1er l1estel1l'Il, tl,11; lil'r l\le11sch sei11e 

l Jerkt111tt at1:; ljl'll gll'JC}1e11 (;rtllllj\'(ll,~clll/~e11 LII1d fJ1t\Vicklt111gs,1l1liit1ft'Il l1er

ll·ite11 111L1f;, Jt1s 1.le11L'll tlie l1l'tlll' l1t'Stt•l1e11de11 Tier- L111d !1 fl;111ze11;1rter1 t'11tst;111-

1.le11 s111tl. \\'L'1111 11L111 ller U11terscl1it'Ll 1\\'iscl1e11 l\1e11scl1 t111d 'fier ei11 S(J gr<1fser 

zL1 SL'111 sLl1t•i11t, LlaL\ sicl1 lit•r i\lc11sch la11ge Zeit l1i11<it1rcl1 allci11 sch<111 tier l\1i.)g

l1cl1kc·1t scl1,llllll', (J,11; l'r sicl1 clllS til'riscl1t'll V<1rf;1l1re11 !1t•rlcitL'll S(llle, 5() lllt!IS 

111 irgc·11Llt•i11e111 U111:;t,111ll <lLier i11 ,],·r St1n1111t' ei11igcr U111stii11Lie 1.!ie Ursacl1e 

lit'gL'll, v\'L'lcl1e tiIL' Ll1\ergc11te 1:11t\\'Ick!L111g ties 111e11scl1licl1e11 Z\Vl'iges in1 Ver

gleicl1 zt1 Lil'll i.1l1r1ge11 ticristl1c11 f:11t\\'icklt111,~srichtL111ge11 \'er;111laL\t l1;1t. [)a 

\\'Ir gt'\\'(>l111t s111Ll, 1:r:;cl1l'II1L111gl'11 l1l'i kat1s;1ler f3etracl1tt111g llt1rch 111()glichst 

l'111r,1cl1t' l l)'i1<1tl1L'SL'11 zt1 l<l,1rc11, t111Ll Lla \\'ir erst cla1111, \ve1111 ei11f;1cl1t' fiyp<)

tl1L'SC11 sicl1 ,1ls 11icl1t l1i11rL'tcl1e11Ll er\\'eist.•11, ge11eigt si11ti, sie liL1rcl1 zt1siitzliche 

l1y[1(itl1et1scl1c \'(>r~;tl·llL111gL'Il ZLI er\\'Citer11 l1z\V. zt1 k<)111pliziere11 tltlll d;1durch 

Lic11 ·r,1ts;1cl1c11 a111L1t1asse11, L'rl1el1t sicl1 fi.ir t111s zt111iichst clil' fr;1ge 11;1cl1 cien1 

spezifisch J\JctlSChlicf1c11 ,1!s (;rtlllLit:ltS;JCfle, Llie zur [11twic·k!Ltt1g des 111eilSCh

liche11 ()rg,111isr11L1s t111d St'it1l'r Verl1,1ltt't1S\\'eise11 i11 :1llt't1 il1ren f\usf<Jrn1u11ge11 

gefi.il1rt l1Jt. l l1er det1tet sicl1 scl1<J11 a11, daL\ \vir Liiese fr;1ge in zwt'if:1cher Fr)r111 

zt1 stellc11 l1,1L1e11, 11cl111licl1 einerseits i111 l lir1l1licl.:. :1L1f Liie 111<1rphc1l(1gisch-a11a

t<J111iscl1-t1l1)'Si<Jl(>giscl1l'I1 f;1kte11, Llcrl'I1 f\L1sl1ildt111g de11 spezif1scl1 me11schliche11 

t:r1t\\'icl<IL111gs\\'Cg ci11gcleitl't ttllll 111(Jglicl1 gcr11acl1t hat, t1r1d andererseits i111 

l li11l1lick :1t1f Llic i11 1l111t·:1 z\var l1egrut1(ietl'11, :1l1er in ihrer IIcrleitL1r1g davon 

11icl1t <1l111e \\'eitercs clt1rcl1scl1,1t1l1,1rl'I1 \ 1erl1alte11s\veise11, \velcl1e (ie11 AL1sga11gs

t1t111kt clt'r I:11t\\'itklt111g cler S<J \'ielfcir111ig i11 Erschei11L1r1g trete11de11 spezifisch-

111e11schlicl1e11Yt•rl1,1ltc11s\\'Cisc111~cl1illlt't l1:1l1en. 

Wir cli.irfc11 :11:• l1el<:11111t l1i11r1el1n1c11, cl,1L\ \'CJ11 den n1<)rphc)lc>gisch-anat<)111isch

pl1ysic>lc1giscl1c11 F:1ktl'11, \\elcl1e clil' I:11t\\'ic·klt111g des n1enschliche11 Orga11ismt1s 

aus Y<lrstt1fe11 ticra11;1l<Jger Eigc11sch:1fte11 ern1ciglicht t1nd eingeleitet haben, vor 

alle111 z\vci \'CJil bescJ11derer f)eclct1tt111g si11cl, 11iin1lit·h erstens clie At1frichtung 

ZL1111 zvveibeir1ige11 (~;111g t111d Z\veitl'IlS ci11e gewisse Ne<Jtenie, d.11. der Ei11-

tritt der c;eschlechtsreifc i11 ei11e111 11icl1t vc1llk<)n1n1en at1sdifferenzierten Ent

\Vicklt111gsst:1diu111. L1ie 1\t1fricl1tt1r1g Zlllll zweil1einige11 c;ang hatte Zllf Folge, 



dafs sich die vordere11 Extren1itiite11 zL111ächst 11L1r ZLI HilfsfL111ktit)Iler1 bei c1er 

,\u frech terhal tu 11g des G leichge\v icl1 tes L111d L1ei der Fclrtbe\vegL111g ;~LI r Ver

fügu11g stelle11 111ufste11. Sie i.il1('r11al1111en dabei ;1ber zL1gleicl1 ei11e 11eue FL1r1k-

rion, 11än1lich die des Greifer1s (zu11iicl1st \V()\11 ebe11f,1lls ,1ls flilfsfL1r1kti()ll l1ei 1,1c11, 11 u11il r ,1 ;,,1/1111 

der FortbewegL1r1g aL1f BiiL1n1e11 L111c1 z\viscl1e11 C~estriiL1cl1, dar111 wc)l1l L1ei der 

Ernähru11g Lind schliel~licl1 bei cier l~t'lllltzt111g \'Clll WerkzcL1g). Die E11t\vicklL111g 

des GreiftJrga11s bracl1te S(1111it 11et1c f\1ijglicl1kcitc11 i11 c1er I3el1,1t1ptt111g des Le-

l1ens gege11i.iber viele11 lel1e11sfei11cilicl1e11 1:i11vvirl<t111ge11 c1er Un1\velt 111it sicl1. 

Die Neote11ie dagege11 fi.ihrte zt1 t'i11er crl1c)l1te11 (~efiil1rcit111g d('S 11u11111el1r C)l111c 

Ilaarkleid scht1tzbedürftigere11 Ki>r~'ers t111d \'Clr <1lle111 c1er C)l111e 1<1nge Zeit l1i11-

dt1rch <111d,1t1er11de11 elterlicl1e11 Scl1t1tz 11icl1t 111el1r sell1stii11dig lebensfäl1igc11 

Nachkclmn1e11schaft. Ei11 selektic)11istiscl1er Vc)rteil \V<1r sc)n1it gekop~1elt 111it 

ei11en1 selektio11istiscl1e11 Nacl1teil. L)ie l1istc1riscl1e F~11t\vicklur1g zeigt jedoch, dals 

brutto ei11 Selektionsvc1rteil gegel1e11 sei11 111t1lste L111c1 cJffe11sicl1tlicl1 der selek-

tic111istische Nacl1teil atis der Neclte11ie 11icl1t SC) grc1Is \var, wie 111a11 il111 at1s der 

n1orphologi sc h-a11;1 ton1isc11- pl1 ys i (JI ci gi sc l.1e11 Si cl1 t al 1 ei11 l1era u s ein scl1ii tze11 

111öchte. Es darf ;1ls wahrschei11licl1 gelten, dal.S mit de11 beide11 ge11<11111te11 kör-

perlichen EntwicklL111gsschritte11 ( Ausl1ilciL111g der Greifh:111d, At1sbildt1ng der 

Neotenie) at1ch Änderu11ge11 i11 cier Verl1,1lte11s\veise verbL111de11 \Vare11; es 

könnte natürlich auch sei11, dal~ 5()lche Ä11dert111ge11 un;1l1l1ä11gig vo11 diese11 

durch eigene Verä11deru11ge11 i111 ge11etische11 Material eingetreten sind. Eine l1e-

n1erkenswerte Obereinstin1n1ung der 11et1e11 körperliche11 Eigenschafte11 mit de11 

11euen Verl1al te11sweise11 spricht fi.i r die ers tgena11r1 te A1111al1n1e. 

Mit der Ausl1ildL1ng der C~reifha11d scl1ei11t i11 Zusa1nn1e11h;111g zL1 stehen, dals 

ein ne11es Verhältnis des Orga11isn1us zun1 Gege11stand gewonne11 wurde, ei11e 

neue Verhaltens\veise den1 Gege11star1d gegenül1er. Wir wolle11 uns hiern1it 

11och näher befasse11. Mit der AL1sbildL1ng der Neotenie dagegen scl1ei11t i11 ZL1-

sammenhang ZLJ stehen das teil\veise, <1l1er weitgehende Fel1len erblich festge-

legter u11d ausdifferenzierter Verl1,1lte11sweise11 bzw. die AL1flockerung der Bi11-

dungen an vererbte Instinl<te. 

Während beim Tier die ererbte11 Verhalte11sw~isen, durcl1 auf bestin1mte Reize 

l1in automatisch eintretende Reaktio11e11 der l11stinktha11dlungen gesteuert, sich 

in genetischer Hinsicht verhalten wie körperliche Merkmale, ist diese Auton1atik 

beim Menschen unterbrochen, offe11bar durch Zwischenschaltung eines zusätz

lichen Systems, das speichern, ler11e11, wähle11 und die Automatik der Instinkt

handlung unterbreche11 kann. Man 11<1t dieses System als den menschlichen 

Versta11d bezeichnet. Dieses Systen1 ist sicherlich nichts für den menschliche11 

Entwicklungszweig grundsätzlich Neues. Das Speichern von Inforn1ationen, 

Lernen und Wählen sind LeistL111gen, die auch tierische Organismen zu er

bringen vermögen, allerdings zwar 11ur i11soweit, als nicht Instinkthandlunge11 

sie unterdrücken. Das Vorherrschen der versta11desmäßig gesteuerten Reaktio-

11en vor den instinktmäßig veranlaßten scheint das spezifisch Menschliche i11 
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L1iesen1 ZL1sa111n1e11l1,111g ;1t1szt1111,1che11, t111d es l1estel1t in der Schaffu11g cier 

:V1ciglicl1keit, die !11sti11ktstet1erL111g \'()11 d('f 11el1enher l<1t1fe11de11 Verstandes

:-,tet1ert111g l1er zL1 t111terbreche11. !111 \vesentliche11 kann dies dtirch ei11en relati\• 

ei11f,1chc11 Scl1alt\'<Jrga11g erreicl1t \\·erdc11, cier ei11c rl'i11 nl()f~1]1()lcigisch-<1nato-

111iscl1-pl1y•sicll(1giscl1e [),1sis l1;1l1e11 111t1ls. Die Schafft111g ciiescr I3;1sis k<11111 als 

Ergel111is ei11es <Jc1er n1c·hrcrer :V1t1tati<)Ilsschritte l1etrachtct \Vcrdc11. D<1S Result<1t 

c1icscr U111-Scl1,1ltt111g l1estL·l1t ci,1ri11, c1als 11t111n1c·l1r 11icht 111el1r ciic l11sti11ktsichcr

l1cit zt1111 Scl1t1tze Lil'S l11cii\•icit1t1111s at1tc1m<1tiscl1 ci11setzt, sc1r1cier11 ci,115 die Si

cl1erl1eit clc·s Scl1L1tzcs cic·s !11c-li\·icit1L1n1s 11t111111cl1r cicr Sicherl1eit cies i11fc1rn1;1-

ti<Jnsspcicl1err1cle11, ler11c11c1c11 t111ci \Viil1lc11cier1 Systcn1s ;111vt.•rtr,1t1t ist. Sci11c 

E:x,1ktl1eit t111ci Lc·istt111gsfiil1igkcit 111t1L~ ci11e11 bcsti1nn1tc11 (~r,1cl c·rreicl1t l1<1l1e11, 

\\
0 e1111 es ciie Sicl1erl1eit clcs J11sti11kt\·erl1<1ltc11s i11 sc•i11cr r\t1s\virkt111g <1t1f clic 

Lel1e11serl1,1ltt111g l<1ls SL·lektici11S\'(Jrteil) i.il1crtrc·ffe11 seil!. LJer zuniicl1st cintre

tc11dc Sicl1erl1cits\·erlt1st 111t1ls L1tirch eine 111(:iglichst sch11cllc At1sgcstaltu11g cies 

11cu ei11gescl1,1ltcte11 Sy•ste111s at1sgeglicl1cr1 \vcrcicn. D<1bei J1;1t c1<1s 11et1 ei11gc

~cl1,1ltctc S:>sten1 <1llercii11gs t1r1cr111cl.Slich \'iel mel1r Mt:iglichkeiten, cias Vcrl1al

ter1 cicr Urll\\'Clt gege11ül1cr <111Zll[1asse11, l1esitzt <liS() rc)te11ticll \Veit gr(i{scre 

Sicherl1e1t l1z\v. Nliiglicl1keitc11 zt1r Sicherl1citsgcst<1ltung :1ls das Insti11ktsystc111. 

Eine S()lcl1L' i\11~1assL1r1g al1er ist 11t1r cia1111 r11(:iglich, \ve1111 ei11e gc11at1c Ken11t11is 

11icht 11t1r Lier Sitt1,1til>n, ir1 cier Llic Ur11\velt il1rc A11fc)rdert111g zt1n1 Ausdrt1ck 

l1rir1gt, gegcl1e11 ist, S(111cler11 <lt1fscrcien1 at1ch die Mech;1r1is1nc11 u11d Regcl11 be

k;1n11t si11cl, ll<lCh \Vclche11 sich Liie c;ege11stände der Umwelt Zll \'crh,1lte11 pfle

gc11. Kt1rz fcir111t1licrt: es \vird r1t111n1cl1r ei11c n1i:iglichst exakte Kenntnis der 

N;1tt1rgesetzc ZLlr V(lraLISSl'tZllI1g für ci11e 111i:iglichst gr()ßc Sicherheit de11 Wech

selfiillc11 cicr U111\vcltf,1ktc1re11 gcge11übcr. Eir1c sc1lcl1e Ke1111t11is der N<1turge

setze al1er \viec1crt1r11 k,11111 11t1r cr\VC)rbe11 werden, wenn man die Natt1r at1f

n1erks:1111st l1e<)l1,1cl1tet, tlilLi l1icrzt1 111t115 n1<111 il1r <1ufn1erksan1stes !11tercsse zu

\vc11c1L't1. [)11s l11tcrt'SSC 11111/.~ 1ic11 l~c,1?,C11stti111i<1 11 iicr Ll1117.L'<'lt 111111 il1rc111 Vcr

l111ltc11 :11,1?,t'c1 1c111lct 11 1er1ic11, \vc1111 das \'t)n1 !11sti11kt weitgel1t.•nd gelüste Denk

syste111 c1ie glcicl1e cicier eir1c bessere Sicherl1cit bieten <lls die instinktgcbt111-

clc11e Re;1kticir1S\\'Cisc. 

Sei ergibt sich <lt1s c1ieser Sicl1t die Nclt\vcr1digkeit eir1cr Ili11111c111i1111,1?, :11111 (~<'

,1?,e11st11111i. 

llicr bcrtil1rt sicl1die1\t1sl1ilcit1r1g cicr C~reifha11d 1nit der Not\ve11digkcit der Gc

\Vi1111t1ng ge11at1cr Ke1111tr1is der (;cgc11stiinde der U111welt. Die C~reifha11d n1acht 

es 111t.iglich, den (~('gc11st;111d zt1 l1L'rül1re11, abzt1tastc11, ci<1mit ge11at1er ken11en

zuler11t•11 lltld zu »l1cgrcifcr11. Sie 111acht CS n1i:iglich, dc11 c;ege11stand zu vcr

äncicr11 ( „ffa11d :111 il111 zt1 lcger1") t111ci rnit il1m zu expcri111c11ticrcn. Sie ist 

Mittlcri11 zwischer1 dc111 c;ege11sta11d t111d den1 Interesse, das der Mensch ihm 

e11 tgegc11l1ri11gt. 

So erscheint die IIin\\'e11dt111g Zlll11 c;egenstand als ci11c spezifiscl1 nicnschliche 

Entwicklungsrichtt1ng. Sie n1<1g :111 \'crschicclenen IJt111kten der tierischen Phy-



logenese eingesetzt h;1L1en, sie l1at 11irge11ds ;1ls el1e11 im 111e11schliche11 Bereich 

die n1orpl1ologisch-an;1 ton1isch-pl1 ysir)lclgische11 Vora t1ssetzt111ge11 geft111cie11, 

um in extren1er Weise at1sgel1ildet zt1 werde11 t111d sicl1 re;1lisiere11 zt1 k(i1111e11. 

Die Hi11wendt111g zt1n1 Gege11sta11d l1estel1t dari11, ti;1ß d;1s l11teress(', ci;1s cie111 

Gegensta11d zt1gewe11ciet \\·ird, sicl1 11icht 111ehr 11ur d,1r<1t1f erstreckt, cll• er ge

nießb,1r ist t111d ;1ls Nal1rt111gsn1ittel ei11\·erleibt \\'ercie11 ka1111, scl11der11 ci;1fs ciie

ses I11teresse er\veitert t111d verallge111ei11ert \virci. 

Die Neote11ie begri.i11det c-li(' l'v1i>glicl1kc'it t111ci Nc1t\ve11ciigkeit, Cegl'11stii11de zt1111 

Schutze des u11bel1a<1rte11 Kiiri•ers ;1ls Kleicit111gsstücke zt1 l1e11i.itze11, sie clc'111 

Körper 11icht einzuverleil1en t111d de1111cich zt1 ei11e111 'feil c-les Ki.irt1ers zt1 111;1che11, 

i11de111 nia11 sie an1 Ki.irper triigt. L)ie (;reifl1a11ci l1egrü11ciet die Mciglichkeit t111d 

die Nc1twe11digkeit, Gege11stii11tie ;1ls \!Verkzet1ge zt1 be11i.itze11. Da sicl1 11icht <1lle 

Gege11stii11de gleicl1er111aße11 ;1ls Werkzet1g l•e11t1tze11 1<1sse11, scJ11cier11 l•eso11cic'rs 

besc·haffe11e bescJ11ders ci;1zu geeig11et si11ci, gel1t es 11icl1t a11, d,1{5 d<1s !11teresse 

am Gegensta11d sofort versch\vi11ciet, \ve1111 es sei11e11 [)ie11st get;111 l1<1t, f,1Jls es 

sich un1 ei11e11 Die11st l1a11delt, der \viederl1c1lte M<1le geleistet \verde11 scJ!!. Die 

fortwähre11d benötigte Kleidt111g t111ci ci;1s fcirt\viil1re11ci be11ützte Werkzet1g, 

beide si11d 11t1r de11kbar, we1111 ei11 11et1es - i.il1er je11es zt1n1 Nal1rt111gs111ittel l1i11-

at1sgehe11des - l11teresse, ei11 11et1es Verl1iilt11is zt1111 Gc'ge11sta11d ei11setzt. Wiil1-

re11d die Ei11verleil1ung als N,1]1rt111gs111ittel cie11 als N,1]1rt111g die11e11cien Cege11-

stand t111n1ittelbar zum Teil des eigc'11e11 Kört1ers m<1cht, \vird Kleidt111g t111ci 

Werkzeug 11ur niittelbar ei11 scilcher, willkürlicl1 al1legl1,1r u11d wiederat1f11el1111-

l1,1r. Ocr Ct'/>iCllSfc111if Zl'ircf :11111 Ei,'\l'l1t11111, weil er eine11 erweiterte11 Teil des 

Be11ützers darstellt, der Z\V<1r al1legb,1r ist, cier aber wieder L1e11ötigt wird. D;1s 

Interesse a11 der Wiederl1e11t1tzt111g des (;ege11st<1ndes begründet d,1s Verl1ält11is 

des Eigentt1n1s zwische11 Org<111is111t1s t111d c;ege11sta11d. Dan1it gewi1111t der Ce

ge11stand die n1el1r oder n1i11der dat1er11de Beol•acl1tung des Benutzers, ja St)gar 

seine Pflege. Die Beziel1ung wirci e11ger, ei11 in1n1er größerer Teil der Aufn1erk

san1keit und des Interesses wird den1 Gege11stand, seinen Veränderu11ge11 u11d 

sei11em Verl1alten zugewe11det. Die Weiterführung dieser Entwicklung führt 

dazu, daß den1 außerhalb des Org<111isn1t1s vorliege11den Gege11sta11d ähnlicl1e 

Bedeutung zugemessen wird \Vie den Orga11en des Organisn1t1s sell1st u11d 

dieser sich n1it il111en Zll ide11tifiziere11 begi1111t, wie der Eigentt1n1sbegriff dies 

andeutet. 

I Iiern1it ist ein logischer Zusa111n1e11ha11g aufgezeigt, der keines\vegs identiscl1 

sein n1t1ß mit einer historisch tatsächlich gleichermaßen verlat1fenden Entwick

lung. Es muß dahingestellt bleibe11, ob eine I11tensivierung des Interesses an1 

Gegenstand zur Verwe11dung von Kleidu11g und Werkzeug geführt hat, oder 

ob umgekehrt die Folge11 der Neote11ie und Greifhand eine Änderu11g in1 Ver

haltensschema herbeigeführt haben, so daß dem Gege11stand größeres Inter

esse als bis dahi11 zugewendet wurde. Auch bleibt die Möglichkeit einer Paral

lelentwicklung ohne kausale Zusammenhänge offen. 

(;t',t!,l'Jl.\1111/(/ 1J/,, 

f:'!ß~1'J?/lflll 

31 



l 11111'1/- ll1lrl (Jlt/ft'J -

1>1/_f;(lJli_..:,;11i_\(-/Jt"' ll 't-'1"/("' 

Tatsi1d1lich ,1l1er ist die lii11\ve11dL111g zL1111 Gege11stand als ei11 die me11s(-hliche 

cr1t\\'icklungsricl1tt111g s11ezif1scl1 ke1111zeich11e11der Schritt ztt betrachten. Und 

\vie ie(le E11t\\'icklt111g i11 ei11e Ricl1tt111g \'erläuft, deren Ziel m<1n in1 Extre111 

extr;1~1()licrc11 k<11111, S<) k.11111 111a11 ;1t1ch l1ier i11 der Extrap<1latio11 Entwicklt1ngs

z1elc erkl'nlll'Il: Es si11l1 S<)lcl1L', \vic sie V(JI1 den 111enscl1lichen Kultursysten1en 
' 

.1ls \Vl'rtt' at1fgestl'llt t111ll ;111erka1111t \Vc1rde11 si11l1. Zt111iichst 1L1ir1:f 1iie 1'1rl11'it 

,1111 l~l\<.;e11st,1111f ::111 k11/t11rclfc;1 Lcist1111,..;, l1er (~egenst<1nd selbst ztim Wert

,t.;cgc11st.111l1. Ilic l11tc11si\·icrt111g des Interesses am (;eger1sta11d kann dazu füh

re11, t1als es st,1rkcr i111 Zt1gc l1cr 111e11schliche11 Willcnsbildt111g zur Geltt111g 

k<Jr11111t als ti.1s l11tcressc .111 tier (~c\vi1111t111g vc111 Nal1rt1ng, <1111 pl1ysisl·hen Gc-

11t1L~, 1a ir11 I~xtrc111f.1llc k.11111 es sc>g<1r stiirker zur Geltt1ng k<1n1n1er1 als das 111-

tcrcsse a11 tler Erl1.1ltt111g des eigc11cr1 Lebc11s des Organisn1us. L)<1bei k;11111 auch 

tlcr (~cgc11st.111d .1ls s<1lchcr 1\rt t111d (~haraktcr wcitgehe11d ii11dcr11. Ausgehend 

\'(ll1 Klcitl t111t1 \Vt'rkzet1g \vird die gesan1tc Un1welt zt1111 be11ützbarcn, be

\virkl1,1rc11, \'Cr.1rl1eitl1,1rc11 (~cge11sta11d, sie ka1111 un1gefc1rn1t t1nd gest;1ltct wcr

ciL'n t111cl clit'S i11 recl1t viclfacl1cr llinsicht t111d nlit vcrscl1ieder1<1rtigcr Mctl1c1liik. 

Sc1 \vird clit' (;cst,1ltt111g der U111\vclt ganz allgcn1ei11 zur Gestaltu11g vo11 »Ge

gcr1stii11cler1", at1cl1 \vc1111 diese 11icl1t n1ehr nlatcriellcn Charakter tragen, scJ11-

tler11 beiSf1ielS\Veise ()rg<111isatiClllSforme11 darstellen. Nfaxin1en \.Vie >>IlaVigare 

11eccsse \•i\·erc 11c111". zct1gc11 tia\'c111, d<1L~ das den1 c;ege11st<1nd zugewandte In

teresse i111 Ex tre111f,1llc !1(il1cr l1e\vcrtct wcrdc11 ka1111 als das t111n1ittelbare Inter

esse <1n <1l'r Erl1;1ltt111g <1er cige11c11 Existenz. Das Strebc11 nach der Erhaltt111g 

tics ir11 at1l.Scr<lrg<111is111iscl1c11 Bcreicl1 gefu11dc11cn (bzw. gesetzten) Wertes über

steigt i11 (iil'Sc111 Falle das Strel1c11 11ach tier Erhaltu11g aller i11ncr(>rganismischen 

Werte. 

rv1,111 gcl1t S(Jnlit 11icht fcl1l, Wl'l1!1 111<1!1 in1 spezifisch n1CJ1schliche11 Verhalten, 

ti<1s sich i11 ci11er f{i11wentit111g des l11tercsscs zun1 Gege11stanti ku11fitut, eir1c 

l Ii1111 1c111f1111..; c'(J111 i1111t'f'(Jf'<'1l11is111ist·l1l'l1 Wert :11111 i111f.\cror<'1111is111iscl1L'II Wt'rt ( 1'1 , (") 

ke1111t. Dabei kci1111en <1ls i1111er(lrga11is111ische vVerte je11e des st1bjektiven En1p

f111dens t111d I~rlcbens, <lls at1L~ercJrg,111ismische d<1gegc11 die l)l)jektiv crke1111-

barcr1 ErgclJnissc des Wirke11s eines Orga11ismus 11ach at1f.sen (in die Umwelt) 

ZLl '.~<l n1n1cn gl'f ;1 ß t \VC rde11. 

llicrn1it k;1n11 11atürlich 11icht ein tatsächlich bereits extrem verwirklichtes E11t

\vicklt111gsergcb11is cl1ar;1kterisiert St'in: In11ner noch bestehc11 attch beim Men

schc11 die i1111er<1rga11isn1ischc11 Werte 11eben den außerl)rganisn1ischen. Aber 

der fc1rtgcschritte11e (~r.1d der Er1twicklt1ng der Ko1nponc11te der at1fser<)rganis

miscl1en Werte ke1111zcichnct s~Jezifisch die me11schliche t1nd unterscheidet sie 

in1n1er schiirfer werder1d vcJ11 alle11 l1ci tierischen Orga11isn1c11 realisierter1 E11t

wicklu11gcn. 

Die aulscrorga11isrniscl1c11 Werte kön11en materieller Natur sei11, also tatsächlich 

materielle Gegcnstiinlic in1 cigentlichc11 Sinne sein, sie können cbe11so immate

rieller N;1tur, ;1ls(J (;egc11st~i11de in1 übertrage11e11 Si11ne sein. Es bleibt dahin-



gestellt, ob hier eine Differenzierung oder abstufende Reihung in1 wertenden 

Sin11e erfolgen kann oder soll. Sofcr11 es sich nur um die Charakterisicru11g 

spezifisch menschlichen Verl1altens handelt, nluß jede abstufende Wertung 

außer Betracht bleiben. Ei11 Fortschreiten der Entwicklung des spezifisch 

menschlichen Verhalte11s ist jedoch dari11 zu erblickc11, wen11 der A11tcil a11 

außcrorga11isn1ischen Werten i11 sei11er Relatio11 zum Anteil an inncrorga11is

mischen Werten a11stcigt, wenn das Strcl1e11 n<1ch außerorga11isn1iscl1 objekti

vierter Wirkt111g sich nebc11 den1 Streben 11acl1 innerorganismisch befriedigen

dem Erleb11is fortschreitend stärker l1en1crkbar macht. 

Hiera11 wird sichtbar, daß die spezifisch nlcnschlichc Verl1altcnswcise 11ach 

Werten ausgerichtet ist, die vo111 I1111crorg<111is111ischen weg zun1 Außerorga11is

mischen weisen. Sie bringen daher ci11c Gcfäl1rdu11g der Existe11z des cige11e11 

Organismus mit sich, auch die Gcfal1r, daß die i1111erorganisn1ischcn Werte de11 

außcrorganisn1ischen so stark u11tergeord11ct wcrtie11, daß die i1111erorg;1nisn1i

schen verkümmern t1nd il1rerseits die in11erorganisn1ischc11 Korrelatione11 u11d 

damit die orga11ismischcn Ft1nktio11c11 zt1 störc11 l1cgi1111cn. 

Es darf zweifellos nicht vergesse11 werdc11, daß der inncrorga11ismische Bereich 

der ci11zige ist, den wir u11n1ittcll1ar bcsitze11. Wir S()llten ih11 nicht nur zu 

einem Spiegel degradieren, in den1 die gcscl1affene11 <1t1L~erorga11isn1ische11 Wer

te erkennbar werde11, sondern wissc11, d;1L~ er die Grt1ndlage und die ei11zigc 

unmittelbar gegebene Summe dcsse11 d<1rstcllt, was wir als unsere Existe11z t111d 

unsere Persö11lichkcit bezcich11e11 kö1111e11. Wc1111 wir über der Wirkung in1 

at1ßcrorga11ismischcn Bereich auf das Wirke11de selbst vergessen, wird es l1ald 

nicht mehr wirken können. So n1t1ß 11eben den1 Gege11stand der Organisn1t1s 

u11d seine Funktionsfähigkeit selbst als Wert erl1alten bleiben. Die Hi11we11-

dung zun1 Gegenstand kann somit kein Weg sein, der l1is i11s Extrem verwirk

licht werden soll. Er darf nur bis zu ei11e111 optimalen Gleichgewichtszustand 

beider Kompo11enten vorangetricbe11 werde11, wenn er 11icht zur Selbstver-

11ichtung führen soll. 
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Alfred Schraub - Jürgen Kiefer 

Das Strahlenzentrum Gießen 

N<1cl1 t1bL'r fii11r1,1l1rigcr H,1t1zcit gcl1t Li,1s Str<1l1lc11zt'I1tr11n1 ticr U11iversitiit Gic

fst'11 sci11L'r \'<lllc11Lit111g c11tgt'gc11. 1\t1f ei11cn1 Areal \'()11 ca. 1 Cl h,1 am R'111de des 

Scl11fft'Ilbcrgcr vV,1lcit'S l'rstcl1t l1ier fiir c;iefse11 ei11e l11stitt1ti<Jn, die in Deutsch

lar1ci kt'lll \ 1<>rl11lci l1at.' [)ie ILit•e Zllr c;rünci1111g eines »Zer1tr,1le11 lscltClpe11lal1c)

rat(JJ"llllllS«, clas ,1llc11 .A..rl1eitsgrt1pt1e11 clcr U11i\'ersitiit ztir Verfügt1ng stel1c11 

scilltt', gcl1t at1f cle11 fri.1l1c•rt'11 ()rcii11<1rius für Ext1erin1ent<1lphysik, Christi<111 

l:111.1,;,„,,~·1·t„ 1111 /J1, c;c'rtl1se11, zt1ri.1ck, Ller sie i11 cie11 clreilsiger Jal1re11 zuerst prc1t1agierte. Sie \vurde 

\'<J11 sei11er11 Nacl1fcll.~er, cie111 jt'tzigc•11 Seniclr cicr GieL~ener !11stitutsdirektc1re11, 

\Vill1c'l111 l l,111lt', at1fgt·11<1111111c11 1111d n1it 1111ern1ücilicher Energie t1nci Auscia11er 

\'crf<Jlgt. Kriegs- t111d N,1cl1kriegs1,1hre 111it cie1n Niederg;111g der L11dcJviciana 

l1c>te11 11cJtiirlicl1 kei11erlt•i t\1iiglicl1keit zur \'er\virklicht1ng. Als <1l1er die Natur

\visst'11schafte11 i11 (;ieL\t'I1 \\'ieder clt1f- t111d ausgebaut wurden, kc>1111te 111an a11ch 

ciar,111 Llc•11ke11, ciic Plc111c' für ei11 Str•1l1le11zt'ntr11n1 zt1 verwirkliche11. [)ie E11t

\vickl1111g, ciic Kcr11t1l1y'sik t1r1Li Stral1lenbicllc1gie wiihrcnd cles zweiten Weltkrie

ges 1111ci i11 cit.'11 J,1l1re11 cla11;1cl1 ge11c1mn1en l1atte11, z\vang ;1llerdings zu einer 

\vese11tlicl1e11 I:r\vt•itert111g cier 11rst1rünglicl1e11 Pliine, die vclr allein in einer A11s

del111t111g cic·s l1i<Jlclgiscl1e11 ·y·t,ilt•s l1t•stancl, abgcsel1e11 vc>n ei11er betriichtliche11 

Vergrillscrt111g cic·r t1rst1ri.i11glicl1 gep],111te11 technische11 Anlage11, die il1re11 bis

l1erigen K11l111i11ati<>11st1t111kt in den1111111n1ehr installiertc11 65-MeV-Elektrc>ne11-

Li11e<1rl1eschlet111iger geft111cie11 11at. Es \Var wieder (las Verdie11st Hanles, ;1l)er 

,1t1cl1 ;111ciercr l11itiatcirc11 \vie z. ß. cies ()rdinarius für Pfl;1nzc11züchtu11g, von 

l)(Jgt1sl,1\vski, frtil1zeitig <lt1f die Ei11l)ezieht111g der 13i(Jphysik gedr1111gen zu ha

l1c'11. ()!111c' das Verst,inci11is Lier l1essischcn Landesregiert111g und des persön

licl1L'll E11g,1gcn1c·11ts cier Leiteri11 der Al1teilung fl.ir Wissenschaft u11d Forsdi11ng 

in1 l1cssische11 Kt1ltt1sn1i11isteri11n1, Fr.111 Dr. VlJn ßila, wiire allerdings eine Re<1-

lisiert111g 111 clic·se111 \\'eite11 f{;1l1n1en 11ie ni()glich gewese11. 
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J\,1111f'/1„11 ·r r<Jt7. Llcr zal1lrt'1cl1er1 i'v1eta111tirpl1osen der ursprünglichen Idee ist die Grund

l<cJ11zei1ticJ11 crl1;1ltc'11 gel1li(•l1e11: eir1e Einrichtung zu schaffen, die ;1llen interes

sierte11 [)iszipli11t'11 <lffe11 stel1t, we11n l)estin1mte Fragestellungen den Einsatz 

\'c111 l\adicliS(Jtcipen cicicr f)estrahl11ngsc111elle11 erforder11. Man gi11ge allerdings 

fel1l, in1 Str•1l1lenzentru111 nt1r ei11c' tech11ische Hilfstruppe zu sehe11. Die Ver

feinc'rt111g \"CJ11 1\pp•1r;1turen 1111cl Metl1cJde11 erzwingt die Notwendigkeit, einen 

• J Sie ist nllerd1ngs sl+.<>r1 zum V<>rb1lll ge;vc>rclcn, clcnn eine Studie, die im Auftrag der 
l.andcsrcgierung v<>11 !3aden-\.Vi.irtte111berg angefertigt wurde, e111pfiehlt die Einrichtung 
zentraler Lal1<>rat<>r1en fi.ir Arbeiten n1it ls<1t<>11cn nach dem t-..1uster des Strahlenzentrums. 
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(1) Blick auf das Strahlenzentrum vom Le1hgesterncr Weg . I1n Vordergrur1d Hörsaal und 
Lehrtrak t, beide links des Lincarbeschlcun1 gu11gsgcbauc.ies (fo t.: Dr. Waldvogel Rase) . 

recht un1fangreichen Stab qualifizierter Fachleute zt1 beschäftigen. Sie können 

nur gewonnen werden, we11n sie ausgiebig Gelegenheit zu eigener Forschung 

erhalten. Diese Tätigkeit darf aber 11icht i1ur als Zugabe gesehen werde11, son

dern ist unabdingbare Notwe11digkeit ; den11 erst durch eine eigenständige wis

se11schaftliche Tätigkeit möglichst hohen Standards werden die Mitarbeiter des 

Strahlenzentrun1s zu a11erkannten Partner11, um anderen Arbeitsgruppen wirk

lich von Wert zu sein. Erst dann auch kann eine weitere Hauptaufgabe sinnvoll 

erfüllt werden: zugleich Kristallisa tionsker11 .und -keim zu sein für mögliche 

interdisziplinäre Zusamme11arbeit at1f den in Frage kommende11 Gebieten. Die

se umfassen Biologie, Physik und Chemie, wobei biologische Fragestellungen 

im weitesten Sinne gemeint sind, also Medizin, Veterinärmedizi11 t1nd Land

wirtschaft einschließen. 

Das wissenschaftliche Gebäude des Strahlenzentrun1s ruht son1it i11 der Haupt- ~ t>itktitr 

sache at1f zwei Säulen, den I11stituten für Biophysik und Kernpl1ysik. Sie stel-

len zwar grt111dsätzlich Universitätsinstitute klassischer Organisation dar -

ihre Direktoren sind Mitglieder der Naturwisse11schaftlichen Fakultät-, doch 

anders als in traditio11elle11 Anstalten gleicher Fachrichtung gilt für sie das 

»Prinzip der offene11 Tür<< . Obwohl sie natürlich il1re eigenen Spezialgebiete 

bearbeiten, sind sie i11stitutionell verpflichtet, Zusammenarbeit zu pflegen und 35 



a11zureger1, ihre Eir1 rich tt111ger1 <1t1cl1 a11dere11 1\rl1ei tsgrt1ppc11 zugänglicl1 zu ma

cher1. l\1;111 1,an11 allerLii11gs sicl1er '.;ager1, daL~ solcher Altrt1isn1t1s sich auch für 

die eige11e 1\rbeit l1ez;1]1lt m;1cl1t, de1111 vor allen1 die Biopl1ysik lebt vo11 den1 

fruchtl1are11 Austat1scl1 111it a11cleren [Jiszipli11en. Nebe11 diesen beiden Institu

te11 erf(Jrcic·rt der l3etriel1 ei11er S(J !1ochtecl1nisierten l11stitution, wie es natt1r

ge111äß d;1s Stral1le11ze11trt1111 d;1rstellt, Spezialabteilu11gen für bestimmte At1f- · 

ga l1e11gel1iete: ül1er\v acl1t111g, W a rtt111g 11nd gegebenenfalls Wei tere11 t\vicklung 

besonders at1f\ve11diger At1i1;1rature11 (Jbliegt der )>(~roßgeräteabteilung«. U11-

ter der Leit1111g \'011 l1 r(if. Dr. l1<111s Schneider, der auch \vesentliche11 Anteil an 

Pla11t111g 11nd 1\ufl1a11 des Stral1le11zentr11n1s hatte, arbeitet sie cierzeit haupt

sächlich nlit de111 6,c;-MeV-Elektr(1ne11-Linearbeschle1111iger. Auch der Str<1hle11-

sch11tz t111terstel1t ei11er ges(111derte11 Abteilu11g. Eine der wichtigsten Aufgaben, 

11Lin1licl1 die Koordination, I3etretrung der an cias Strahlenzentrum herangetra

ge11e11 Fcirscl11111gs\'(Jrl1,1l1e11 1111d zun1 Teil atrch Ad111i11istr;1tion, s<Jll von der 

»Ze11tralen 1\l1teil1111g·• \v<1l1rge11(>n1n1e11 werde11. Ihr u11terstel1en a11ch alle Ein

richtt111ge11, ciie ge111ei11san1 ge11utzt werden, wie Semi11ar- 1111d Kolloc1uit1n1s

rii11111e, l1estir11111te vVerJ,stiitte11, f lörsaal uncl Biblicitl1ek. Letztere t1n1faßt scho11 

in1 l1eutige11 1\t1sl1;1t1zust;111d n1el1r als 1cJc1ci Bände bic1lcigischer Literat11r, die 

11atürlicl1 ;1uf die st1ezielle11 At1fg;1l1en l1in at1sgewäl1lt wurcle11, 7cJCl physika

liscl1e Werke sci\vie 28 lat1fe11cie l1iophysik;1Jiscl1e tr11d kernpl1ysikalische Zeit

sch ri f te11. 

lufbau Das Str;1l1lenze11trun1 Gie{.5e11 ist ei11e i11terfakultative Instit11tion, also eine Ei11-

ric!1tu11g der (~es;1n1tt111i\·ersität. Pla11t1ng 1111d Atrfb,1u \Vurcle11 bisher vcJn einer 

Sen;1tskc>n1111issi(JI1, der Vertreter aus Natt1rwisse11schaft, Medizi11, Veterinär

n1edizin t111d Land\virtschaft angel1i:iren, diskutiert und kcJcJrdi11iert. De11 Vor

sitz !1at ztrr Zeit der Direktclr cles Instittrts für I3iC)})l1ysik. Später 111üssen beso11-

dere Org.111isatic)11sfc)rn1er1 g(•fur1de11 werden, die teilweise schcJ11 l<c)nzipiert 

sinci. 

Der bat1liche ur1d •1p~1.1rative At1sl1au ist vcJn1 La11de J~fesse11 1111d von1 Bund i11 

1~rcißzi.igiger Weise gefcirciert \vorde11. Ol1ne diese U11terstützt111g l1ätte die mc)

der11e Kc)11zepticJ11 11ie Wirklichl<eit \verde11 können. Sie spre11gt •1t1cl1 äußerlicl1 

c1er1 herkci111111lichen Ral1n1en: In ei11em 4geschossige11 Lab()rtrakt sollen die 

Institute für Kern- t111d [)iopl1ysik sowie die zentrale Abteilu11g ihre Heimstatt 

finden. Ein grc>ßer Teil aller Arbeitsräume sind als c;astlabors ausgewiese11, da

n1it die gewü11schte Zt1san1n1e11arbeit sich auch praktisch realisieren läL~t. Dem 

gr(){.Sen Ziel e11tspricht die app;1rative Ausstattung. Nebe11 der pl1ysikalischen 

und cl1emischen »Normalat1srüst1111g«, ül1er die in rnehr oder mi11der großem 

Maf.Se jedes lnstitt1t dieser Fachrichtungen verfügen m11ß, si11d weitere be

so11dere Einrichtu11gen vorgesehen: mehrere Röntgenbestrahlt1ngsanlagen, 

Elek tronenmikroskopie, M ik rc)spek tral photon1etrie, Hochf reque11zspektrosko

pie, Neutro11engeneratoren sowie 11atürlich Strahlungsmeßgeräte jeder Art. 

Das Arbeiten mit Radionuklide11 erfordert bekanntlich erheblichen räumlichen 
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(2) Mit Hilfe der Elektronensp1nresonanz werden im Ins t. f B1ophys1k strahlenl11olog1sch e 
Vorgange verfolg t (fot.: Dr. Walt1vogel ' Rase). 

u11d tech11ische11 Aufwand. Dan1it gerade at1f diesem Sektor wirkt111gsvolle U11-

terstiitzt1ng gewährt werden kn1111 , si11d die Isotope11laboratorien optimal aus

gelegt worden . Die Abwässer werde11 i11 ei11em Dekontan1i11ationsbunker unter 

der Erde überwacht u11d, wenn notwendig, aufbereitet. Zt1r späteren »on-line«

Date11verarbeitung soll ein klei11er Prozeßrech11er installiert werden, der es im 

Zt1samn1e11spiel mit einem scho11 vorha11dene11 Analogrechner ern1öglichen 

wird, aucl1 kon1pliziertere Probleme der theoretischen Biophysik a11zugehen. In 

gesonderten Gebät1den si11d Werkstätte11 u11d Gästerät1me untergebracht. Diese 

letzteren dürfte11 sich in Zt1kunft als äußerst niitzlich und als eine sinnvolle In

,·esti tion erweiser1, denn scho11 heute zeich11et sich ab, daß der Einfluß des Strah

le11zentrums über die Gre11ze11 Gieße11s und at1ch Deutschlands hi11ausreichen 

\t\7ird. 

Die größte Einzelappara tt1r u11serer U niversi tä t, der schon erwäl111 te Linearbe- .41 bez te1i 

schleuniger, ist in ei11em eigenen Gebäude zwei Stockwerke u11ter der Erde in-

stalliert, um die ohnehi11 in1mer 11och erl1eblichen Aufwendungen für den 

Strahlenschutz zu reduzieren. 

Obwohl i1ur Teile der Gebäude erst provisorisch bezogen werden konnten, sincl. 

scho11 einige gemeinsame Aufgaben i11 Angriff genon1me11 worden. Zu nen11en 

sind hier in vivo-Jodrnessungen an der Schilddrüse, 14C-Bestin1mungen im 37 
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B ed e z-1.lit 11g 

Blicl( attf den 65- 1eV-L1nearbeschlcun1gcr (GHH-Fo to). 

Blut und 15N-Bestimmunge11 in Pflanzen. In1 Institut fiir Biophysik werde11 

folgende Probleme bearbeitet: Inhala tio11 t111d Inkorporation radioaktiver Sub

s ta11zen, Reaktio11en von Zelle11 und Geweben auf Bestrahlt1ng SO\vic die Un

tersuchL1ng vo11 Prin1ärprozessen nach Bestral1lt111g mit Hilfe vo11 Pulsradiolyse 

und Elektronenspinresonanz. Die »AbteilL1ng Großgeräte « bescl1äftigt sich n1it 

Pl1otokernreaktione11, Ker11- und Neutronenspektroskopie sowie Neutroncn

dosimetrie. 

Im jetzigen Ausbat1, der bisher drei Bat1absch11itte t11nfaßte1 ko1111te11 verstrind

licl1erweise noch i1icht alle Wü11sche und Plä11e berücksichtigt werden. Spater 

werde11 weitere Teile folgen n1üssen, u111 vor allem bestimn1te Fragen aus 

La11dwirtschaft u11d Veterinärmedizin bearbeiten zu kö1111en. Eine JnstitL1tion 

\vie diese bleibt imn1er i1n Status eines Provisoriun1s1 weil 11eue Fragen in1mer 

wieder 11eue Planungen erfordern. At1f die geschilderte Weise werde11 de1111och 

die ei11gesetzte11 Mittel so öko11omisch wie möglich ausgenutzt, weil viele par

tizipiere11 könne11. 

Mit der Errichtung der Baute11 des Strahlenzentrun1s ist ein Anfang gemacht. 

Der personelle Ausbau n1uß folge11, wen11 es nicht leere Hülle bleiben soll . Lei

der ergeben sich in dieser Hinsicht kaum erfreuliche Aussichte11. Mit der jetzi-



gen >>Besatzung« lassen sich aber die un1rissenen A11fgaben auch nicht an11ä

hernd erfüllen. Aber auch wenn die perso11elle A11sstattu11g verbessert wird, 

hängt es von den beteiligten Diszipline11 ab, ob die große Idee realisiert \Vird. 

Das Stral1lenzentrun1 ist eine Einrichtu11g der Gesa1ntuniversit~it, es liegt an 

der gesamten Universität, ob es n1it regen1 Leben erfüllt wirll. Seine Ko11zei-1-

tion bietet eine Alternative, wie auf dem Bode11 der klassischen deutsche11 Uni

versitätsstruktur neue Forn1e11 der Zusan1n1enarbeit z11 Nt1tze11 VC)n Forschung 

und Lehre gefunden werden kö1111e11. Das \vird auch in den gerade erschie11ene11 

neuen »Empfehlungen des Wisse11schaftsrates11 a11erka11nt, wo an mehrere11 

Stellen das Gießener Vorgehe11 als l1eisi-1ielhaft angeführt wird. Es ist l1et1te i11-

teressant festzustellen, daß diese Vorstellu11ge11 e11twickelt w11rde11, als das 

Wort »Department« noch nicht kla11gvolles Attribut der A11spr<1chen reforn1-

freudiger Redner war. Wenn es geli11gt, hätte sich einn1al mehr gezeigt, daL~ 

t1nsere »alma 1nater«, die 1111ter de11 alte11 de11tschen Universit~iten die kleinste 

ist, mit Originalität, Mut 1111d Engagen1ent ne11e Forn1en findet und neue Wege 
• weist. 
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Ulrich Mölk 

Vom Detektivroman zum Nouveau roman 
Versuch 
über Alain Robbe-Grillets >>Les Gommes<<*> 

J11 ~e111e111 \!cJr\\"(Jrt zt1 N<1th;1]ic S;1rrautcs PcJrtr11it ii'1111 !11ccJ111111 (1948) 
. . 

scl1rc1l1t Sartrl', es gl'lJc seit 111el1rcre11 Jal1re11 eine Reihe ncg.1tiv at1sgcricl1tcter 

l1tcrar1scl1cr vVc'rkc, die 111a11t\11tircin1anc11cn11c11 kö1111c; l1icrl1cr ,gcl1i:)rtc11 Ct\va 

'\11clrc C~il1cs F'1111.t-1\1!0111111~11'11rs, der gcna11ntc Rc1ma11 Natl1,1lie Sarr;1t1tcs S('tzc 

clil'SC' f{cil1c fcirt. [)l'r !3cgriff 1111ti-rcJ1111111, cicn Sartrc l1icr \'Cr\ve11det, ist 11icht 

llCll f:r t.llICht, S(l\'icJ sic}1 fcststcJJcn liil5t, Zllnl crstcnn1aJ 1633 Jtlf, i111 l'ite] 

ei11cr P;1rc1liic cicr episcl1c11 (;<1ttt111g >Scl1iifcrrcJn1<1I1•: Le 1311 r,<,\cr E.~·tr117.1 11,<,\1111t. 

L'1111tiro1111111 011 /' Histoirc 1{11 T5cr,'\l'I L~1sis. S;1rtre l1iittc alscJ scir1c l{cihc vic·I 

frtil1cr l'i11sctZl'r1 ];1ssc11 kö1111c11. Der Ei11\v;111li, l1icr ha11dclc es sich t1111 ci11e JJa

rodic, in1i.1c111icrt 11icht; <.ic1111 ger;1dc das Cl1araktcristikt1n1 cics A11tircJ111ans, das 

i11 der i111plizite11 cldcr cxplizitc11 Zcrstiirt111g t'i11cr RcJn1a11fcJr111 bcstcl1t, ist r1icht 

at1f ciic [{c1111;1n~J;1rodic i1n c11gcrc11 Sin11c bcscl1riinkt. t'vicl1t 1111r 1iic l'11rc11iit', 

so111icr11 scl1lc1 cl1tl1i11 fl1 1fcs K1111st11111 rk, 5() stellte bereits \'()f Sartrc v'iktc1r 

Scl1klci\vskij fest, t111cl Z\\';1r dt1rcl1aus kt111st\'Crst~indiger <1ls jc11c'r, jc1il'S K2111st

'tl1erk c11tstc/1t 11/s [>11111//c/11 llll1i (-;l','\l'llS111::. ::.11 ir,<,\Cll1fci11c111 l 1c1r/1i/1f. [lie llCllC 

For111tritt1111f, 11icl1t 11111 11 i11c11 111'11c'11!11!111/t1111s::.111iriic-kc'11, sc1111it1 r11 11111 1iic 11lt11 

For111 11/7::_11/iisc11, 1iie scl11J11 11icl1t 111cl1r kii11stlcriscl1 ist. Jedes R1J111a11kt1nst\vcrk 

ist als<J - sei ki.i11nc11 \vir pciintiert fcJrn1t1licren - ztiglcich ein Ar1tircin1<111. 

Ein anderes W<Jrt fi.ir clc11 Begriff 1111ti-rc11111111 ist der 11t1r <1t1f cic11 crstc11 l3lil·k 

\\'C11igcr pc>lc111isch scl1ei11c11dc Tcrn1i11us 1101111t'a11 101111111, dc11 ei11ige 111c>dcr11c 

frar1z(isiscl1c 1\t1tcJr('J1 tincl Tl1corctikcr seit ctW<l fünfzcl1n Jal1re11 verwcndc11. 

No11c'l'1111 1011:1111 l1czcicl1r1ct wcdl'r eine lJcstin1n1tc Scht1lc 11c>ch at1ch r1ur ci11c 

eng un1grc11ztc Dichtcrgrt1~1pc 111it glcicl1er1 ptlsitivcn ki.i11stlcriscl1cn Zielen; den 

sogc11<1r111tc11 11011z1c1111.<· rt>1111111cicrs ist lediglich eir1c gleiche 11egativc li<1ltt1ng 

gen1ei11s;1n1, d. 11. c1ie LJcwt1L~tc At1scin,111dersetzt1ng n1it iiltcrcn litcrarische11 

Forn1c11 t111<.1 Stilc11, die Zcrtrün1mcrung llCr alten Fc>rn1c11 in net1e11 R(1111<1nvcr

suchcn, in licnc11 sich s trcngc Fc>rscht111gsarbci t ( rt'l-11l'rclzt') 11iedcrschl<1gc. 

Alai11 Rcibbc-C;rillet, der Vt)ll mel1rcren Kritikern ;1Js der Wortftil1rcr dieser 

110117.1C1111.1· rc11111111ci11 rs ar1gcscl1cn wird, sagt i11 ei11cn1 sci11cr frtihe11 Essays: Si 

j' c11111/oi l 1 tJl011ti1'rs, 1i1111s /!il'll 1ies 1111,-;;cs, lt' tcr111c de Nc111cil'1111 l\01111111, cc 11'1'st 

p11s 11011r d1:si,'\llt'r 11111' t;ccJ/11
, 11i 111l;111c 1111 ,<,\ro11pc dc;firzi 1i'ccrivc1i11s q11i tr11-

') ()ffcntlicl1c Antrittsvclrlesung, gehalten ar11 1J. Februar 1968. - Den l'eil11cl1r11crn an 
n1cincm Seminar über Alain R<ibbc-(;rillct (Wintersemester 1967!68) mi>chte ich an dieser 
Stelle für eine Reihe wichtiger 1\nrcgt1ngcn und Be(Jbachtungen, die ich gern ir1 diesen 
VtJrtrag aufgentJn1n1en hal1c, r11einen herzlic'hcn I)ank sagen. 



v11illeraie11t d1111s le 111l;111e Sl'11s; dieser Terminus sei nt1r eine be(1t1en1e Bezeich-

11ung für alle je11e t/lti c/1ert-l1l'11t (le 110111)e/les for111es ro1111111es1111cs, c111J11/J/es 

d' exr1ri111er (Oll 1fc Cl't;l'r) 1fe 110ll'l1Cf/cs re/11tio115 c11tre /' /J(J111111C et Je 111lJ11tie, 

1111i so11t deci1ics 11 i11z1l'11t1'r Je r1J1111111, c' est-11-1-lire 11 i1111e11ter /' /11J111111e. 

Den Gedanke11, der a1n Schlt1L; des Zitats <111kli11gt, l1,1t Rt1bl1e-Grillet i11 ei11e111 

etwas ji.ingeren Aufsatz at1fge11cJn1111e11. Diesn1al stellt er il111 progra111111<1tiscl1 

i11 den Titel Noztz)t'1111 1111111111 - l1c1111111c 111J11z1c1111. 111 de111sell1e11 1\t1fs<1tz we11det 

er sich gegen je11e Auffasst111g, 11ach cier Lier -11eue RcJn1<111' d<1s i.iberl1el1liche 

Ziel habe, etwas absolut Net1es zt1 sch<1ffe11, der<1rt, dals er niit de11 liter,1riscl1e11 

Werke11 der Verga11ge11!1eit in1 (~<111ze11 tal1t1l<1 r<1sa 111<1che11 \V(Jlle. Rc1l1l1e-Gril

let beto11t dagege11, daß der 11tJ11111'i111 l(J1111111 \'iel111el1r Vc1rliit1fer l1abe, t111d d,115 

es sich i11 der nioder11e11 liter<1rische11 r1'cl1ercl1c 11t1r ci,1rt1111 h<111del11 l<ii1111e, Liie 

künstleriscl1e Arl1eit dieser Vc1rliit1fer ( et\V<l Fl<1t1berts, DcJstcJje\vskiJs, K<1fk,1s, 

Becketts usw.) fortzufül1re11, sie freilich nicl1t i11 il1ren1 l11l1,1lt zt1 \viecierl11Jlen. 

Er l1ätte un1gekel1rt aucl1 s<1ge11 kii1111e11, dal.s der Titel sei11es At1fs<1tzcs 1\Jo11-

ve1111 ro1r11111 - !101111111' 11011z1 c1111 11icl1t 11t1r cie11 nicldL·r11e11 R<)111<111 cl1<1r<1kteri

siere, so11der11 ebe11so auf die grcJlse11 RcJ111<111werke ~ilterer E~;<)cl1e11 ~1asse, \VCl

bei je\veils der in den Ron1a11e11 Lier 11rt;c11rs1•11rs d,1rgestellte l1c1111111c gegenül1er 

dem im iilteren Werk dargestellte1111c111t.1e1111 sei. 

Was ist das für ei11 11et1er Me11scl1, de11 Rol1l1e-Grillet i11 sei11e11 i{<)111a11e11 d<1r

stellt? !11 seinen theoretiscl1e11 Schrifte11 l1<1t Robbe-Grillet dieses 11et1e ivlen

sche11bild von verschiede11e11 St<111dpt111kte11 ;1us bescl1riebe11. Wir \volle11 auf 

diese Erörtert111gen hier weder eingel1e11 noch at1ch nt1r ei11zelne Aspekte zt1 t111-

seren Ausführunge11 11eranziel1e11. Das l1,1t Z\vei Grü11cie. Der erste liegt ei11facl1 

darin, daß sämtliche mir zugä11gliche11 gedruckte11 Essays Rol1l1e-Grillets JÜil

geren Datun1s sind als sei11 erster, 1953 erschienener Ron1a11, niit den1 \vir u11s 

allein beschäftigen wollen. Zweite11s l1esteht grundsätzlich in1n1er die Gefahr, 

bei der A11alyse eines Werks allztr scl111ell von der Tl1eorie des At1tors, sei i11-

teressant sie sei11 n1ag, auf die IJr<1xis sei11es liter<1rischen Schaffens zu scl1lielse11. 

Daß das sogar für einen so reflektiert arbeitende11 Autor wie Robbe-Grillet 

gilt, wäre nicht besonders scl1wierig zu zeige.n. Aber das ist ein anderes Thern..!. 

Unser Thema ist die Interpretation der Go111111cs, und in ihr ist die Antwort auf 

die dem Theoretiker Robbe-Grillet ze11tral erschei11ende Frage nach Wesen t1nd 

Standort des !101111ne 11011vea1,i enthalte11. 

vVir beginnen mit einer kurzen Wiedergabe der vordergründige11 Ron1anhand

lung. Ein Mann mit dem Namen Garinati hat von Bo11a, der die Aktioner. einer 

\Veitgespannten anarchistischen Organisatio11 in einer wohl flandrischen Ha

fenstadt leitet, de11 Auftrag erhalten, an einem Montag um halb acht Uhr 

abends den Professor der Nationalökonomie, Daniel Dupont, in sei11er Villa zu 

ermorden. Da Garinati den präzisen Anweisungen Bonas nicht in jeder Einzel

heit folgt, verletzt die Kugel das Opfer 11ur leicht an1 Arm. Um einem zweiten 

Mordanschlag zu entgehen, veranlaßt Dupont den Arzt Juard, in dessen Klinik 41 
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er sicl1 bis ZLI (1er fi.ir de11 fc1lgentie11 Tag geplanten Flucht verberge11 \vill, sei-

11e11 ·rc1d ,1n1tlich zt1 L1esti:itig('11. 1\t1f diese Weise will er die Organisatio11 täu

schen. [)er jt111gt' Krir11in,1li11spektc1r W<1llas soll den Fall aufklären. Nc)ch in der 

Nacl1t zt1n1 Die11st,1g trifft er i11 c1er Ilafe11stadt ei11, clie ihn1 at1s sei11er Kindheit 

i11 c1t111kler Eri1111er1111g g<'l1liel1er1 ist. Fri.ih a111 M<)rge11 beginnt er seine Arl1eit. 

Die 1\r1lage der Stadt, n1it il1re11 \:ielen Kaniilen, l)ri.icken, gleicl1en liii11serzei

le11, I\i11gstr;1LZe11, 111acht tiie ()rier1tierung f,1st un111öglich. Zt1cien1 ist sei11e Ul1r 

Mo11tag .1be11d t1n1 l1alb ;1cl1t stel1er1gebliebe11. Die Spure11, <1t1f (lie Wallas st()ßt, 

sind spiirlich t111d \viders11ri.ichlicl1. Das i\1ifstr<1t1en der Leute, niit de11en er zu 

tu11 l1at, erscl1\vert die ,>\L1fg;1l1e. Was er \'Oll der lfatishiilterin Du11c111ts, vo11 der 

Stadtpciliz.ei, \'()11 de11 i\1ieter11 (1es cler Villa gegenüberliege11tic'11 ll;1t1ses, vcin 

E\•ely11c' [)t111(J11t, ei11er !>;111ier\vare11l1iindleri11, was er vcJn den1 \\lirt, i11 dessen 

billige111 (;,1stl1at1s er Qt1artier gencin1n1e11 !1;1t, t1nt1 scl1lief.Slicl1 \'c)n cien1 Arzt 

Jt1ard c'rfiil1rt, gibt Z\V<lr z11 c1e11 verschit.'de11ste11 Spekt1l;1ticir1e11 Anl.115, führt ihn 

der I~i:ist111g sei11er At1fg;1l1e jetiocl1 11icht ni1l1er. A111 Abe11d sticht \.Yallas die 

\ 1illa l)LijJ(J11ts \'(lll r1et1er11 at1f. Er ist pli:)tzlicl1 überzet1gt, da/.S der Atte11tiiter 

ebenfalls ei11 Z\veites i\1al (lClrt (?rschei11e11 wird. Sc1viel glatibt Wallas <1LIS einer 

gel1ein1111s\'Clill'Il Pcistk;1rte schließe11 zu di.irfen, die il1m, obwcihl er cJffenkt111-

dig 11icl1t (1er :\(1ress,1t sei11 kc11111te, auf dem Postan1t <lt1sgel1ii11digt wc1rcie11 

\var. 111 tien1sell1e11 Zin1111er, i11 den1 Gari11ati an1 Vc1rabe11d <1t1f D<111iel Dt1t1c1nt 

geschc1sse11 l1<1t, \V<lrtet Wallas <lt1f den Verl1r('cher. Statt sei11er erscheint jedoch 

Dt1pc111t. [)L1t1c111t !1;1tte bei der ül1ersti.irzte11 F<1hrt i11 die Kli11ik wichtige fJapiere 

vergesser1. [)ie Pistcile ir1 tier lia11d, betritt Dt1pont vorsicl1tig sein Arbeitszim

n1cr. \V.1ll.1s t111d Dt111(Jllt schieL~e11 in1 selbe11 At1genblick. Die Pist()le des JJro

fessors \'ersagt. W<1llas t()tet Dt1pont. Sci11e Ul1r, (1ie vierundzw;1nzig Stunden 

stehengL'l1liel1en \.Yar, li:iL1ft wit'der. Der Sch!L1l.Steil des Ron1,111s führt u11s wieder 

i11s G<1stl1a11s und greift dan1it aL1f die Eingangssze11e zuri.ick. Es ist frül1 arn 

Morge11, Mittwocl1. Wir sel1e11 11c1cl1 ei11n1al Garinati. Garinati l1at i11 der ver

ga11ge11er1 Nacl1t alle Kra11ke11l1äuser der Stadt aL1fgest1cht, er l1at Dt1po11ts 

Leiche schlielslich gefu11den. Seine Zweifel, dal.S er \'ielleicht de11 Professor am 

i\1ontagabe11d docl1 11icl1t tödlich getrc)ffen l1abe, scheine11 ih111 unbegri.indet. 

'\Vall<1s ist sich klar darüber, da(~ er seiner 1\ufgabe nicht gewachse11 W<lr. Dc1ch 

reagiert seir1 Chef, dem er ;1n1 Telefon Bericht erstattet, auf sein Versagen ganz 

a11ders als er\vartet. Kei11e ÜL1erprüft111g des Falles, kein Tadel. Im Gegenteil, 

ein neuer Auftrag liegt fiir ihn schon bereit. Von dem Wirt erfal1ren wir, daß 

Dienstag 1\bend ein gewisser Albert Dt1pont - ein weiteres Opfer der Organi

sation - ern1ordet worden ist. 

Dem Stoff u11d dem Aufbau der 11andlung nach scheint es sich bei diesen1 er

ste11 Roma11 Robbe-Grillets um nichts anderes als einen Detektivron1an zu han

deln. Verbrecher, Mord, Polizei, Detektiv, Untersuchung und Aufklärung des 

Falles - die Requisiten der Gatttrng sind vorhanden. Freilich ist es kein ge

wöhnlicher Detektivroman. Dem Detektiv gelingt die Durchführung seines 

, ;,'' ',, 
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.\uftrages 11icht; er ist es sogar t111d nicl1t c1er Verbrecher, der de11 tödliche11 

Scl1t1ß abgibt. Weiterl1i11 vvird c1;1s Üt1fer nicht wie i.il1licl1 a111 Begi1111cider11ocl1 

\'Or Einsetzen der Rc1111;111l1a11dlt111g getötet, so11der11 erst a11 il1ren1 E11de. 

Schlie{slich vvird der eige11tliche Ti1ter, d. 11. der Detektiv, nicl1t ei11n1;1] zttr Ver

a11twortung gezoge11, scJ11dcr11 erl1iilt sogleich ei11e11 11et1e11 At1ftrag . .c\lles d.1s 

sind Be<1b<1chtt111ge11, (lie el1er at1f ei11e P•1rcidie des !)etektivrcJn1a11s schlie!se11 

lasse11. Der Ei11drt1ck wirci l1estiirkt, \ve1111 111a11 ;111 die N;11ne11 ei11iger RcJ111;111-

figure11 de11kt. G;1ri11;1ti cic1er 13c111;1 - die B.1r1dite11l1al1e1111ati.irlich ei11e11 it;1]ie11i

sche11 Nach11a111e11 l1zw. ei11e11 it;1lie11iscl1 kli11ge11c1e11 St1itz11;1n1e11, c1der ;1t1ch 

W;1ll;1s, für de11 fra11z()sische11 Leser ei11e 11c1cl1 clet1tlicl1ere i\11st1ielt111g ;1t1f EL1-

g;1r W;1llace als für cie11 deL1tscl1e11. Al1er S<lll dieser 11c111l'<'1111 ro1111111, 111it dem 

sich Rc1l1be-Grillet 11ach verschiede11e11, 11icl1t ZLI I:11cie gefül1rte11 t111d 11icl1t ver

offe11tlicl1te11 Rc1n1a11verst1che11 sei11en1 Pt1blikun1 \'Orstellt, 11icl1ts a11L1eres als 

ei11e P;1rodie cies DetektivrcJn1;111s sei11' - Lcil1r1t cias die Mühe ei11es Netterers, 

als de11 sicl1 doch l\.ol1be-Grillet sell1st \'erstel1tl Verei11zelt ist in (le11 U11ter

st1chu11ge11 i.iber die l~c1111111<'S der l'er111i11t1s A11tikrin1i11;1lrcJn1a11 l1zw. A11tide

tektivro111an at1fgetat1cht. D<1ch l1leibe11 die i11 diesen1 Zt1san1111er1]1;111g ge111;1cl1-

ten Feststellu11ge11 dt1rch;1t1s a11 L1er Oberfliicl1e; sie gel1e11 i11 der Methode i.iber 

das, was \vir bisher ;111det1tete11, kat1111 l1i11at1s. liier kö11nte sich erweisen, c1l1 

eine Struktura11alyse nicht ga11z a11dere Arbeit ztt leiste11 vern1ag. Wir wolle11, 

\'Oin Text dazu aufgefordert, V(Jrerst t111sere At1fmerksa111keit at1f de11 Detek

ti\·ron1an lenke11, d. h. nach der Strt1ktt1r des Detektivron1a11s frage11. Vielleicht 

gewinnen wir 5(1 ei11e braucl1bare At1sg;111gsl1asis für die lnterpretatio11 u11sere~; 

Ro111a11s. 

Der Detektivron1a11 - wir de11ke11 l1ier zt111äcl1st ;111 de11 klassisch zu 11e11ne11den 

l yp der e11glisch-an1erika11iscl1en 1il'f<'cti11c stor~; vo11 Edgar Allan Poe über CcJ

nan Doyle bis Agatha Christie - ist n1orphologisch durch seine Verwandtschaft 

mit dem Rätsel tind der l\.ätselarl1eit charakterisiert. Das Geheimnis, ei11 Mord, 

steht gleich einem Ri1tsel an1 A11fang des Romans, am E11de steht die Lösung, 

d. h. die Aufklärung des f;1lles dt1rch den Detektiv. Die Fah11dung und Ern1itt

lung ist das Rate11. Das Rätsel ist so angelegt, als habe es viele n1ögliche Lösun

gen; in Wirklichkeit l1at es nt1r eine, zu der l1ezeichnenderweise die offiziell n1it 

den1 Raten Beauftragten, die Pc1lizeibeamten nämlich, nicht vorstoßen; sie 

bleibt dem Detektiv vorbel1alten, der bei Poe, Conan Doyle und Christie ein 

Privatma11n ist (Dupin, Sherlock Holmes, Hercule Poirot). Der Gegenspieler 

des Detektivs ist der Mörder, der das Rätsel aufgibt. Wird es gelöst, mt1ß er -

sei es auch nur metaphorisch - sein Leben lassen; wird es nicht gelöst, hat er 

gewonnen. Was das bedeutet, sehen wir sogleich. Vorher noch einen Blick auf 

den Detektiv. Was ist das für eine seltsame Person! Er ist in jeder Hinsicht ein 

Außenseiter. Von der Gesellschaft lebt er isoliert. Er ist nicht verheiratet, hat 

keine Kinder, keinen Beruf, ist extravagant gekleidet, hat ausgesprochene 

Ticks, ist Morphinist oder kürbiszüchtender Pensionär. Aber noch etwas an- 43 
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deres t111terscl1eidet ih11 v<in den übrige11 Figt1re11: sei11 großes Wisse11, sei11 t111-

gt•heures De11k\·ern1i.ige11, das et\V<1S ganz anderes ist als der gesunde Me11-

sche11versta11d. f\1it diese111 si11d andere, etW<1 die niitratenden Polizeil1ean1te11 

oder seine Bt'glt'iter, (iie \Vatso11s, <1t1sgestattet, aber charakteristiscl1er\veise 

tap~1e11 sie i111 Ot111l<el11. Licl1t i11 dieses Dt1nkel brir1gt allei11 der At1ße11seiter. 

Der Detekti\·r(J111,111 -- l1at 111ar1 gesagt - ist ei11e Liter;1turg<1ttu11g, die nt1r ir1 

ei11er Gesellsch,1ft existiere11 kan11, dere11 Mitglieder i11 i.iberwältige11der l\!lel1r

l1cit ;1t1f der Seite \'Cln (~esctz u11d Ord11t111g stehen. Ei11 e11glischer Biscl1c>f l1at 

den Detel<ti\·rci111,111 geradezt1 ei11 mc>r<1lisches f\1iirchen ge11;11111t; sei11e f\1or;1l 

bestiitige tind festige die st<1<1tliche C)rli11t111g. D;1s ist sicl1er ricl1tig. Der Detek

ti\·rL1111;111 ist eir1e durcl1 lllld dt1rch l1i.irgerJicl1e (;attur1g, ei11e (;;1ttL1ng, die derl 

l1ürgerlicl1e11 0~1tin1ismt1s, d;1s Vertr;1t1e11 auf d;1s gt1te Ende, ;1t1f clie guten, weil 

erhalte11de11 J(riifte \Vil1erspiegelt. Das Geheim11is, cler Mclrci, niit cie111 der De

tel<ti\·rcJn1a11 ei11setzt, l1edeutet die Stürt111g l-Jieser ()rd11t111g. 1111 Mcirllt•r ist l-las 

[)ose \\'irks;1111, das clie Orl-l11ung i11 Fr;1ge stellt. AL1er r1t111 ist es sel1r irltl'ressant 

testzt1stelle11, d,1/.5 es der <1uf diese Weise angegriffe11e11 c;esellscl1aft 11icht ge

li11gt, <lllS eige11er Kraft die t'rsel1nte Orl-l11t111g \viederl1erzt1stelle11. [);1zt1 l1edarf 

es ei11es At1ßenseiters, ei11es Exze11trikers gar, und das heil.St liter;1risc·l1 docl1 

11icl1ts ;111deres als einer Pcitenz, die VOil je11seits der c;esellscl1aft kcJ111n1t. Der 

Aufsenseiter ist eir1 Engel, der abges;111dt ist, de11 K11echt des 13i.>se11 zu l1esiege11 

und so die in Frage gestellte bürgerliche Ord11u11g zu reetal1liere11. [)as f{ätsel

spiel z\\·ische11 Detektiv und M()rder ist der Kampf zwischer1 Gt1t t1nd Büse. 111 

der Novelle Tlzc Fi1111l Prol1l1'111 l1at C<)11a11 D<)yle diesen Kampf i11 einer hand

feste11 Sze11e dargestellt. Professc)r Mclriarty, die l11kar11;1tic)11 des Büse11, desser1 

Organisation das ganze Land u11tern1iniert u11d gerade den ver11ichtende11 

Schlag vorbereitet, \Vird von Sl1er]cJck Hol111es, der in der At1fgabe to f rt'C so

cict~; fro111 t!zis 111ost 1i1111"z1'ro11s cri111i1111l sei11e }1()cl1ste ur1d letzte Aufgabe 

siel1t, verfolgt und gestellt. Über den1 Abgrt1nd l-ler Reicl1enbacl1f~1lle kämpfen 

sie nliteinander, der Tet1fel t111(i der E11gel. 

Der Detektivrc)ma11 ken11t i11 sei11er \Veiteren Geschichte gegenüber der darge

legten Strt1ktur t111d Bedet1tung Variatione11 u11d Modifil<atici11e11. Detektiv tind 

·räter kon11e11 sich - \Vie et\va bei Sin1enon - me11schlicl1 11äherkc>n1111en, sich 

verstehen oder gar in einer Person versch1nelzen. Hier ist das Schen1a des klas

sischen Detektivroma11s vollends aufgebe11. Der Täter kann als das eiger1tliche 

Opfer erscheine11, das Opfer als Detektiv, der Detektiv als Täter. In jede1n die

ser v.1riationstypen wird das klare Gegeneir1ander von Gut t1nd Böse Ul1ti da

mit der bi.irgerliche Optimismt1s zerstürt. Ein i11 u11serem Zt1samn1enl1ang recht 

interessantes literarisches Experime11t liegt i11 jenen1 Detektivr()man der beiden 

f ra11züsische11 Autoren Boileau und Narcejac vor, der u11ter den1 Titel Celle 1711i 

11' etiiit pl11s ein Jahr vor den Go111111t'S, also 1952, in Paris gedruckt erschien. 

Henri-Georges Clouzot hat dar<1t1s den Film Die Te11flischen ge1nacht. Clouzot 

hat jedoch stark in das (;efüge der Ron1anhandlung eingegriffen; sein Ersatz 



des lesbischen Paares durch ein ord11u11gsgen1äß verl1u11de11es Liel1espaar be

deutet nicht nur den Verzicht at1f ei11e J>ikanterie. 

Der Roman Celle 1711i 11't;f,1it ril11s zeigt 11lll1 erstaunliche Parallele11 Zll u11sere11 

l-;0111111es. Die Ha11dlung setzt 111it der Dt1rchfül1rt1ng eines Mordes ei11, der, \vie 

sich am Ende herausstellt, kei11er ist. Das eige11tliche Verl1reche11 wird \'On la11-

ger Ifand vorbereitet; die i'vltirdszene, der ei11 kurzer Epilclg folgt, bescl1ließt 

den I-fauptteil des Ron1ans. Das Mörderp<1ar wird 11icht zur Vera11twortt111g ge

zogen. Das Opfer, das sicl1 selbst für de11 Tiiter cider Mittiiter hiilt, ist, je wei

ter die Ha11dlt1ng fortschreitet, i111mer \ve11iger in1sta11de, sich t111d sei11e Sitt1a

tion zu verstehen. Es n1acht \'erzvveifclte Verst1che, von A11gst \'erfolgt, de11 

Gang der Di11ge zu dt1rchschat1e11. Je n1ehr es 11achde11kt, desto irrer wird es <111 

sich und der Welt. Der Detekti1.'rci1111111 11111/.~, sei fclrn1t1liere11 die At1tore11 später, 

a11sti1tt 1il'11 Tri11111r1l1 1il'r L(l«~ik :::11 l1cscl1reilil'll, 1ic11 [J1111krc1tt iil'S Dl'11kc11s :::clc

l1riere11. Das Opfer, d<1s hier zt1gleich Tiiter u11d Detektiv ist, l1ewegt sich in 

ei11er verl1exten Welt; die Spure11, die es fi11det, si11d für es u11.1uflösliche Cl1iff

ren. Als Sch<1tte11l1ild des klassische11 l\iitselli_isers erschei11t l1ier außerdem ein 

berufsmäßiger Detektiv, der 11icht 11ur kei11e At1fkliiru11g bri11gt, so11der11 das 

Gehein111is 11och weiter verriitselt. 

Die Liste dieser Parallele11 t1nti A11alogie11 zwische11 den1 Ron1a11 der Boileat1/ 

Narcejac und Robbe-Grillets l~c1111111cs zielt 11icht <1t1f die Herat1sstellung ei11er 

literarischen Abhii11gigkeit at1f seiten Rcibbe-Grillets; sie sollte 11t1r zeigen, daß 

hier verschiedene Zeitgenossen i11 tier Ben1ül1t1ng, das alte Schen1a des Detek

tivromans zu variiere11, - jedenfalls l1is zt1 einen1 gewissen Pt1nkt - ei11e11 ge

mei11s<1men Weg gehen. Wie weit Rcibbe-Grillets Verst1ch i.iber das Experin1e11t 

der Boileat1/Narcejac l1i11<1usgeht, \vird sich, we1111 nian i.iberl1aupt danach fra

gen will, ol1nehin aus dem Folgenc1e11 ergebe11. Wir kon1n1e11 auf diese11 Ver

gleich nicht mehr zurück und wcillen u11s nt111, vielleicht besser gerüstet, wieder 

den Go111111cs zuwende11. 

In dem vo11 ihn1 selbst verfaßte11 Klappe11text der Erstauflage weist Robbe

Grillet zunächst darauf hin, daL~ sein Bt1ch das Ha11dlu11gsschema des Detektiv

romans übernehme (l'11ss11ssi11 tire s11r 111 i1ictir11e, le iietccti11e reso11t 111 '711es

tio11, !11 victir11e 111e11rt). De11 Zusatz, daß der Gang der Handlung gleichwohl 

ein wenig komplizierter sei, begründet Robbe-Grillet mit der Feststellung: das 

Buch sei gerade die Darstellu11g derjenigen vierundzwanzig Stunden, die zwi

schen dem Pistolenschuß des Attentäters und dem Tod des Opfers verstreichen, 

derjenigen Zeitspanne, die die Kugel benötige, um die Entfernung von drei 

oder vier Metern zurückzulegen - die Darstellung also von überflüssigen vier

undzwanzig Stunden (Car le livre est jz1sterr1er1t le recit des vingt-1711atre l1ez1-

res q11i s' ecozilerzt entre ce coz1p de pistolet et cette 111ort, le temps 17z1e la balle 

a nzis poz1r parcourir trois au q11atre nietres - vingt-quatre l1e11res erz trop). 

Wir erinnern uns, daß die Uhr des Detektivs Wallas am Montag halb acht, als 

Garinati den Schuß abgibt, stehenbleibt und erst Dienstag halb acht, als Du- 45 



po11t \•011 der liiesrr1<1l ti)dliche11 Kt1gel getrclffen \vird, weiterläuft. Die S~1anne 

Z\Vische11 L1eider1 Ereig11isse11 \\'irli als iil1erfliissige Zeit begriffen, als scheinbare. 

als f,1lsche Zeit. Die f,1lscl1e Zeit ist liiejenige - das erfäl1rt der Leser auf den 

t'rstl'n Seite11 cies Rc)t11<111s -, Liic der Me11sch n1it sei11en Wiinscl1en t1nd sei11en1 

1·t1r1, 111it seir1e11 \ViLil'rspriichlicl1e11 Ltr1d L111klaren, sei11en t111verständliche11 und 

sin11lc)Se11 r1.111e11 lll1li 11.111tilt111ge11 ausfiillt. Dieser 111e11schlicl1e11 Zeit, als liere11 

S)'l1C)l1)'111e i111 ·rext i11'i 1 crsicJ11, ccJ11l11sicJ11. 1lt;c11!11,'\C, ccJ11rlJ11rc usw. at1ftrete11, 

stel1t die echte Zeit (lc tc111;1s) e11tgege11. Sie ist rei11es M;1fs t1r1d reine Bewe

gt111g, sie ist liie pl1~/sik,1lische (Jder 11et1tr;1le Zeit, die Zeit. die d;1s r~e\Vt1l~tsei11 

des l\le11scl1e11 11icht trül1t. Die Ei11ga11gssze11e Lies Rc>n1;111s l1escl1rl·il1t de11 über

g<111g \CJ11 Lil'r ei11e11 zt1r <1r1dere11 ZeitCJL1alitiit. 111 <it'r Mc)rge11Liän1111ert1ng 

riit1111t lier Wirt die c;,1ststt1L1e <1tlf; er schliift ll(JCl1. De1111cJc\1 (Jlit'r ger.1de des

\\·ege11 si11d sei11e f)e\vegt111ge11 ;1l1so!t1t sic\1er, VOil llr<1lte11 (;esetzen geregelt. 

Je<ie sei11er c;este11 ist ex;1kt - er arbeitet \Vie ei11 AtrtCll11<lt. 111 (le111 i\t1ge11l1lick 

jedc1cl1, \\'Cl <ler Wirt ztr sich kcJm111t, \VCJ er sei11e I11cli\•i<it1<1litiit \vieclererla11gt 

(Sl' rccl1111111itrc, rt'CcJ11c 1rcr S<lll l'.tistc11ct' 11r<J11rc'), stel1t die echte Zeit still, u11d 

clie schei11l1,1re, 111e11scl1licl1e Zeit beginnt il1re liit1scl1t111ge11 t111ti ihre11 Wirr

\Varr. 1\ls sc1lcl1e11 Wirr\v,1rr stellen sich i11 der T;1t alle I3en1ül1u11gen her;1t1s, 

das Verl1recl1e11 i11 der Vill;1 <ies Prcifesscirs at1fzt1kliire11. Alle [)et1tt111gsver

sucl1e, zt1111.1l liie lies Detektivs, dtrrch Verh()re, lns~1ektic111e11, l11ciizie11, Kcir11-

binatic111e11 l1i11ter ci<lS c;el1ein1nis des Atte11tats Zll dri11ge11, alle Sptrren, ;1t1f die 

vVall.1s st(ifst lllld dene11 er 11achgel1t, fiil1re11 Zll kei11en1 Ergeb11is. A111 Schlt1ls 

des I\(Jn1a11s sel1e11 wir wieder Lie11 Wirt in seiner G<1ststt1be. Sie h<1t sicl1 wieder 

i11 d<1s \'Oll Ft'nsterscl1eil1e t111d S~1iegelglas begrenzte J\l1uarit1111 verwa11delt, als 

d<1s sie ;1111 1\nfa11g des I\c)1n<111s erschie11e11 \var, s<ila11ge liit' reine Zeit n(Jch 

l1errschte. l),1s Wasser, i11 de111 der Wirt treil1t, ist l1as Wasser, tiiis nach Sig

n1t111d Fretrd d;1s \'<1rgebt1rtlicl1e Mediu111 des Menschen symb<1lisiert <icier nach 

C<1rl (~ t1s t<1 v J tr 11g d<1s Reich des U 11l1ewuls te11 ist. [)ie nicl1 t v<in1 13ewtr fstsein ge

trül1te11 robciterl1,1fte11 Geste11 des Wirts sind Bewegtrngen, liie die reine Zeit 

n1essen k,11111. Die Al1t1arit1n1sszene begegnet nocl1 ;1n einer andere11 Stelle des 

Ro111<111s. Sie interessiert trns dort bescJnders deshall1, weil in ihr ei11 t1111nittel

barer Beztrg zu ei11er Figtrr hergestellt wird, die charakteristische Gen1einsa1n

keite11 n1it de111 niaschi11e11h<1ft agierende11 Wirt hat. Es ist BcJna, der ciie Aktio

nen der Verbrecher<)rga11isation auf liem Sch<1t1t1latz des Romans leitet. Bo11a 

empfiingt die i.1riizisen Atrftriige V<Jn oben t111d leitet sie als entsprechend prii

zise A11\veisu11gen <ln seine Untergebenen weiter. Alles ist exakt gepla11t, und 

sofern nur Bon;1s Befehle exakt at1sgeftihrt werden - c;arinati hatte bei der 

Durchführ11ng seines Auftrags eine Kleinigkeit übersel1en -, kann es kei11en 

Irrtum geben. Bona lel1t als RcJboter in der Dirr1ension der rei11e11 Zeit, il c1 le 
terr1ps heißt es im Text. Gele11kt wirli er von einer Instanz, die ei11er Ko11trolle 

nicht bedarf, Sie liegt jenseits der im Ron1an dargestellten Welt. Die Ordnung 

dieser Instanz ist die Ordntrng der reinen Zeit. At1f dieses Jenseits, das durch 



1\kte u11d Befehle i11 die diesseitige Welt l1es Menscl1en ord11e11d eingreift, \vird 

n1ehrere Male in1 J{orna11 a11gespiclt. L;1t1re11t, l1er Polizeipriifekt der Stadt, 

weist in ei11em sei11er C~es1)riicl1e n1it W;1llas at1f tiiese a11dere Welt 11i11: 1'vl11l

l1t'11re11se111c11t, S<lgt er, lt' Cllll/J ift' /JISIL!lt'f 17111 LI llll; [)1111iel 0It/JL)l1f l'Sf /:Jtlrfi 

1!'1111 i111tre 1110111ft'. In ei11L'r U11terrellt1ng r11it einen1 sei11er l11s~1ektoren, der n1it 

einer eige11e11 Hypotl1ese zt1r Kliirt111g des f;1lles at1fw;1rtet, bezeicl111et L;1t1re11t 

das Atte11tat auf l1e11 Prc)fesscir ;1ls K11pie ei11es Ereig11isses, l1esse11 Origir1;1l t111d 

Scl1lüssel a11l1ers\v1J liege11: 1111 1itJ11/J/c, 1111c ct111i1', 1111 si11111!1' c.t1'1111J/11ir1' 1i'1111 

eve11l'1111'11t 1io11t !' ori:{i1111l L'f 111 clcf stJ11t 11illc11rs. At1cl1 Wal las fül1lt t1iese je11-

seitige Macht, die il111 111el1r111;1ls zt1 1 Iandlt111ge11 gege11 sei11e11 Wille11 t111d ge

gen seine bessere Ei11sicht Z\\'i11gt. [Jal1ei ist es 11t111 gleichgültig, c1l1 sicl1 tiiese 

M<1cl1t ei11es Verkel1rspciliziste11 C)ller ei11es Li111C)ll<llle11\•erkiit1fers l1ellil'llt. 111 

der Bah11l1ofsl1alle fragt vVall;1s ei11e11l. 1 l'lllit'11r1i1' li11/t71lil1Il', W() er eir1 'felef()l1-

buch ei11sel1e11 ki)1111e. Der C~efr,1gte vveist ;1t1f tiic' ;111dere Seite lier Jialle, \Vt) 

Wallas lediglich eine11 Zeitt111gskic>sk e11tdecl\t. Es schei11t W<1llas, sei l1eilst es in1 

1·ext, ;1ls habe ller Verkiit1fer sei11e !~rage 11icl1t verst;111de11; de1111c)cl1 (171111111i-

111t;111t') e11tfernt sicl1 der Detektiv i11 der ;111gegel1e11e11 Ricl1tt111g, \'r111 der Si1111-

losigkeit dieses Ga11ges ül1erzet1gt. 111 der St;1cit erku11liigt sich Wallas bei einen1 

\'erkehrspoliziste11 11ach den1 \Veg zt1r I)c>st. [)er l)cllizist bescl1reil1t il1n1 de11 

Weg: bis Zllr KrellZllI1g, da1111 recl1ts llS\V. :\ls w.1!!,1s an die Krel!Zllilg gel;111gt, 

\vill er jedoch erst links l1ert1n1 zt1r Kli11ik des Dr. Jt1arli. Da f~illt ihm ei11, tials 

der Polizist glat1be11 kö11nte, er l1al7e sei11e t\t1skt111ft schlecht \'ersta11de11. w,11-

las dreht sich un1 u11d siel1t ;1uch gleich, wie ller P()lizist t1111nißverstä11dliche 

Zeiche11 n1acl1t, er solle n<1cl1 rechts al1l1iege11. \!\7ürde Wallas jetzt tr()tzdem 11;1cl1 

links zur Klinik weitt'rgel1en 1 Sl) di.irfte der Prllizist il111 für eine11 Narre11 h;1l

te11. A11dererseits wäre es aucl1 all1er11, zuri.ickzukel1re11 t111d den1 Bean1te11 eine 

umstä11dliche Erkliiru11g Zll gel1e11. s() biegt vV<1ll<lS gege11 seinen Willen rechts 

ab zur Post ( r1111l,"{re l11i). 

Diese je11seitige Instanz ist jedocl1 l1i11sichtlich des Detektivs 11ocl1 i11 ga11z a11-

derer VVeise wirksam. Wallas mei11t ja, es sei sei11e Aufgabe, den ver111ei11t

lichen Mt)rdfall aufzuklären. Seine Ben1ül1t1ngen, dieser Aufgabe gerecl1t zt1 
• 

werden, schlagen fehl. Aber Wallas löst dennoch das Problen1 des Attentats 

(il reso11t !11 q11cstio11), wiederun1 jedoch gege11 sei11en Wille11: er tötet Da

niel Dupont. In1 klassischen Detektivroman ko1111ten wir den Detektiv als Ab

gesandten (Engel) des Guten bezeichnen, der die Ord11ung 1 die durch das Ver

brechen, den Akt des Bösen, gestört war, wiederherstellte. In dem Roman 

Robbe-Grillets hat der Detektiv Wallas eine durchaus vergleichbare Mission. 

Sei11e ihm selbst als si11nlos und schließlich erfolglos erscheinende Tätigkeit ist, 

objektiv gesehen, vo11 Erfolg gekrönt: auch er stellt die Ordnung, die gestört 

\vorden war, wieder her. Ordnung bedeutet l1ier die Herrschaft der neutralen 

Zeit, der reinen Bewegung, in deren n1athen1atischen Rhythmus sich der 

Mensch nur dann einfügt, wenn er als Automat der Stimme des lenkenden Jen- 47 



seits gehorcht. Diese 11et1trale Zeit - 111a11 denke an Wallas Uhr - k<11n in den1 

At1ge11l1lick Zllm Stillstand, als G,1ri11ati eine gering scheinende Anweisung B()

nas nicht l1eachtete, 11ii1nlicl1 d,1s elektrische Licht rechtzeitig ;1t1szuschalten. 801111 

111)c1it 1iit 1{' 1;t1'i11,frc !11 !111r1ii·rc; il 11c /'11 1-111s f11it, et tc111t 11 1;cl1011e. Gari11atis 

me11schliche Sch\väcl1e ist d<1s Verbreche11 11euen Zeichens, das die Ord11t1ng i11 

Frage stellt. Der Dett'ktiv \Vallas ist V<)I1 <,ben abgesandt, diese11 Fehler zu 

korrigiere11. !11clen1 er [)t1pc111t tötet, erfi.illt er das (~esetz. Die ge11au n1essende 

Zeit flie(~t \·<111 11et1en1 i111 ·rakt der Ordr1t111g. \V,1llas' Uhr lät1ft \Vieder. Wen11 

man de11 G<111g der R<1n1<111l1a11dlt111g so verstel1t, eri.ibrigt sich die Frage, wes

l1alb de1111 Wallas, der ja in1n1erl1i11 einen l'vle11schen getötet l1at, 11icht zt1r Ver

a11t\\'l)rtt111g gezc)ge11 wird. W;1llas selbst, in den1 Labyri11tl1 seiner 1nensch

licl1e11 U11zt1lii11glichkeit gefa11ge11, versteht sei11e11 Chef nicht t111ci wt1ndert sich. 

Sein Vcirgesetzter, der cie11 Pla11 ke1111t, hat kei11en Grund, de11 u11\vissende11 

Bote11 zt1rechtzt1\veise11, ebe11sc)we11ig, wie sich die l1ürgerliche (~esinnu11g, die 

sich nacl1 der Wiederl1erstellu11g ihrer Ordnung seh11te, es den1 Detektiv ver

i.ibeln kc)1111te, d,115 er sei11er Missio11 getret1 das Verl1reche11 <1t1fkliirte. Robl1e

Grillet l1at, blickt n1an at1fs (;a11ze, die Strt1ktt1r des klassische11 Detektivrc1mans 

i1ber11ci111n1en, freilich l1abe11 die ei11zel11e11 Elen1e11te dieser Struktur die dia

metr<1l e11tgege11gesetzte Bedet1tt111g. Der Ordnur1g ciort steht, gemessen an ihr, 

die 11egati\·e Ord11t111g gege11i.il1er. !11 diesen1 Sin11 könnte man, t111d ich glat1be 

11t1r i11 diese111, \'c111 ei11en1 Antidetektivroman sprechen. 

Eine Sze11e cies Bt1cl1es fafst das ganze Schen1a der Ron1<1nha11dlu11g i11 einen1 

Bild zt1s<1n1n1e11. D<1s Bild zeigt ei11e11 Scl1<1t1spieler <1tif der Bi.ih11e. Die Worte 

1111d c;estik des Scl1aus~1ielers si11ci i11 ei11en1 n1i11utiöse11 Pla11 festgelegt; sola11ge 

er diese11 Pl,111 ~,riizis befolgt, erfüllt er das Gesetz des g()ttlicl1e11 Textes. Doch 

plötzlicl1 l1iilt cier Sch<1t1spieler inne. Als Mensch sträubt er sich, de11 i\nweist1n

gen seines (~cittes \veiter zu folge11. Die Gesten erstarren, die Zeit bleibt steht'n. 

Nach kt1rzen1 Aufbegehre11 fi.igt sicl1 der Schauspieler wieder i11 seine Rolle. 

Das Stiick lät1ft in de11 vcJrgeschriebene11 B<1l111e11 >veiter. Die Uhr Gottes geht 

wieder. Die in1 Text des Ron1ans suggerierte, von 1111s verdeutlicl1te Gleichset

z11ng Scl1at1spieler - Mensch, At1tor - G<Jtt, Scl1auspiel - Lebe11, weist at1f 

ein literarisches Bild, das bei antiken Stoikern und dann wieder bei europä

ischen Autore11 der Spiitre11aissance und des Barock häufig begegnet. Auf die 

Verwendu11g dieses T<Jpos, der die At1fgabe hat, den liandlu11gsga11g und sei11e 

Bedeutt111g klarer heratiszustellen, ist Robbe-Grillets Griff in das unerscl1öpf

liche Arsenal der a11tike11 Literatur nicht beschränkt. Aus demselben Grt1nd der 

\'erdet1tlichung zeich11et R(1l1be-Grillet seinen Detektiv als neuen Odipus. 

Die Verbindt1ng mit den1 Odip11sstoff stellt bereits das de11 Go111111es vorange

stellte l'v1otto l1er. Es ist ei11 Vers at1s Sophokles' Kij11ig ()rfip11s. Der griechische 

Wortla11t E<jY)iige a' UX<>V' (J ;"l(lV' <igrvv z91)i·o~ >es l1at dich (gemeint ist Odipus) 

gegen dei11en Wille11 entdeckt die alles sehende Zeit< erscheint hier in leichter, 

aber nur so W alias' Schicksal kennzeichnender Variation als Le ternps q11i 



11eille ll to11t, 11 1lo1111c /11 so/11tio11 11111/grt; toi. Daß die Fal1el u11seres f{c)n1ar1s 

und der Ödipusstoff, 111.'r Llrstotf, wie Er11st Bl<Jcl1 sagt, (/es D1'tcktoriscl11'11 

scl1lccl1tl1i11, inhaltlicl1 Beziehu11ge11 at1fweise11, lehrt eine ei11fache 13e(Jb<1chtu11g: 

vVie Wallas ist Ödipus Täter t111d IJetektiv zugleicl1, Tiiter: er erschliigt ei11e11 

Greis, der ihm an ei11er Kreuzu11g de11 Weg vers1:Jerrt - Detekti\•: ödi1:1t1s ver

l1ört Perso11e11, samn1elt I11dizien, zieht Schli.isse. KrecJ11 ist der erste, den er 

ausfragt. Es folge11 theba11ische Bi.irger, JcJkaste, scl1ließlicl1 ei11 Hirte, der ei11-

zige Auge11zeuge. Ödipt1s leistet gutL' ,\rbeit. Als erpr<Jbter f{iitsellöser löst er 

at1ch das Rätsel des Mordes. ~\ber \vie bei \\l,1llas ist es ei11e s<Jl11ticJ11 111c1lgr1; 

/ !I i. .,, 
Zal1lreiche Anspielt1nge11 i111 RcJ111<111text ver\va11del11 die Sze11erie i11 de11 Schau-

11latz der antiken Tragödie und wiederl1ole11 i11 W;1ll;1s' Schicksal das Schicksal 

des n1utterliebe11den Vatern1c)rders. Ei11e Straf.Se l1eilst r11c llt' Cc1ri11t!1c. Eine 

Zeitungs11otiz n1eldet ei11e11 schwere11 Verkel1rst111fall s11r lc1 ro11lt' lit' 01'/f. Eine 

JJlastik auf ei11en1 große11 Platz i11 der Stadt zeigt eine11 griechischen Streit

wagen Le Cl111r 1le /' Et11t; in de111 ScJckel ist der Nan1e des Künstlers ei11ge

ritzt: Daulis. Das Schat1fenster ei11es Papierwarengeschäftes ist bedet1tt1ngsvcJll 

dekoriert: ein Maler hat die vor ihn1 liege11de Bleistiftzeich11t111g fast voll

e11det; sie stellt eine griechische La11dschaft dar, Rt1i11e11 ei11es Ten11:1els, Zypres

sen, im I-1intergru11d eine Stadt n1it Trit1n1pl1bögen u11d Palästen. Aber die Vor

lage, 11ach der der Maler arl1eitet, ist 11icl1t das erwartete griechische Land

schaftsbild, sondern die Stral.Se11ecke ei11er m<Jderr1en Stadt, ur1d deutlich er

kennt der die Schaufensterdekoration l1etrachte11de Wallas die Villa des Pro

fesscJrs Daniel Dupo11t. Der Betrt111ke11e, ei11 Stan1mgast i11 der t111s schon be

kannten Wirtsstt1be, vereinigt Zi.ige des Tiresias, der Sphinx und jenes vom 

1'runk erhitzten korinthischen Man11es, der bei Sophokles besser über Ödipus' 

Herku11ft orientiert ist als er selbst. Dieser i11rog11e gibt das in seinen Bestand

teilen laufend variierte Rätsel at1f: Q11el t'St /'1111i111c1l 1711i le 11111ti11 usw. Wa]J,1s, 

der an1 Schluß des Roma11s seine vo11 de11 viele11 Märschen geschwolle11en 

Füße betrachtet, kann sich bei seinem erste11 Ru11dgang durch die Stadt dt1n

l<el daran erinnern, daß er hier schcln einmal in seiner Ki11dheit war. Spä-
• 

ter konkretisiert sich diese dunkle Eri11nerung zu der Gewißheit, daß er t1nd 

seine Mutter hier vor langer Zeit nach seinem Vater gest1cht hal1en. I-Iät1fig 

zeigen bestickte Fenstervorhä11ge - Wallas betrachtet sie vom Gehweg aus 

- dasselbe Bild: zwei Hirten i11 antikem Kostüm u11d ei11 Schafmilch trin

l<ender nackter Säugling. Von e11f1111t 11b11111io1111e bzw. e11f1111t tro11ve wird 

111ehrmals im Text gesprochen. Verschiedene Hinweise machen endlich deutlich, 

daß Daniel Dupont kein a11derer als Wallas' Vater u11d die Papierwarenhändle

rin Evelyne, geschiedene Dupont, keine andere als Wallas' Mutter ist. 

Diese über den ganzen Roman verstreuten Textstellen - wir haben längst 

nicht alle erwähnt - fordern den Leser dazu auf, Wallas und Ödipus mitein

ander in Beziehung zu bringen, d. h. Wallas als modernen Ödipus zu ver- 49 



stel1e11. vVas sich at1s de111 c1ben tiurchgefi.ihrten Vergleich t1nseres Rc1n1a11s 1nit 

tien1 klassischen Detekti\"r<1111<1:1 ergab, \vird dt1rch die 1\nspielung auf die 

Odipusfabel \'erliet1tlicht. ()dipt1s' Geschick ist von der Geburt bis zt1m T(1d 

\C111 der u11u111scl1riinkt('Il !'v1acht t1nd dem undt1rchdri11glichen Wille11 der (~ott

l1eit bestimn1t. !'v1e11schlic\1es Schicksal ist nicht dt1rch die Frage n<1ch Scl1uld t1nd 

Si.1hne zt1 begreifen. I\iitsell1aft t111d ge\valtig \Virkt jene Macl1t; 11;1ch ihrem 

exakte11 Pla11 erfüllt der Mensch tien Auftrag seines Lebens. Odipus aber -

t111d ti;1ri11 ist er lier tragische l1eld - zwingt, getriebe11 vo11 ei11en1 t111erscl1ütter

liche11 vVille11, tiie Wahrl1eit Zll ergründe11, sein ft1rchtb.1res Ende sell1st herbei, 

l1e\vt1l.St p<1ckt er sei11 Schicksal a11, we11n er <1uch daran zerbricht. Davc1n k<11111 

freilich bei \Vallas, lien1 nioder11en Odipus, keine Retie sei11. R(Jl1be-(~rillets 

l\(1n1;111 ist keine Tr.1gödie. Die a11onyn1e Macht ist zw<1r d,1 t111d l1estin1n1t clen 

L;1t1f der [)i11ge 11ach einen1 ~1riizisen Plan, aber weder ist der Pla11 furcl1tl1ar, 

11<1cl1 gil1t es ei11e11 J-Ielde11, der gegen sein Schicksal a11ren11t und a11 ihn1 zer

L1richt. 1\t1ch d;iri11 t1nterscheidet sich der 1noder11e Odipus vc1n den1 a11tike11, 

li;1f.S er das Riitsel Z\V<1r objektiv, aber nicht subjektiv li:ist. w,1llas siel1t die Zei

chen t111d \'ersteht sie nicht. Die a11onyn1e Macht, lier alles gel1orcl1t, hat die 

Welt chiffriert. S(Jlche (~iffre11 si11d 11eben de11 versteckte11 Hinweisen at1f die 

()dipt1sfal1el viele andere leitn1otivisch wiederkehre11de Di11ge, Bilder u11d Wor 

te, die die ei11zel11e11 H;111dlu11gsph<1se11 u11d Handlungsc1rte n1iteinander ver

knü~1fe11, i11 ei11en1 riitselhaften Geflecht erschei11en lassen. Die Sphinx ist da; 

;1ber ()diptis 11in1n1t nicht einmal niehr ihre Fr<ige wahr. 

Einer a11deren Bedeutungsschicht, die sow(1hl niit der R(1n1anhandlt111g ver

k11üpft als Jt1ch in die Anspielt1ngen auf das Odipus-Schicksal einbez(1ge11 ist, 

wollen wir t1ns zun1 Schluß unserer Analyse zuwenden. Der erste lii11weis 

.1t1f sie wird <ltich l1ier bereits auL~erhalb des eigentlichen RcJma11textes, d. h. 

vc1r den1 Einsetze11 der l1a11dlt1ng gegel1e11. In diesen1 Fall geschieht das in1 

"fitel. Die Gc1111111cs, die Radiergt1n1n1is, die der Titel nleint tauchen im Ver

l;iuf der J-l;1ncilt111g ;1n niehreren Stelle11 auf. Wal las betritt einige Male ei11 

Pa pier;v a rengeschii f t, t1n1 ei11 I\adiergt1mmi vc1n besonderer Quali tii t zu kau fe11. 

c;esch1neidig sclll es sei11, weich, leicht zerreibbar, so daß es sich beim R;idieren 

i11 St;iub ;iufli)st. w,1llas weils, dal:S er früher einn1al ein solches Radiergummi 

gesel1e11 hat. In1mer \Vieder fragt Wallas 11ach diesem besc1nderen Gt1n1mi, in 

Fachgesc\1iiften, an1 Ki(1sk in der Bahnhofshalle, in ei11em Warenlager. Der 

Grc1ssist, vcir dem Wall;1s zuletzt seinen Wunsch äußert, entgegnet, daß er 

trüher einmal - 11v1111t /11 ,-;:111'rr1' - den Artikel geführt habe. Das ist alles. Die 

\ ergeblichkeit dieses Suchens steht in deutlicl1er Parallele zu dem Versagen 

vVallas als Detektiv, der, subjektiv gesehe11, auch nicht das Richtige findet. 

Die Verknüpfung mit dem Odipus-Schicksal stellt Wallas' Äußeru11g im Laden 

der E\'elyne D11pont her: er kön11e sich du11kel an die Fabrikn1arke des von 

ihn1 gesuchten Radiergummis erinnern, ein Name mit sechs Buchstaben, die 

beiden niittlere11 d i. Weder Wallas noch Evelyne, wohl aber der Leser weiß, 



um welchen Nan1en es sich hier handelt: 0-e-d-i-p-e, CEdipe, ,ödipus<. Dan1it 

erhöht sich die Suche 11ach den1 Radiergummi zur Allegorie der Suche 11ach den1 

Selbst. 

ödipus hat die Rätselfrage der Sphinx nach den1 Menschen, d. h. nach ih111 

selbst, richtig beantw<)rtet und weifs am Ende seiner Wal1rheitssuche, wer er 

ist. Wallas, dessen Rückkehr in die eige11e Vergange11heit vers1-)errt ist, der ()hne 

Bew11ßtsein seiner Individualit~it dahintappt, setzt niehrn1als, aber stets ohne 

Erfolg und immer eigentlich 1111r 11ebenbei, z11 Versuchen an, sein Ich zu fin

den, ei11 Ich, das sich - wie das weiche Radiergummi - leicht u11d gleichsam 

von ~elbst auflöst, ein Ich, das - wie das I-\adiergun1n1i im Romangeschehe11 -

nicht da ist. In einer Welt, t1eren Zeit u11d Ordnung von einer a11onymen Macht 

ebenso rätselhaft wie unbedingt bestimmt ist, leben nicht Individuen, sonder11 

bewegen sich Auton1ate11. 
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G. Wolf-Heidegger 

Andreas Vesalius 
und seine Beziehungen zu Basel*> 

„!'v11r !St ZllillLlt, 

c1<1L< icl1 c1ie Scl1\'.',icl1e \'()!1 allen1 Zeitlicl1e11 recl1t SF1i.ire11 nit1l.S, 

l1is ir1 r11ei11 lierz l1i11ei11, 

\vie r11ar111ichts l1alte11 sc)ll, 

\Vie 111,111 11icl1ts packe11 k<1n11, 

\Vie ;1lles zerl,1t1ft Z\Vischen c1en Fi11gerr1, 

,1lles sicl1 <1t1flclst, \V<)ll<lch wir greifer1, 

alles zert;el1t \Vie l)t111st t111d Tr<1t1n1. 

l)ic· Zeit, c1ie ist ein S<l11c1erl1ar Di11g. 

\!Vc'11r1 111,111 S<) l1i11lel1t, ist sie rei11 g<1r nichts. 

i\ber da1111 at1f einn1<1I, cia SF1Ürt n1a11 r1ichts als sie. 

Sie' ist t1111 t111s hc•rt1n1, sie· ist <1t1ch ir1 t1ns cirir111er1. 

1\llei11, 111<111 r11t1l.5 sicl1 <1t1ch V<Jr il1r 11icht fürchte11. 

1\t1ch sie ist ei11 Geschcipf des V<1ters, der t1ns alle erschaffen hat.« 

Es ist nicl1t vo11 ungefiihr, daß ich diese vom Hauch der Vergänglichkeit um

wehten t1nd dclch so tri.istlichen Worte der M<1rschallin aus lit1g<> vcin l-f<if-

1nan11stl1als »Rc>senkavalier« an den A11fang n1einer Gedenkvorlesung gestellt 

habe, W<lr ich d<Jcl1 n1it ur1serem lieben Ferdin<111d Wagenseil, vor dessen Ma11en 

wir uns heute verneige11 und desse11 Person und Wirken wir durch 11nser Zu

sammensei11 ehre11 wc1llen, vor nicht <lllzu langer Zeit i11 ei11er 11nvergeL~li<·h

schö11e11 Aufführu11g dieses Straußschen Meisterwerks i11 der Wie11er Staatsc>per 

zum letzte11n1al zusan1me11, kcJn11ten wir doch während der Pausen in den 

Wa11delgängen des Foyer und auch nach der Aufführu11g ein letztes Mal Worte 

gemeinsamer Empfi11du11g über unsere Liel1e zur beglückendste11 und trostreich

sten aller menschliche11 Kiinste, der Musik, austauschen 1111d, die Verg~inglich

keit wie <1lles Unschöne des Me11scher1daseins vergessend, beseligt träumen. 

• (Festv<Jrtrag anläßlilfi cler akade1nischen Gedächtnisfeier für Ferdinand Wagenseil an1 
26. Juni 1967). 
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Abb 1: Prapariersaal Bonn, W S. 1931 .32 1 Prof. Ferd111anli \tVage11se1l , 2 der Sp1echende. 

Aber für uns Sterbliche ist es schon so: »Alles zergel1t wie Du11st t1nd Traum «, 

und zurück bleiben nur unzulängliche Geda11ken und Worte der Erinnerung. 

Ich habe den Verewigten 1931 ken11engeler11t, als er, vo11 Sha11gl1ai kommend, 

an das Anatomische Institut Bonn berufen wurde, wo ich damals als junger 

Hilfsassistent des unvergeßlichen Johannes Sobotta mit Ferdinand Wagenseil 

zusammen in1 Präparierkurs wirken durfte (Abb. 1). 

Wir Jungen wie auch sei11e Kollegen lernte11 den neuen Professor, der in son

derbar-eindrucksvoller Weise bayrische Eigenständigkeit, deutsche Gründlich

keit des Wissens und der Pflichterfüllung mit asiatischem Gleichmut und philo

sophisch-überlegener Lebensweise verband, ~rotz seiner nicht zu übersehenden 

Unzugänglichkeit und vornehrne11 Distanziertheit sehr bald schätzen. Kurz vor 

n1einem Weggang 11ach Basel erlebte ich noch, wie Ferdinand Wagenseil nach 

der Emeritierung von Johannes Sobotta hocherfreut - und dennoch dem alten 

Chef die Treue haltend - z11n1 Abteilungsvorsteher 11nd persönlichen Ordina

rius aufrücken durfte. 

Nachdem die unselige Zeit der Hitler-Tyra11nei und des Krieges uns temporär 

getre1111t hatte, kam ich bald 11ach dem Erlöschen des Weltbra11des - zunächst 

schriftlich- mit Ferdinand Wagenseil wieder in Kontakt ; und zt1 den bisherigen 

geistigen Banden kan1 bald ein neues Bindeglied, die eindrucksvolle Re

naissance-Gestalt des Reformators der Anatomie, des Flamen Andreas Vesa- 53 
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lit1s (Abb. 2), desse11 ;111 c;l,1nz wie a11 Schatten so reiches Lebe11 u11d dessen 

epochales Wirken u11s beide, Ferdi11;1nd W<1ge11seil wie mich und viele ;1ndere 

in sei11en B.11111 Z()g, t111Li Z\v;1r de11 hc1ch\•erel1rten Vere\vigten l)is in sei11e letzte 

Zeit l1inei11, \V<lS \V(Jhl aucl1 bei niir der Fall sein wird. 

Ich glaube dal1er, g,1r1z i111 Si11ne des Verstorbenen zt1 l1a11deln, wen11 ich mir 

l1et1te ciie i\t1fg;1l1e gestellt J1;1be, eir:e 11icht t1nwichtige Phase im Leben u11seres 

gen1ei11s:1n1('11 !Jelde11 her a t1szt1greife11 u11ci i11 t111serer C~ede11kvorlesung zu schil

t1er11, 11;1chcie111 es gerade i11 letzter Zeit gelt1nge11 ist, zu vielen1 Beka11nten1 

\"erscl1iecie11e 11et1e, ;1t1fschlt1fsreiche dtJkt1n1entarische Belege i.iber Vesals Be

zieht111ge11 zt1 !3,1st'l t111ci de11 B;1sler11 at1fzt1fi11den. 

111 de111 l1e\\·egte11, a11 lii:)l1ept111kte11 t111d Erfc>lge11 wie ;111 Scirge11 und Ri.ick

'.;chli1ge11 reicl1e1: Lel1e11 cies A11atcln1en spielt B;1sel 11el1e11 de11 Städten Bri.issel, • 
L(i\ve11, [Jaris, [)allt1a, Ve11et1ig t111d M;1drid eine bedet1tsa1ne Rtllle. liat ciod1 

\ 1es;il i11 cier Stadt ,1n1 I\hei11k11ie 11ebe11 verschiede11e11 klei11eren Werke11 sei11e 

t111\"t'rgleicl1licl1e „f,1l1ric;1« \'eri:iffentlicht, ciie sich gege11 eine Welle 11eidvoller 

1\l1leh11t111g t1nd gege11 de11 erl1itterte11 Widerstand gale11istischer Dog111;1tiker 

;1ll111,1l1licl1 tiie \Vissensch;1ftliche Welt ercll1t'rt hat t1ncl zt1r t1nvergä11glichen 

(; rt111cil,1ge 11et1zei tl icl1er, 11;1 tLI rw isser:sch;1 f tlicher Ana tc1111ie gewcirtie11 ist. 

,,.\t1cl1 l1,1t sicl1 \ 1es,1l \väl1re11ci tier erste11 1-iälfte des Jal1res 1543, als seine »Fa

l1r1ca·· l1ei Jcil1,11111es ()~1()ri11t1s gecirt1ckt wt1rde, i11 B;1sel aufgel1;1lte11 t111d in die

ser Zeit ei11e greif.Se Zal1l l1etiet1te11cier t111d gebildeter I~ürger dieser Stadt zu 

Fret111t-le11 ge\Vll1111t'11; \'ielen \'Oll il1ne11 ist auch er zeitlebens Freu11d geblieben, 

\ve1111 sie 111 spiitere11 Jahre11 t1e11 Rat t111d tiie Fi.irsprache cies ei11flußreicl1en 

Lei l1;1 rz tes l1ei l l(if l1e11iitigter•. 

L)ie erste1111ach\veisb;1ren Bezieht111ge11 Ves;1ls zt1 Basel bestehe11 i11 ei11en1 Nach·

(irt1ck sei11es )t1ge11(l\verkes, tier kt1rz ZLIV(lr in Löwe11 i11 Erstausgabe erschie11e-

11e11 "P;1rai1l1r,1s1s'" ties 9. I3t1ches V(lll Rhazes durcl1 c1e11 Basler Drucker Ru

precht Wi11ter i111 J,1l1re 15_)7. Es ist a11zu11ehn1e11, cJhne d;1ls wir allerdings Be

\.\'eise l1ierfi.ir L1esitze11, dals Ves,11 i11 diesen1 Jal1r Basel <1uf sei11er Reise 11ach 

JJacit1<1 t111cl Ve11edig erstn1;1ls best1cl1t l1at. 

Ves,11 l1at 1 _:.;39 gleichf;1lls l1ei Wi11ter sei11en Brief ül)er den Aderlals heraus

gegel1e11 L111ci \v;1r <lL1cl1 i11 s~1~iterer; J<1hren, wie wir noch hiirt'n werden, n1it der 

F;1n1ilie Wi11ter l1efret111det. [)t1rch Wi11ter dürfte at1ch der KcJntakt zwischen 

Ves;1] LIIlLl cien1 l1eciet1te11de11 13asler [)ruckerherrn tind Hun1anister1 Joha11nes 

()p(Jri11us, ei11e111 St-h\v.1ger Winters, den1 nachn1aligen Verleger beider Aus

g;1l1e11 der „f;1bric;1", tier „Ei1it(>n1e" t111d des »Briefes über die c:hi11awt1rzel", 

!1ergestellt \VCJr(ien sei11. 

Jede11f;1lls l1ezeich11et Ves,11 i11 de111 a11 C_)porin gerichtete11 Schreibe11 aus Venedig 

vcim 24. At1gt1st 1_:.;42, desse11 ()riginal nicht n1ehr vorha11den und das im An

schlt1ß a11 das Vcir\vcJrt tier »Fal1rica(( abgedruckt ist, den Basler Verleger be

reits ;1ls »sei11e11 sehr liel1en Fret111d". Ves;1l kündigt in diesem Brief bekan11tlich 
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Abb. 2 : Holzschnitt-Portrait des 28jähr1gen Vesal aus dem Jahre 1542, wahrscheinlich nach 
einer Zeicl1nung Stephan van Calcars aus Vesals „de Humani corporis fabrica Libri 
septcm", Basel 1543 . 
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die Oberse11l1t111g l1er lic)lzstijcke zu l1en Abl1ildt1nge11 der >>Fabric<1« t1nd der 

»Epit<)111e'' l1t1rl·l1 d<is l'v!aili:i11der lfa11delshat1s Danoni an. In1 weitere11 gil1t er 

ÜJ.1C>ri11t1s ge11<1t1e ty1-1cigrapl1ische An\veist1ngen t1nd bittet tim baldige u11d mög

lichst sch()r1e 1\t1sfül1ru11g des Ort1ckes. Schließlich teilt er 111it, daß er sich be-

111ühe11 \verde, l1alc1 selbst 11ach Basel zu kc)mn1e11, un1 dort einige Zeit - wen11 

at1cl111icht \vi:il1re11l-l der ga11zen Drt1cklegt111g der „f,1bric<1« - zt1 verweile11. 

Kt1rz \'()r 1\bscl-Juß der Niederschrift der »Fabrica« hatte Vesal 11och a11 c1er 

erster1 13<1sler (~ale11-1\t1sgal1e des Jal1res 1542 n1itge<1rbeitet, die 1m A11schluf5 

a11 <lie (;it111t<1-t\t1sg<1be \"<J11 de11 B<1sler Drt1ckern riieronyn1us FrcJbe11 und Ni

clil<1t1s Episc<)1-1it1s l1er<1t1sgegeben wt1rde. 

U111 dil' J<1hres\Vl'nde 1542/ 4.3 traf Vesal in Basel ein. Jede11falls imn1atrikt1-

lierte er sich zwischer~ den1 1. tind 16. Januar 1_543 a11 der Baslc'r U11iversiti:it 

(Abl1 J). 

Mit lling,1be \vid111ete er sich der Oberwacht111g des at1ßerc)rdentlicl1 rasch fort

schrei te11de11 [)rt1ckes der » Fal1rica" t111d l1er "Epitome«. 

Ober die Drucklegt111g der l1eiden Werke in der ()ffizi11 des Opciri11us t1nterrich

ten u11s I3riefe c1es 111it Vesal befret1ndeten Basler Tl1eologen JcJhannes Gast an 

llei11rich EJulli11ger i11 Zürich sowie ein Schreiben des Jciha11nes ()pori11us an 

Thecidc>r I3iblia11der i11 Zürich. 

Am 6. M~irz 1_543 berichtet Gast <111 Bt1llinger: »A11atc>n1ici libri 11cindt1n1 sunt 

absc1luti. Sect1r:c1t1s liber ian1 ac1 prelum paratur. Ert111tque septe111 libri, sub fi-

11en1 J unii fcirte <1bscilvetur totus (sie!) opus." 

Wir stehen alsci vcJr den1 Drt1ck des zweiten Bt1ches der ))Fabrica«. Diese 13rief

stelle bezet1gt, wie sel1r der Fret1ndeskreis Vesals am Fortgang des Drt1ckes A11-

teil 11ahn1. 

An115. April schreibt Opc1ri11 an Bibliander: »Ego iam Anatomicis Vasalii libris 

tc>tus c>ccupclr, t1sqt1e adeo, ut nihil fere aliud cogitare liceat, dum illos abso

luercl." 

Opcirin ist also durch den Druck der Werke Vesals derart in Ansprt1ch genon1-

1nen, dal5 er kaum zt1 etwas anderen1 Zeit hat. 

Arn 15. Juni schreibt wiederun1 Gast an Bullinger: „ßrevi n1ittam etian1 librt1n1 

a11atc1n1ict11n. Ert111t tres libri.« 

Die beide11 erste11 hiervcin sind die »F<1brica« selbst sowie eine Kurzfassu11g des 

gesa1nten Stoffes - <1lso gewissern1afsen das erste anatomische Kompendium 

für Stt1diere11t1e - die „[~1itcln1e,,, wi1hre11d es sich bei dem dritten Werk um die 

vo11 dem B<1sler fJrcifessor Alba11us Torinus ins Deutsche übersetzte Ausgabe 

der>> Epiton1e« l1andelt. 

I11 ei11en1 Brief (~asts - ebe11f alls an Bulli11ger - von1 4. Jt1li mit ei11er Nach

schrift vom 12. Jt1li lese11 wir in1 ersten Teil des Schreibens: »Anatl1omica brevi 
• • •1cc1p1es.« 

Im Nachtrag des Briefes - daher wc>l1l auch die Verzögert1ng in der Absendung 

- schreibt Gast: »Mitt<) tibi Epiton1e, brevi totum opus et ex om11ibus selectum 
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Abb. 3: Die - nicht eigenhandige - Eintragung des Dominus Dr. Andreas Vesalius 
Bruxellensis in der Rektoratsmatrikel der Basler Universität zwischen dem 1. und 
16. Januar 1543 . Die Bemerkung „ob merita nihil" besagt, daß Vesal wegen seiner wis
senschaftlichen Bedeutung keine Gebühren zu entrich·ten hatte. 

pulchris figuris, missurus. vale iterum. 12 Julii. D. Andreas Wesalius te salutat 

officiosissime. << 

Die >> Epitome << ist somit kurz vor der » Fabrica << fertiggestellt worde11. 

Am 2. August schließlich berichtet Gast an Bullinger: 

»Opus ana tomicurn per Qt1irin um mi tto D. Vesalii qui hac hora se i tinerie accin

gi t. Spiram enim descendet ad Caesarern . si illic haeret, cui opus dedicavit. 

Vale. Erravi in proxirnis in pretio. Epitome X batz. opus IIII fl. & IIII~ batz. 

Dominus D. Vesalius dixit ad rne, ut tu des qt1antum voles, nec aliter se ven

diturum bibliopolis, quam hac praescripta pecunia, teque plurimum salutat. 57 



Epiton1e11 Germanican1 si voles, bre\'i etian1 m1ttan1, L]Uae no11dt1n1 est ab

scllt1ta ... 

Sc)\Vohl ciie „F,1l1ric<1„. \vie at1cl1 die »Epiton1e„ sind <1lso at1sgedruckt; 11t1r die 

deutsche Ül1ersetzt111g der "E~1itc)111e„ n1uß nc)ch fertiggestellt werde11. Gastun

terrichtet t1ns über Lie11 Bt1chhii11dler~1reis der beiden Werke: Die »Fabric<1« kc1-

stet 4 (~t1ILie11 t111Li 4 1 /~ B<1tzen, dei "Epit()111e« lC) B<1tze11. 

I)t1rch rlieser1 F\rief erfahre11 vvir at1ch, daß Vesal in de11 erste11 At1gt1sttage11 

des Jal1rt'S 1 _:;4_) \'Cln Basel 11ach Speyer <1bgereist ist, t1n1 dort K<1rl V. ci,1s il11n 

ge\vicin1ete Wc·rk ~iersi.i11lich zt1 ül1erreichen. 

1\n dc·n1 <1t1f cl,1s D<1tt1n1 dieses Briefes fc)lge11den T<1g, ,1Js() a1n 3. 1\t1gt1st, war 

Ves<1l 11(icl1 Tat1f~1,1te bei ei11en1 Sc1l1n des Ruprecl1t Wir:ter, sei11es erste11 B<1sler 

Vc'rlegt•rs. [)ic·s l1ez<.'t1gt ei11e Eintr<1gt111g \'C)Il cier Ha11d (~asts irn T<1t1fbt1ch der 

flf,1rrei \'()11 St. M<1rti11. »llerr1111 Rt1precht Wi11ter ei11 ki11dt l1eist tla11s Rudc1lff 

ge\'<ltter [). f\evere11diss. Joa1111es Rt1dc)lphus Stör Abbas Mt1rbache11sis etc. 

[) 1\11cireas Wes<1lit1s t111d die A11na ( 7) B<1ckstecheri(11) uff den 3. Aug. 

l(JCt11111\l1l1,1tis te11t1it Marti11t1s llt1l1er.„ 

\\l,1l1re11cl st•i11es B<1sler At1fenthaltes l1cit sich Ves,11 gege11 E11de cies Mcl11ats Mai 

Liie (;eleger1!1c·it, ,111 cier Leiche ei11er lii11gerichteten ei11e n1el1rtiigige anatc1n1ische 

L)en1<Jr1str<1tici11 dt1rchzt1fül1ren. A11scl1lielsenci <lll ciie Sektici11 fi.igte der 1\11<1tcl111 

ci,1s K11(Jche11geri.ist zus<1n1n1en, clas er l1ei seine111 Wegg<111g V()ll Basel der U11i

\'ersit~1t sche11kte t1nd das als einziges vci11 sei11e11 kt1nstvolle11 Skelete11 u11d 

:iltestes ,111<1t(1111isches Museal~1riip<1r<1t der Welt in der San1111lt111g des B<1sler 

1\11<1t(in1iscl1e11 l11stitt1tes bis het1te erhalte11 ist (Abb. 4). 

[111 Lat1f cit•r J<1l1rl1t111derte h<1t d;1s Skelet, desse11 At1sstellungs- tir:d Aufbevval1-

ru11gs(JrtL' \viil1re11ci sei11er ül1er 4(Jc1jiihrige11 (~eschichte ge11at1 beka1111t si11d, 

ei11ige l)escl1iidi,gu11gen erlitte11; S() fehlen i11sbesondere der U11terkiefer, die 

II~111de 11nd ei11 F11l.5. [)c)ch n1i.isse11 \vir es als grc)lses (~lück betr;1chten, d;1fs dieses 

ei11e Skelc·t~1riipar;1t des Meisters weitgehe11ti erl1,1lten ist. »Servatt1r sceletcis i11 

perpet11an1 !1t1it1s viri n1e111c1ria1n«, wie der schc111 n1el1rf,1ch genan11te Gast be

reits in seine11 „(:ci11vi\·;1les Sermc)nes« (Basel 1_548) geschriebe11 l1at. 

über tie11 Krin1inalf,1ll t111d über tiie Person des hingerichteten Missetiiters, des

se11 Leicl111;11n vc)n V(•sal seziert wtirde, u11terrichtet u11s G<1st - als persi.inlicher 

Fret111ci des A11atc1111e11 t1nd ;1ls Zeitgenosse der Begebe11l1eit ein zuverliissiger 

t1nd genauer Zet1ge - in1 zweite11 Band seiner »Convivales Sermc)nes« t111ter 

der Überschrift: ,,[)e i11signi 11ebulone, decollat() Basileae. An110 1543" und 

basiere11d auf Gast die "Baszler Chronick (( des Christia11 Wt1rstisen (Basel 

158<)) 11el1st Chronikn1ar1uskript ;1us den1 Jahre 1572 so\vie verschiede11e Ein

tragungen i111 Woche11ei1111ahn1e- und -ausgabebuch der Stadt Basel für das 

Jahr 1543. 

Der wege11 Urfehdebruchs t111d Mcirdversuchs an sei11er Frau mit dem Schwert 

llingerichtete war ein Jacob Karrer <1tts Gebweiler in1 Elsaß. 

Die Rechnt1ngsbücher der St<1dt enthalten verschiede11e den Fall betreffe11de 



Abb. 4: Da!:> \ ' On Vesal 
angefertigte Skeletpraparat 
in der 
Basler A11Jt()1111schen Sam111lu11g 
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Ei11tragt1nge11, S() \'(Jr alle111 i111 Einnahr11el1t1ch t111ter lien1 26. Mai 1,:;43: »Ite1n 

VI lb XIII! tl \'()ll clei11!1.111se11 en1pfa11ge11 so by J<lC(Jbe11 Karrer VOil c;ewyler, 

ller: n1a11 e11tl1(JL1t1tet l1;1tt, l1eft111de11 \VtJrden.« 

ln1 Ausgabel1t1cl1 f111lien sicl1 t111ter dem 27. Mai llie l1eide11 11;1chft1lge11lle11 Ei11-

tragu11gen: „Jten1 IJII lb X rl clei11!1;1nsen gel1e11 fi.ir de11 t11nbk(1ste11, der n1itt 

Jac(1l1 Karrl'r, lle11 111;111 entl1out1tet hatt in1 gfii11g11us uffga11ge11 ist.« t111d „Jten1 

Xll 1 /~ (\ Steff ar1 st1racher lle111 t)berster1 k11echt vcJn clen1 gellt scl l1y Jacob K;1r

rer lle11111,111 gericl1t, l1eft111lien \\'Clrde11 ist.•' 

Unter de111 2. Jt111i entl1iilt ll<1s At1sg;1bebt1cl1 die fcJlger:lie Ei11tr;1gt111g: »lten1 

X/.\ de11, sei 111,111 \'ergang11er Wt1chen entl1clt1ptet hatt zt1\·ergr,1be11." 

t111Li an1 9. Jt111i: „Iten1 X f] den1 Nachrichter V(Jll den II •1r111e11 n1i)ntsche11, llen 

ei11e11 ze er1 thcltl pte11 ... " 

I3ei dl'r Zt1s,1111n1e11setzt111g lies Skeletes - t111li n1i)glicher\veise Jt1l·l1 bei der 

\'CJr;111gel1e11cle11 a11at(1111ischen ZerglieLiert111g - \var der Scl1erer Meister Fr;111z 

Jeckeln1•11111, (!er 11acl1n1alige Sch\viegerv;1ter des Basler Mediziners Felix Platter, 

Vesal l1ehilflich, \Vie at1s ei11er Ei11tragur:g i11 lie11 ha11dschriftliche11 Lebens

eri1111ert111ge11 (Tagel1uch) Felix Platters fi.ir die Jahre 1 _:;43-1,c;4() zt1 er

sel1en ist. 

Nacl1 Ves;1ls 1\l1reise \'CJ11 Basel i11 den erste11 Augusttage11 cles J;1l1res 1 _c;43 t1nd 

seine111 Ei11tritt in kaiserliche Die11ste als Leil1arzt Karls V. scl1\veige11 für ei11ige 

Zeit die t111s l1ek;11111ten bzw. erhaltenen Qt1elle11 über die Beziel1t1nge11 des An<1-

t(J111e11 111it Basel u11ci de11 Basler11. Ein Brief Vesals at1s Rege11sbt1rg ;111 seine11 

Freu11d c;ast \'(Jn1 J. August (1546) (Al1b. 5) zeigt t1ns, wie sel1r der i11zwi

schen zt1 M;1cht und Ei11flt1ß ;1ufgestit'gene kaiserliche Leil1arzt sicl1 auch weiter

l1in sei11e11 Basler Fret111lie11 verbt111den fül1lte. 

Mit sei11e11 I3en1erkt1ngen über die t111sichere11 Zeite11 u11d die Kriegsvc>rberei

tt111ge11 in l1eide11 L;1ger11 st1ielt Vesal at1f den t1n111ittelbar bev(1rstel1e11den Aus

brt1ch des Scl1n1alkaldische11 Krieges an. 

Der S;1tz ,,(;el1c11 die (;()tter, daß diese Kriegswirren i11 Dct1tscl1l;1nd (Jl111e allzt1 

große Niccierl•1gc11 ;1t1f beide11 Seiten beigelegt werde11« spricht fi.ir die l1umane, 

vernünftige c;esi1111ung tind den Mut des Ht1manistcnarztes Vesal, den seine 

Tätigkeit an1K;1iserhlif11icht davclr zt1rückhält, gewisse Sympathic11 für die pro

testantischen c;cg11cr des kaiserliche11 Lagers ()ffen Zll bekunden. 

Bei de11 vcJ11 Vesal crwäh11tcn »Klei11igkeitcn", die er Oporint1s zt1r Veröffent

lichung übcrsa11dt h;1L1c u11ci (iercn baldige und niöglichst prächtige Drucklegt1ng 

er schnlicl1 wünsche, ha11dclt es sich tim cicn „Brief über die C~hinawt1rzel«, der 

nc)ch in1 gleichen Jal1r gedruckt wurde. 

Der Schlufss;itz des Briefes bezet1gt cinn1al n1el1r, daL~ Vesal w~ihrend seines 

rt111d 7 McJn;1te wiil1rencic11 At1fc11tl1altcs in Basel i1n L)rucklegt1ngsjahr der 

»Fal1ric<1" i11 (iiescr St;1clt viele r:rct111de gewor;nen hatte. 

13ei dieser Gclege11hcit sei ci;1rauf hi11gewiesen, daß Vcsal nicht nur niit de11-

je11igc11 Basler Drt1c·kcr11 befrcu11det war, die beruflich mit ihm zt1 tttn hatten, 



Abb. 5: B1ief Vesals aus Regensburg an Johannes Gast in Basel vom 1. August (1546). 
Reproduktion mit freundlicher Erlaubnis des Staatsarchivs Zürich (Signatur: E II 341, 
fol J 421) . 

wie Ruprecht Winter und Johannes Oporinus; zu Vesals Freundeskreis gehörten 

jedenfalls auch die Drucker Thomas Platter, der Vater Felix Platters, sowie Jo

hannes Herwage11 und Hei11rich Petri (Henricpetri) . Die Drucker aber bilde

ten damals in Basel, zusarnrne11 mit den Theologen und einigen Rechtsgelehr

ten, als wichtigste Vertreter des Humanismus die geistige Elite des Bür

gertun1s. 

Als Beleg für die Beziehungen Vesals zu Thomas Platter sei eine Eintragung in 

• 



Abb. 6 : Angabe uber den Besuch Vesals im Hause des Basler Druckers und Hun1anisten 
Thomas Platter 1n den Lebenserinnerungen von Platters Sohn, des Basler Arztes und 
Anatomen Felix Platter (Manuskript jn der Uni\'ers1tatsbibl1o thek Basel) . 

de11 bereits z1t1erten Lebenserinnerunge11 (Tagebuch) Felix Platters (Abb . 6) 

angeführt ; sie lautet: 

>> wie auch daß ich den Vesaliun1 by n1einem vatter gesechen han, . . . erinnere 

ich n1ich ... , muß lang sein wil Vesalius sein b11ch domolen A c (1543) t1ss

liess gon. « 

über Herwagens Bezieht1ngen zu Vesal gibt uns ein Schreiben des Drt1ckers 

aus Basel an seinen >> Freund« Vesal, den >> zweiten Aeskulap «, von1 2 3. März 

1555 Auskunft. 

Herwagen bittet Vesal, ihm in der Angelegenheit der Erteilung ei11es Drucker

privilegiums für sich und seinen Sohn sowie der Ehelicherklärung eines Neffe11 

und allenfalls dessen Ernennu11g zum kaiserlichen Notar behilflich Ztl sein. 

Das Dokument, welches die Freundschaft Vesals mit Henricpetri belegt, is t der 

bekannte Brief an den Basler Druckerherren aus Gent vom 28. Augus t 1556. 

Es ist dies die Antwort Vesals auf eine Bitte Henricpetris um Fürsprache in ei11er 

Nobilitierungsangelegertheit. Vesal hat sich, wie der Brief zeigt, bei Karl V. 

mit Erfolg für die Verleihung des Adelstitels an Henricpetri eingesetzt. 

Der in den1 erwähnten Schreiben Vesals an Gast vorn 1. August 1546 ausge

sprochene Wunsch, wieder einmal bei seinem Freunde weilen und mit ihm plau

dern zu könne11, erfüllte sich im Frühjahr des folgenden Jahres; denn im März 

1547 hat Vesal Basel erneut für kurze Zeit besucht, wie verschiedene urkund

liche Belege bezeugen. 

An erster Stelle sind Briefe des Johann Ulrich Zasius, damals Rat am kaiser

lichen Hof, an den Basler Humanisten und Rechtsgelehrten Bonifacius Amer

bach zu i1ennen. Die Originale befinden sich in der Briefsammlung der Basler 

Universitätsbibliothek und sind bereits vor über 100 Jahren durch J. A. R. Stint

zing (Epis tolae J oannis U dalrici Zasii ... q uas ... anno 15 4 7 et 15 48 ad Bo

nif acium An1erbachiun1 Basiliensem scripsi t ; Basel 18 57) erstmals veröffen t

lich t worden. 

Am 2 7. Februar 1547 schreibt Zasius aus Ulm: 

»Quandoquidem harurn exhibitor Mag.cus Dn. Vesalius Caes. M .tis Medicus 

ordinarius, abunde vos de rebus omnibus edocere poterit. « 

Vesal soll also Arnerbach über alles mögliche Bericht erstatten. 

Am gleichen Tag, an dem dieser Brief geschrieben wurde, scheint Vesal von 



Ulm abgereist (siehe den f(Jlger:den Brief vo11 Zasit1s) l111d A11f <111g März i11 

Basel ei11getroffe11 Zll sein. Noch an1 26. Febrl1ar erwiihnt ()i.1ori11us i11 einem 

Schreiben an Bt1llinger (Ze11tralbibliotl1ek Zürich) nilnts von den1 l111n1ittel

bar bevorstehe11den Besuch, u11d auch <1111 1. Miirz weif.S Gast, desse11 Briefe, 

Tagebücher t1nd Werke sicl1 durch c;en<1l1igkeit t111d Al1sführlichkeit der Bericht

erstattung auszeichnen, i11 ei11em Schreil1e11 an de11 gleichen Adressate11 (Staats

<lrchiv Zürich) nichts V()ll Vesals Reise i1acl1 Basel zu l1erichte11, sei claß dieser 

seine Basler Freunde damals i.il1err<1scl1er;d al1fgesl1cht l1abe11 di.irfte. 

In einem Brief von1 13. Miirz, ebe11falls ;1us Uln1, lesen wir: "Accepisti al1ten1 

puto ex litteris per Vesalil1n1 IV. C~al. Martii n1issis." "Si adl1l1c ibi est D. And. 

Vesalius 11oster, mitte ei i11clus<1s litteras, et re11u11tia N()rin1bergan1 i1os ex 

Norlinga, ac recta i11 Saxo11i<1111 proficisci; lltL1t1e C<lveat, i1e tardet Sl1l1n1 <1Llve11-

tum, alias enim neque con1n1ode i1eql1e tt1tci tan1 l1revi atti11get al1lan1." 

Zasius l111terrichtet somit Vesal ül1er d;1s i1iichste Reiseziel des kaiserliche11 rio

fes, Nürnberg, und fordert ih11 zur baldige11 Ri.ickkel1r at1f. 

Am 26. März schreibt ZasilJS alIS Nür11l1erg: 

»lieri cognovit C;1esar, Vesalium basilea abiisse; ac statin1 Cl1rsore111 111isit, L1lli 

ei occureret et ad festi11antian1 i11vitaret: 11an1 quclties l-1eius h;1l1et Caesar, v;1lde 

co11fidenter solet uti eius co11silio.« 

Ves<1I hat also Basel schon vor dem 2::;. März \viedt'r verlasse11. Der Kaiser, der . 

leidenL1 war und mit Sel111sucht auf die Rückkehr sei11es Leib;1rztes \vartete, hat 

ihm ei11en Läufer e11tgegengeschickt, l1n1 ih11 zur Eile a11zuspcir11e11. 

Durch den letzten Brief dieser Serie, der wiederl1111 i11 Ulm gt'schriebe11 Wl1rde 

lind das Datum des 8. April trägt, erfal1re11 wir, daß Vesal sogleicl1 nach Ni.ir11-

ber geeilt und bald dort eingetroffen sei11 n1tll~, den11 Zasius l1erichtet: 

»Reddidit mihi Norin1bergae Vesalil1s noster, n1i D11e. Pater, ql1as per illl1n1 

ad me dedisti litteras.« 

Übrigens fi11det sich i11 einem weitere11 Brief dieser Samn1lur;g Vesals Nan1e 

erwähnt, lind zwar schreibt Zasius an1 13. November 154 7 alIS Augsbl1rg an 

seinen väterliche11 Freund An1erbach in Basel: )) Vesalius L1uoque iussit saluten1 

tibi adscriberem. « 
• 

Eine Eintragung in den Rechnungsbücher11 des Rektors der Basler Universität, 

den »Ration es Rectoratus«, auf die ich bereits vor ei11igen J ahre11 hi11gewiese11 

habe, beweist, daß Vesal X>in Rectoratu D. Martini Borrhai ab an110 MDXLVI 

ad an11um MDXLVll« - das l{ektoratsjahr lief dan1als von Jl1ni bis Juni - in 

Basel war. 

Unter der Rubrik Ausgaben ()) Tabulae expensi «) findet sich die nicht datierte 

Eintragl1ng (Abb. 7): 

»Item pro Don1. D. Wesalio in pra11dio 3 solidi.« 

Man hat also von seiten der Universität dem hochverdiente11 u11d illustren Gast 

ei11 offizielles Frühstück offeriert, das allerdings - den1 Preis (3 solidi) nach 

zu urteilen - recht puritanisch gewesen sein dürfte. 



Abb. 7 : Eintragung in der Basler Rektoratsrcchnung des Jahres 1546/ 47 über die Koste11 
des zu Ehren von Vesal von der Un1versitat veranstalteten Frühstücks. 

Ob der Besucl1 Vesals i11 Basel im Frühjahr 1547 i11 erster Linie oder ausschließ

lich freundschaftlichen Motiven entsprungen ist oder ob a11ch geschäftliche 

Di11ge mit Oporin zu besprechen ware11, ist schwer zt1 sagen . Dafür, daß es sich 

eher um einen überraschende11 Freundschaftsbest1ch gehandelt hat, sprechen 

f olge11de Tatsachen: 

1. Noch Ende Febrt1ar weiß Oporin11s a11genscheinlich nichts vo11 dem unmittel

bar bevors tehenden Besuch, wie die Briefe des Druckers an seine Zurcher Freu11-

de a11s diesen Tagen zeigen. 

2. Vesal n1ag damals zwar schon an die Vorbereitt111gen zur Herausgabe ei11cr 

zweiten Auflage der >> Fabrica << gedacht haben, doch war die erste At1flage 1547 

noch nicht vergriffen. Dies beweis t ein Brief des Oporinus an Fra11ciscus Dry

ander, einen spanischen Theologe11, der damals bei Vadia11 i11 St. Gallen zu Be

such weilte. In diesem am 6. Februar 1547 geschriebenen Brief berichtet Opo

rin: >>mitto Anatomiam cum Epitome Vesalii, quae an1bo ve11duntur bibliopolis 

pro florenis qL1inqt1e et batzio11ibus tribus. « 

Der Buchha11delspreis der beide11 Werke betrug also 1547 5 Gulde11 11nd 3 Bat-



ze11 (1 Gulden = 15 Batzen). Die Bücher ware11 demnach gegenül1er 1543 

etwas teurer geworden, wenr; wir nicht a11nehmen \'.'olle11 1 daß der von Gast 

seinerzeit genan11te Betr<1g ei11 Verleger- bz\v. Fret111dschaftspreis \Var. 

In der Zeitspanne bis zun1 Erschei11e11 der zweite11 ))Fabrica((-At1sgabe in1 Jahre 

1 5 5 5 hat Vesal n1i t seine11 B<1sler F reu11den, i11sbesondere Oporin, i11 regen1 

Briefwechsel gestande11. Obw<)hl die Originalbriefe Vesals u11d die e11tsprecl1en

den Antwortschreibe11 11icht n1ehr erhalte11, jede11falls nicht beka1111t si11d, ki:)11-

nen verschiedene Schreibe11 Vesals 11<1ch B;1sel at1s ei11ige11 B;1sler Briefen a11 de11 

Zürcher Hei11rich Bulli11ger rek()I1strt1iert werden. 

Unter den erwähnten, aus de11 Schreibe11 Dritter vo11 t111s rek<)nstrt1ierte11 Brie

fen Vesals nach Basel ist zu11ächst ei11e scl1riftliche Mitteilt111g zt1 11e1111e11, die 

Opori11us tim die Mitte des Jahres 15_:;2 erl1:1lte11 hat. De1111 an115. At1gust 1552 

schreibt der Basler Theologe und !·lun1a11ist C<)11rad Lyc<)stl1e11es, ei11 Scl1wager 

des Opori11t1s, a11 Bullir;ger: 

))Scripsit et nt1per Caesaris anin1;1 Wes;1lit1s, <1li Opori11t1m 11<)strun1
1 

cui st1bi11de 

Caesaris fc)rtu11as per liter;1s praedic;1re S<)litt1s erat, ct1ius tan1e11 11e t1erl1() llt1i

den1 ian1 me11 tio11en1 feci t, Verun1 qt1 id nl()l ia tt1 r ipse dies n1ox indic;1 l1i t." 

Dieser Brief ist ein erstes Zet1g11is liafi.ir, lial.S Ves;1( i11 dieser Zeit regeln1~ißig 

nach Basel geschriebe11 u11d über das Verl1alte11 ur1ti Befi11de11 des Kaisers a11 

seinen Basler Freundeskreis berichtet hat. 

We11n wichtige politische Olier n1ilitiirische Ereignisse l1evorstande11, schwieg 

Vesal at1genscl1eir1lich über Di11ge, die der~ Kaiser L1etrafe11, un1 keine St;1ats

gehein1nisse zu verraten. 

Karl V. entschloß sich damals nach schwerer1 in11ere11 Kän1t1fe11, gege11 den Rat 

seiner Schwester und gege11 sei11e eige11e Überzeugung, at1f Betreibe11 Albas, 

ei11en sein Gevvissen belaste11der1 Vertrag n1it sei11en1 Geg11er Markgr<1f Al

brecht Alcibiades von Brande11burg-Kulmbacl1 abzuschließer~, um für den t111-

glücklich verlaufenen Feldzug gege11 den König vo11 Frankreich (die geschei

terte Belagerung der von1 Herzog von Gt1ise verteidigten Festung Metz) Rük

kendeckung zu gewinne11. 

Der Briefschreiber Lycosthenes vern1utet also mit Recht, daß Vesal, der Ver

traute des Kaisers, (»Caesaris anima«) durch sei11 Schweigen kommende Er

eignisse verheimlichen wolle, die wohl bald offenbar werden dürften. 

Aus einem weiteren Schreiben des gleichen Briefstellers an den gleichen Adres

saten vom 26. Juli 15 5 3 erfahren wir folger:de Neuigkeite11: 

>>Andreas Wesalius, qui ante aliquot menses fatis concessisse ferebatur, re

diuius heri ex bruxella scripsit, sed de Caesare, cuius anima est, nec de belli

cis rumoribus ne verbum quidem scripsit. Expectamus tarnen.« 

Vesal, der also einige Monate zuvor irrtümlich totgesagt worden war, wie wir 

diesem Brief des Lycosthenes entnehmen, hat im Juli 1553 erneut nach Basel 

geschrieben. Lycosthenes nennt zwar den Empfänger des Briefes nicht, doch 

dürfte es wiederum sein Schwager Oporinus gewesen sein. 
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An dieser Stelle sei noch ei11 \\'Cl teres ir: l1iesen Zusan1menha11g gel1öre11des 

Schreiben Vesals nacl1 Basel at1s der Zeit nach Erscheine11 der Z\Veite11 „f,1l1rica«

Ausgabe er\v~1l111t, desse11 Existe11z at1s ei11en1 Brief des Tl1eologen Sin1on Sul

zer in Basel \'(J111 6. I\1,1i 15 57 a11 l"leinricl1 Bulli11ger ersichtlich ist. Wir lese11 bei 

St1lzer: 

y Ex-Belgis scribit Ves<1lit1s (~aes<1ren1 c,1r1cellari;1111 SU<lnl ditiulsisse, iam i.1riva

tum agere, l1ec t1ltr;112 hon1i11es n1i11isteri(J t1ti.« 

Vesal hat de11111<1ch kt1rz ZU\'(Jr aus Belgie11 l1ach Basel a11 ei11e11 nicht l1ezeicl1ne

te11 1\d ressa ter1 ( ()j.J(Jri11us ') geschriebe11, daf.S Karl V. im Rahmen sei11er Ab

da11kt111g - i11 lliese1n Stadiun1 kon11te Vesal frei über die Dinge berichten -

sei11e K<1r1zlei aufgelöst h,1be, sich bereits wie ein Pri\'at111a1111 verl1alte u11d 

11t1r 11cicl1 J 2 f)erscJ11e11 zu sei11er Bedie11ung l1abe. 

lii11sicl1tlich c1er Drt1ck\•cirl1ereitt111ge11, der Drucklegu11g u11l1 des Erschei11ens 

cler z\veiter1 „f,1l1ric<1«-At1sg;1l1e ist f(Jlge11des zLI l1erichte11: 

Dit' Z\\'eite, \'erl1esserte t1nd vern1el1rte Auflage der »Fabric<l« trägt ;1t1f den1 

\'c1rletzte11 131<1tt l1e11 fcJlgender1 [)rt1ckvern1erk: 

"l3;1sile,1e, Ex cJff icina llJa11nis ()porini, A11ncJ Sa] t1tis per Cl1ristun1 part<1e MOL V. 

I\1e11se 1\t1gt1sto." 

1 _5_:;5 ist alsc' l1as l1eka11nte u11d allgen1ei11 anerkar111te Erscl1eint111gsjahr dieser 

At1sg;1l1e. Mciritz RcJth l1at i11 sei11en1 fi.ir die Vesal-Fclrscl1t1ng grt111dlege11den 

Werk „A11dre;1s Vesalit1s Bruxelle11s1s" (Berlin 1892) erstn1<1ls atif eine11 

l3ücl1erk;1t;1]cJg ()pclri11s vc1n1Mai15_52 l1ingewieser1, vcJn der11 übrige11s nt1r 11cJch 

eir1 ei11ziges Exe111plar in1 I3ritisl1 Mt1seum LcJ11dcJ11 t'rhalten ZLI sei11 scl1eint. !11 

diesen1 KatalcJg wird eine r1ur at1s für;f Bi.icherr1 besteher1de, verl1esserte und 

\'er111ehrte At1f];1ge der »Fabric;1" zur11 Verkat1f angel1cJte11 (Abb. 8). 

[)ie A11künl1igt111g auf Seite 6 cles Katalclges l1at folgende11 WcJrtl;1ut: >•A11dre;1e 

Vesalii I3rt1xellensis, n1edici Caesarei, de ritlnl<llli C(lrpc1ris f;1brica lil1ri V. sum-

111<1 diliger1tia al1 eclden1 reccJg11iti et ;1ucti. f(JI." 

Wie ist diese eigenartige Ankündigu11g zt1 interpretiere11? M;1n kanr1 zt1n1 Bei

Sf1iel dar<1t1s schließe11, daß 1551/_52 n1it c1en1 Drt1ck der z\veite11 Ausgal1e i11 

der Opciri11' sche11 ()ff izin bego11r1en wt1rde und daß bis tingefähr Mai 15 5 2, 

wie Roth erst111als a11ger1on1n1e11 hat, fi.inf \'Oll den sieber1 13ücher11 der »Fabrica« 

gedrt1ckt ware11. Da \vege11 augenschei11lich aufgetretener Schwierigkeiten 111it 

der Fertigstellu11g des Gesamtwerkes erst 11ach einer längere11 Zeitspanne Zll 

rech11e11 \var, ki.i1111te Üp<)rin sich dazt1 e11tschlossen haben, das zu diesem Zeit

punkt vorliegende Ma teri<1l als ersten Teilb<111d auf dem Büchermarkt a11zt1bieten, 

vielleicht, weil bei weiterl1in regem Interesse für das Werk keine Exemplare 

der ersten Auflage zu diesem Zeitpu11kt mehr vorrätig waren, vielleicht auch, 

un1 durch diesen Vorverk;iuf \venigste11s einen Teil seiner hohen Auslagen her

einbringen zu kön11en. 

Bisher ist allerdings eige11artigerweise noch kein Exemplar dieser unvollständi

gen zweite11 Ausgabe, die nur die ersten fünf Bücher der »Fabrica« enthalten 

------------~-·~··· ~-·- ······· .. 
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Abb. 8: Verlagskatalog des Basler Druckers Oporinus aus dcn1 Jahre 155 2 (Reproduktion 
mit liebenswürdiger Genehmigung der British National Library, London). 

u11d entweder einen provisorischen Drt1ckvermerk 1552 oder überhaupt keinen 

Druckvermerk tragen sollte, n achgewiesen worde11. 

Nach O 'Malley (Andreas Vesalius of Brussels, Berkeley/Los Angeles, 

1964) könnte man sich auch vorstellen, daß Vesal bald nach Erschei11en des 

Katalogs und dem Bekanntwerden von Oporins Verkaufsabsicht gegen eine 

Auslieferung des Teilba11des Einspruch erhobe11 l1at. 

Man könnte zwar einwenden, es komme auch heute noch gelegentlich vor, daß 

ein Verlag ein Buch anl<ündigt, dessen Erscheinen jedoch aus irgendeinem 

Gru11d noch einige Zeit auf sich warten läßt, daß der in Frage s teher~de Katalog 

also nur eine Druckabsicht, nicht jedoch das Vorliegen des fertigen Druckwerkes 

beweise, und daß es sich also um eine einfache Vorankündigung im heutigen 

Sinne handle. Dann wäre jedoch das » Libri V << unberechtigt, und es ist wenig 

wahrscheinlich, daß einem so gewissenhaften Drucker wie Oporin in der An

kündigung eines seiner Repräsentativwerke der höchst bedeutungsvolle Druck

fehler »fünf « statt >> sieben << Bücher unterlaufen wäre. 

Wenn man berücksichtigt, daß der Katalog nacl1 der ausdrückliche11 Formulie

rung im Titel sowohl ein Verzeichnis der zurzeit verkäuflichen Bücher wie auch 

derjenigen >> partim excusorum hactenus« darstellt, wäre schließlich sogar daran 

zu denken, ob es sich bei der Nennung der aus fünf Büchern bestehenden revi

dierten »Fabrica << -Ausgabe nicht einfach um eine bew11ßte, im Einverständnis 

mit dem Autor oder auch ohne dessen Zustimmung erfolgte propagandistische 

Scheinankündigur:g des dan1als bei Oporin im Druck vorliegenden, aber nicht 

verkäuflichen >> Fabrica << -Teils handelt, um so - bei Erschöpfung des Bestandes 

der ersten Ausgabe - das Interesse am Werk wachzuhalten und um den Kauf

interessenten auf Anfrage mitteilen zu können, daß in Kürze das ganze Werk 

in neuer Ausgabe erhältlich sein werde. 
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1\ber at1ch we11n <1lle \'orstehe11den Annal1men t1nd Überlegungen u11richtig 

sind u11d es sich bei de111 "Libri V« \vider Er\varten doch um ei11e11 Drt1ckfehler 

ha11del11 sollte. sc1 spricht die A11k i.indigt111g der \•erbesserten „ Fabric<l ((-At1s

ga L1e i11 ()pori11s Kat<1lc1g \'On 1_:;_:;2 d,1fi.ir, daL~ n1it den1 Drtrck dieser At1sgabe 

vor 1_:;_:;2 CJcier 1eLlt'11f,1lls i11 c1iesern Jahr begc1nne11 \Vl1rder1 \var, und dals CJpc1-

ri11t1s l1cJffte. d,1s l)t1ch recht balci i11 de11 Ha11del bri11ge11 zt1 kö1111en. 

Zusan1111e11fasse11Ll ist alsc1 der Katalc1g Opori11s at1s den1 Jahre 15_52 zwar 11icht 

als ei11 11r:l1edi11gter Be\veis. wc1hl aber als wichtiges !11L1iz fi.ir die Richtigkeit der 

auf I\c1tl1 z11ri.ickgehenc1e11 A1111al1me zu werte11. 

IJie t1111f a11greiche KcirrespcJnde11z ()pciri11s 111it sei11e111 StraL~b11rger Freunci Cc111-

r.1ci rl11l•ert (at1ch llu111l1ert, llt1bertt1s), [Jrediger Zll St. Thc1n1as, Llnci Z\Var 

11icl1t 1111r der l1ereits Rc1th beka1111te t111d \'cJ11 viele11 spLitere11 1\11tc1re11 zitierte 

l3rief ()11c1ri11s vc1n1 4. M<1i 1_:;55, sc111ciern eine ga11ze Reil1e \veitc'rt'r Briefstel

len, Llie ich kürzlicl1 \'erc)ffe11tlicl1t hal1e, be\veist, d.115 bei eine111 lJr11ckbegir111 

\'Clr 1552 l1is gege11 M<1i dieses Jal1res t;1tsiichlich cier grölsere Teil c1er !)c,ge11 der 

z\veiter: 1\11fl,1ge gedruc·kt \V<lr t1nci dal.S l1ier<1t1f \vege11 tecl111ischer Sch\vierigkei

te11 (iv1aterialbescl1affu11g us\v.) eine lii11gere Unterbrech1111g c1der sc1gar 111el1-

rere U11terbrechu11ge11 cies [)r11ckvc1rga11ges ei11trate11, wesl1alb d;1s (~esan1twerk 

erst in1 A11gt1st 1 _:;55 fertiggestellt werde11 kon11te. 

!)ereits „E11de Dezen1ber 1551 ki.indigte Opc1rin sei11en1 Str;1L~burger Fret1ncie 

das l1,1lt1ige Erschei11e11 ei11er z\veite11 At1sg;1be vc111 Ves<1ls 1\11;1tci111ie an«, wie 

Karl Scl1111it1t, cier ße<1rbeiter t111d Ke1111er der in1 Stralsl1t1rger St.-Thcin1as-Ar

cl1i\' ( 1etzt Archives et l3il1lic1thec1tre de l,1 Ville) erh;1lte11e11 t1n1f;111greicl1en 

ü11cJri11-KcJrrespcJ11cie11z in1 J;1J1re 1893 (p. 398) festgestellt l1at (Scl1n1idt, 

K.: l)ie !)riefe Jol1. Opc1ri11s <1n de11 Str;1fsl•t1rger Prediger Co11r;1d llt1bert; I3eitr. 

z. \'<lterl. c;esch. [Basel], 1_) IN. F .. 11: _182-42811893]). 

Ich l1abe Z\var trcJtz allt.'r l3en1i.il1t111ge11 diese Briefstelle expressis \'erbis bisher 

11icl1t \'erifiziere11 kc)1111e11. Schn1idt zitiert i11 diese111 Zt1s;1111n1e11l1a11g leider we

der d.1s D<1t11n1 11clch de11 ge11<1t1e11 Wc1rtlat1t dieser Mitteilu11g, dcich zeige11 uns 

\'erscl1iec1e11e Briefe, wie sel1r sich Opc1ri11 i11 der zweiten lliilfte des Jahres 1551 

t1n1 ciie 13esch<1fft111g \'c111 Perg<1n1e11tbc1ge11 desje11ige11 Forn1<1ts bemühte, »wie 

ciie A11atcJ111ia Wes<1lii getrtrckt ist<< (Brief von1 21. Dezen1ber 15_51). Wir dür

fe11 Ll<1l1er an11el1n1e11, Ll<1l.S Opori11us zu diesen1 Zeitpu11kt n1it den u11mittel

bare11 Vcirbereit11nge11 zt1r Drt1cklegt111g cider sog<1r scl1ci11 mit de111 Drt1ck der 

zweiten Ausg;1be beschiiftigt war, vo11 der ei11ige Widn1ungsexemplare (zum 

Beispiel d.1sjenige für Karl V.) auf Pergan1ent gedruckt wurden. 

Als Beispiele für die Schreil1c·11 ()pori11s a11 llubert in der Angelegenheit der Be

schaffu11g von grciL~en Pergamentbogen bei den Straßburger ))Coriarii« -

St. Tho1nas liegt in u11111ittelbarer Nahe des alten Gerl1erquartiers - seien die 

beiden nachfolge11de11 gena11nt: 

In ei11em Brief vcJn1 i 7. Noven1ber 15 51 schreibt Oporinus u11ter anderem a11 

seinen Straßburger Freund: 



»Nt1per oblitus fui foliun1 eius papyri litter1s n1eis inserere, cuius forn1a111 n1ihi 

parari a membranaricl t1oleban1. Oro ital1t1e te n1i D. Cclnrade, quot l1uiusn1odi 

folia, hac magnitudi11e, aut paulo n1aic)re, t1111b ei11en 111esserrt1cken in circum

ferentia, mihi meml1ranarius parare t1elit pro flore110. Wie vil bogen perg,1n1en, 

11ff beide11 siten wyss u11d C)Il l<icher, \Vie n1,111s inn der Cantzly brt1cht, er für 

einen gulde1~ machen weil. Vellen1 <1Ut circitc'r 2oc) aut 3c)C) fc)li<l habere, si ct1n1 

eo aequis rationibus conve11ire ( 'J llt1e<1111." 

Der stets hilfsbereite Hubert n1t115 L1,1lli ci:1rat1f gea11t\VC)rtet l1abe11, de1111 schcl11 

am 21. Dezember schreibt ()pori11us wiecil'rt1n1: 

»5. Gratia Domi11i Iest1. Lieber D. C<)nr,1de, ich lianck üch t1ffs aller l1öchst üwer 

tri.iw t111d n1üh, so ir vo11 111inet \\'ege11 aber erzeyget gegc'Il i.i\vere11 pern1e11ter. 

Uff sollichs aber wissed das icl1 scl1011 n1itt ei11e111 l1ie gel1a11delt l1ab vclr 14 t<1gen 

der erst kurtzlich hieher zoge11 ist. Der n1;1chet niir 1c1 l1oge11 dess fclr111<1ts 11n1b 

1_5 l1atzen tind 8 bogen regal, wie die A11atc)n1ia Wesalii getrt1ckt ist. Dessl1,1lb 

ir wol üweren1 meister Lorentze11 n1öge11 t1ff dissn1al l1escheyli gel1e11, 1111li il1n1 

\'On n1inetwegen at1ch si11es gt1ettt'Il wille11s d,1ncke11 ... ,, 

Opori11 ist es also gelunge11, i11 B,1sel ei11e11 11eu zt1gezoge11e11 Perga111e11ter zt1 

finden, der sich bereit erklärt hat, die ben(itigte11 Boge11 <111Ztlfertige11. Dc1n1it 

war jedoch das Problem der I)ergan1e11tbeschafft1ng a11f die L~111ge at1ge11schei11-

lich nicht gelöst. Rund 2 1 /~ Jahre später \ve11det sicl1 01-1c)ri11 ernet1t mit der Bitte 

11m Pergamer:t an Hubert. Es l1a11cielt sich dabei un1 ein sehr a11fschlußreiches 

Schreibe11, welches das Datt1m von1 9. Mai 15 54 trägt. Dieser Brief beweist 

nämlich eindeutig, daß die frül1er erl1ete11e11 Pergame11tbogen - zumi11dest ei11 

großer Teil von ihnen - für die »F<1brica·• bc11ötigt w11rde11 t111d daß mit dem 

Druck dieses Werkes bereits vor ei11iger Zeit begonnen worde11 war. 

Die Briefstelle, in der Opori11 übrigens auf ein vorangel1endes Schreibe11 i11 die

ser Angelegenheit Bezug 11i111n1t, lautet fc)lge11dermaßen: 

))Scripsi aliquando ad te, ut ap11d alil1t1en1 vestratiun1 coriarit1m niihi folia ali

quot pergameni, ab utraq11e parte albi, .:._;,. elegar:tis, fieri c11raris, ea forma, qu<1 

Anatomia Vesalii a me excudi ian1i-1riden1 coepta est.« 

An1 22. Jt111i des gleichen Jahres sendet Oporin erneut einen dringe11de11 Hilfe

ruf an Hubert, das ihn1 zur Verfi.igt1ng stehe11de Pergan1e11t reiche n11r nc)ch für 

acht Tage. An einen gewisse11 Johannes Meyer in Ulm, der ihn1 gewöhnlich die 

Druckerschwärze liefere, 11abe er gleichfalls geschrieben, da ihm dieser anläßlich 

eines Besuches in Basel im Anschluß an die Zurzacher Messe versprochen hätte, 

sich bei einem Ulmer Pergame11ter um die Beschafft1ng von Material z11 be

n1ühen. 

Auch ir< diesem Brief betont Oporin ausdrücklich, daß er die Bogen für den 

Druck der »Fabrica« benötige, der sonst wiederum eine Unterbrechung erlei

den würde, was für ihn ein schwerer Schaden sei. 

Der diesbezügliche Briefausschnitt hat folgenden Wortlaut: 

»Membranam velim adhuc mihi a uobis curari, nam ultra dies octo non habebo: 



intra c1t1c1s nisi niil1i alia \·el a uobis, tiel ex t1ltra (nam [,.,, i11de n1ihi afferri de

l1eba t) a ff err<1 tt1 r, rt1 rst1111 se}1011enda eri t A11a ton1iae in1pressio, idque n(111 sine 

rationt1111 n(Jstr<1rt1111 lucule11to dispe11dio. Scripsi iL1eo inter ceteras litteras etiam 

ad Uln1e11sen1 (1t1e11dan1, Jci.11111en1 Meyer, qt1i ;1tr<1n1entt1111 ty'tl}1graphict111111c1bis 

}1arare S(llct, is p(lSt 111erc;:itt1n1 Zt1rz;1cl1e11se111 <l}Jt1d nie ß;:isileae cun1 esset, apud 

Ul111ense111 nie111l1ra11<1rit1n1se111il1i curaturt1n1 }1(Jllicitt1s est." 

Flald clar,1t1f ka111 zti den Sch\vierigkeiten in cler Perga111er1tl1eschafft1ng 11ocl1 ei11 

\\'eitcres, clie Fertigstellt111g des Werkes sch\ver l1ei11tri:icl1tige11des, ja i11 Fr<1ge 

stelle11dcs Jler11111r1is l1i11zt1, \vie c1er vo11 Reith (1. c. 1892, t1p. 438!_39) erst-

111als \·er<Jffc'11tlicl1te t111d i11 cler spi:iterer1Vesal-l~iter;1tt1r111el1rfach zitierte Brief 

()}1<Jrir1s ;111 llt1l1ert \'(Jn1 4. l'v1;1i 1555 bezet1gt. l)er diesl1eztiglicl1e 1\l,schr1itt des 

llric'fcs l,1t1tet f<ilge11ciern1afser1: 

-.Scrirserar11 11uper ad Micl1. Tc1xiten1, tit 111il1i ct1raret <1pt1d l1rya11dri liberc1rt1111 

tttt<ires, 111atrices (::: i11strt1n1e11t;1 111<1gni text1s, c1t1(J ipse J1 lt1t,1rcl1i c1t1<1eda111 

e_;; alia }1cr 1\t11;t1stt1n1 Friess in1t1ressit. [,1s n1<1trices r11il1i }1rit1s i}1sc Dry<111der 

111t1ttI<l c-lec-lerat, tit ch;1racteres prcJ 1\nat<1n1ia Wes;1lii rect1der:c-l<1 p.1r,1re111. lar11 

tic'rCJ, c1t1i;1 alic1t1cJt cJ1;1r;1cteres t1st1 c-letriti st111t hacte11t1s, ~;,· eg(l CJ}1t1s !1,1l1ec1 tit 

}1lt1res ,1ffu11di ct1re111, c1t1ci <1l1scJl\'C're Ar1<1tcJ111ian1 ia111dudt1111 ccJe}1t,1111 f1<issi111, 

11cir1 licet id ;1bsc1t1e n1<1tricil1t1s et i11strt1n1e11tcJ. Facile at1ten1 in1petr;1re id L1ent1c1 

pc1tt1isse111 a I)ry;111drti, si aL-ll1t1c t1it1eret. Nur1c tier<J si precJri<i ill,1s ()bti11ere a 

tt1t<Jribt1s r1cl11 lice;1t, lil1e11ter en1a111, c1t1;111t<lct1n1c1t1e precic) :1ec1t1t1111 ft1erit, tina 

ct1111 i11strt1111e11tci, sc)lt1111 ut ir1 ten1pclre <1d nle mitta11tt1r, ic1c1t1e tiel per 11rcJxi111t1n1 

t;1L1c'llarit1m 111ecJ st111111tt1 :1c-l 111e n1isst1111. M.1lcJ e11ir11 dt1cirt1n1 clUt trit1r11 flcirer1c1-

rur11 i:1ctt1r;1111 f;1cere, c1t1an1 lo11git1s illis carere, ,:_;., }1rcitr:1henc-lcJ llien1 Lle ciie im-

11ec-liri, cjtl(l 111ir1t1s al1scJlvere ccJe}1tt1n1 ;111te trie1111iun1 Cl}~t1s c1t1e;1n1 abs(Jlvere. 

Qtiaesc> te n1i D. Ccinr;1de, effice 11t illas l1;1be;1n1 et statin1 ;1ccipi;1111." 

Es \v;1rc11 ;1lscJ ei11ige c-ler fiir die zweite Atisgabe verwendeten pr~ichtige11 Type11 

llt1rcl1 den i1:ter1sive11 (~el1rat1cl1 L1ein1 [)rt1ck der bis d,1hin hergestellte11 Teile c-les 

Flt1cl1es ;1bger1utzt t111Li 11icht 111ehr ver\vendbar. Andererseits fel1lten ()pc>ri11 die 

M<1trizc11 zt1n1 Nachgt1L~ der Typen. Diese \vare11 seinerz.eit 111it l:lilfe vc1r1 Ma

trizer1 J11gefertigt wc1rcie11, die Fr;111cisct1s l)ryander gel1c)rten. Mit diesen 'fypen 

\V<1r \'ClrLie111 [)ryanLiers „p!t1tarchu-At1sgJbe bei At1gt1st Friess in Ziirich ge

drt1ckt \vcirde11. l1rv<111der l1atte die l'v1atrizen dem Basler Drucker, der ih11 sei-, 

11erzeit aufge11(Jl1ll1len l!Ild auch in sei11er Offizin beschäftigt l1;1tte, Ztln1 c;uß 

Lier Tyrer1 fi.ir die netie Ausgabe der ))Fabrica<< geliehe11. Dry<111der \Var jedoch 

inz\viscl1e11 ( 15 _) 2) in Str;1L~burg gestorben. Dart1n1 l1atte sich ()pclrin, wie 

wir ;1t1s dcn1 13rief erfal1re11, kt1rz ztI\'CJr an Michael Tcixites (Schütz) ir1 Stral5-

burg gewandt u11d ih11 gebeten, er möge sich doch bei den Vormündern von 

Dryanders Kinder11 dafür einsetze11, daß ih111 die Matrizen erneut zt1r Verfü

gung gestellt wiirden, da er sie zur Fertigstellung des scho11 vor langer Zeit be

go11nener1 Drt1ckes des anatomischen Werkes dringend benötige. Wenn man 

sich nicht dazu entschließen kö11ne, sie ihm zt1 leihen, sei er durchaus bereit, sie 



zu kaufen. Er wolle lieber einige c;ulde11 ZlISätzlich ausgebe11 als noch lä11ger 

mit der Fertigstellung des bereits vor drei Jahre11 begonne11en Druckes zt1-

warten. 

Im gleiche11 Brief bittet Opori11 überdies (unter Nr. 3), der StraLsburger Ger

ber Augusti11us möge ihn1 doch I1()Ch ei11ige Dt1tzenli »Felle« ( Pergan1ent) 

schicke11. Der Brief und ei11e I'erga111entse11dur1g tii.irfter1 sich gekreuzt l1<1be11, 

de11n schon am 11. Mai schreibt 0~1()ri11 a11 rf u bert: 

»l{em mihi gratissin1an1 fecisti, 111issis a n1e cc)riis, tiuibus uehemer:ter indige

ban1. Mt1ltt1m tibi debeo, ct1i ita res n1eas esse ct1r<1e t1ideo.« 

Auch die so dringend be11ötigte11 M;1trizen scheir1t Oporinus alsbald erl1<1lte11 

zt1 l1abe11, denn in der kurzen Zeitspan11e l1is Atigust war es ihr11 n1i'iglich, die 

noch fehlenden Teile der „ Fabrica" auszudrt1cke11. 

Zt1samn1e11fasse11d ergibt sich, daf.S in1 C~egens<1tz zt1 der at1cl1 für heutige Ver

hiilt11isse erstat111lich raschen Drucklegu11g der Erstat1sgabe i11 we11iger als einen1 

Jahr der wol1l 15 51 - spätestens 15_52 - l1egt!1111ene Drt1ck der z\vei te11 At1sgabe 

durch ei11e Reihe widriger Un1stiinde in1111er wielier verzögert wurde, bis das 

Werk in1 At1gust 15 5 5 e11dlicl1 erscheinen kc)n11te. 

Dieser »prachtvolle zweite Drt1ck der Fabrica stellt de11 klassische11 Ves,11 dar, 

mit welchem«, 11ach Rotl1 (Andre<1s Vesalius Bruxelle11sis, 1892, p. 236), 

>>Zeitgenossen t111d Nachfolger fast ausschließlich rechne11.« 

So kam der Hun1a11istenstadt Basel durch die Fähigkeit u11d den Wagen1ut il1rer 

hochgebildeten Drucker die El1re zu, Verlagsort und dan1it A11sga11gspunkt die

ses revoluti(Jnäre11 und revolutio11ierende11 anatomische11 Werkes - eines »Opus 

in1n1ortale«, wie es Albrecht vo11Haller1774 ge11annt hat - geworden zu sein. 

Dieses stolze u11d verpflichte11de c;efühl wie aucl1 die enge11 freundschaftlichen 

Bande, die den Meister der A11aton1ie V()nl Jal1re 15_17 an bis zu seinen1 tragi

schen Ende im J al1re 1 _564 mit viele11 Basler Freu11den verbunden haben, sind 

Grund gen11g, des ge11ialen flän1ische11 Arztes und Naturforschers in der Stadt 

meines Wirke11s mit besonderer Verehrt1ng t111d Herzlichkeit zt1 gedenken. 
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Wilhelm Pfeiffer und die Entwicklung der 
Veterinärmedizinischen Fakultät in Gießen 

A11 cliest•111 T;1gt• Il1rer Prc)nl()tic)11, dcict()res, öffnet sich Ihr1e11 gleicl1zeitig das 

·r·cJr cler U11i\·ersit:1t, i11 dere11 Mat1er11 Sie am ak;1de111ische11 Lel1e11 teilgenomme11 

t111d sicl1 cie111 tieriirztlichen Stt1dit1n1 in1 beso11deren hi11gegeben h;1l1e11. Sie ha

l1e11 1;1l1rt'l;111g die Lt1ft cler U11i\·ersitiit geatn1et, l1aben de11 tiiglichen Ur11ga11g 

niit den Stt1cle11tc'11 aller Fakt1ltiite11 ge~1flegt, an de11 allge111eine11 Vorlesu11ge11 

t111ci S(J11stige11 Vera11staltu11ge11 \'erschiede11er Art teilgeh;1l1t, Ihr Weltbild ge

f(Jr111t u11cl sei11e11 fl(>rizc>11t erweitert, u11d sc) die Stelle t111d die Stelltrng erk;1nnt, 

i11 der Sie ki.inftig i11 der 1nenscl1liche11 c;esellscl1aft bert1flich wie pers()11lich n1it

zt1\virke11 bert1fe11 si11cl. Malt dc)ch, wie Jea11 l)aul s;1gt, das Erste, was rnan i11 

der Jt1ge11ci ('rfiil1rt, de11 c;ru11d des g<1nze11 Lebe11s atJS, - Wiil1rend Sie 11un Zllf 

~1ersci11licl1e11 13ewi1l1rung i11 die Welt l1i11;1us\vachsen, bleil1en Il1re Wt1rzel11, die 

festl1;1lter1 t1r1cl er11iil1re11 scillen, a11 c1ieser Stätte. 

L)aher gestaltet Il111e11 l1eute die F:1kt1ltiit ein Fest, eine gescl1ichtliche Feier, die 

clas fret1dige Nacherlebe11 Il1rer eiger1en, der Geschicl1te Il1rc'r geistigen I-Iein1at 

\'(Jllziel1t. [)ie Betrachttrr1g der l-ierku11ft dieser Fakt1ltiit t111d ihrer E11twicklt1ng, 

ist c1ie 1\l1sicht ciieser Feiersttinde sowie c1ie Vergege11wiirtigu11g je11es Mannes, 

dc'n1 die 1:akt1lt<it \'Clr ;1Jlen1 ihren l1et1tigen Zusta11d verc1ankt, iVi/!1t'lr11 /lfl'iffl'r. 

111 cler z\vcite11 1-iiilfte cles I 8. Jahrhunderts wt1rde11 die erste11 Tieriirztlichen 

Scl1t1le11 gegrü11det, zt1erst in Lyc111 I 762, und da1111 i11 schneller FcJlge in fast 

;1llen et1rci~1iiische11 Liindern, t1nd zw;1r wegen der Oberha11c111ahn1e der Tier

set1che11. S<i lc'ser1 \vir allgen1ei11 in der Gesc·hichte. 111 der NcJt der Tierseuchen 

ist zw:ir der A11laf5 zt1r Errichtu11g der 'fieriirztlicl1en Lel1ranstalte11 genannt. 

Die eige11tliche Ursacl1e c1er Veteriniirn1edizinische11 Wissenscl1aft ist aber wol1I, 

glat1l1e icl1, ir1 den gew;1ltigen geistigen Strön1t1nger1 jenes Jahrl1trnderts (des 

I8.J ZU SL1che11. 

Erl;1ubc•11 Sie r11ir daher ztrerst Il1ren Blick at1f jene Zeit zu richten. Es war die 

Zeit des Al1s<)l11tis111t1s. Unter()() fc't1dalistischen f1öfen lebte die deutsche Land

l1e\'c>lkert111g \veitl1ir1 ir1 der Leibeiger1schaft. Das Bildungswesen lag im arge11. 

Ei11e verbinc-lliche Elen1e11t~1rscht1le gab es kaun1. Zwar war sie bereits 1717 von 

Friedrich Wilh. 1. a11gt•c1rd11et, wurde aber erst am Ende des Jahrhunderts i11 

deutscl1e11 La11de11 allgen1eir1 a11gebahnt. In den sog. Gelehrtenschulen oder 

Latei11schulen l1errschte ei11 tr<Jstloser Zustand, wie Franz Schnabel berichtet, 

111it \Venigen rül1mlichen At1snal1n1en. Eine Maturitiitsprüfu11g gab es nicht. 

Zwar wt1rde 1788 die Abituriente11prüfu11g eingeführt. Sie wurde aber n1eist 



nur als »Abgangszeug11i5,, geha11dhabt, und n1a11 ko1111te mit diesem, oder at1ch 

nur n1it einer Auf11ahn1eprüft1ng in1 Weg der freie11 Vorl1ereitt111g die Immatri

kulation auf einer der viele11 U11iversitiiten n1it geringster Vorbildung erreichen. 

Erst 1812 wurde die Matt1ritiits~)rüfung in1 l1et1tige11 Sin11e allgen1ei11 ei11ge

führt. Vom absolute11 Fürste11tun1 vern<1chliissigt, waren die U11iversitiiten seit 

langem im Verfall begriffe11. Eine un1stii11dliche t111d erstarrte Gelehrsan1keit 

gerierte sich meist i11 lateiniscl1er Sprache; die scl1lecht vorgebildete Stt1denten

schaft lebte vielfach i11 Aussch\veift111ge11 oder Ar111ut dahin. Erst a11 der jüng

sten und timfassendsten U11iversitiit c;ötti11ge11 (1734) ist mit t1en1 latei11i

schen Vortrag überl1at1pt gebroche11, t1nd ei11e 11et1e Peric)de in der Gescl1ichte 

der det1tschen Universitiite11 eingeleitet \VC)rder1. 

Auf solcl1e Verhältnisse traf 11t111 die At1fkliirt1ng, ciic' als eine der grofsen 

Epoche11 unserer Geschichte vc>11 E11gla11d at1sgehe11d sich über die Völker des 

Westens siegreich at1sbreitete. Wiihre11ll ller Al)sc1lutisn1t1s in1 allgemei11en die 

Untertane11gesinnu11g zur Mehrt111g der iit1ßere11 Macht gepflegt hatte, erhob 

die Aufkliirung die Freiheit lies Bürgers t111d seine 13ildt111g zun1 geistige11 Prc1-

gramn1 des Jahrhunderts, zt1n1 Progran1n1 allen Lebens. Englands Kolcinie11 i11 

Nordan1erika ergriffe11 ihre Freiheit 1776 auf den1 U11abl1ii11gigkeitsko11greß. 

In Frankreich gelangte 11acl1 Ric\1elieu die grc)ße Freil1eitsrevolutic)n zt1n1 Siege. 

In Deutschland wurde 17 57 der Reichsritter Karl VC)n1 Stei11 an1 Ufer lier Lal1n 

geboren, der die Städtefreiheit t111d schliel.Slicl1 die Befreit111g VC)I1 der Leibeigen

schaft bewirkte. 

In erster Li11ie aber wt1rde der Schule das Ziel gesetzt, die Versta11desbildt1ng 

des Menschen in Gang zu bringe11. Scht1lrefor111 wt1rde die wichtigste politische 

Aufgabe des Jal1rht1nderts. Während nt1n aber die Aufkliirt111g ))l1r<1uchl)ares 

Wissen für das wirkliche Leben<< anstrebte, wandte sich eine 11et1e Geistes

strömung, der Neuhun1anisn1us, gegen diese11 Utilitarismus der At1fklärer und 

seine Anhäufung von Sachwissen. W. v. liun1l)oldt besonders verfolgte diese 

längst sich vollziehende Bewegung und vertrat besonders nach der Rezeption 

von Pestalozzi den Vorrang der allgemei11e11 Bildt1ng, der Entfaltung der schöp

ferischen Selbsttätigkeit des Geistes gegenüber der schuln1iißigen Ausbildung 

des einseitigen Menschen. 

rlierin aber lag der Ursprung des Streites um die Ausbildung der Jugend, der 

die folgenden Zeite11 beherrschte, und eben dieser Streit hat auch maßgeblich 

den langen besonderen einzigartigen Entwicklungsgang der Gießener Veterinär

medizinischen Fakultät mitbestimmt. Wir wollen sehen: 

In den 7oer Jahren des 18. Jahrhunderts wandte sich die hessische Regierung 

des öfteren an die Medizinische Fakultät der Gießener Landesuniversität um 

.Eo rztwi ck lu11g der 
(; ieße11er i· eteri 11iir-
111ed i Zl ll i SC he11 

Erstattung von Gutachten über die herrschenden Tierseuchen, wie Hornvieh- J;akultät 

seuche, Lungenbrand, Rinderpest, über die Schädlichkeit von Fleisch kranker 

Tiere. Da es ja Tierärzte nicht gab, lag die Bekämpfung von Tierseuchen in der 

Hand der Physiki, der Amtsärzte. Die Medizinische Fakultät hat derartige Gut- 73 
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Jchten wiederholt verfafst, hat aber ebensooft darat1f ver\viesen, d,1ß ihr die 

r1ötigen Einsichterl daztl fehle11, und so \VUrde 11un 1777 Jn der c;ießener U11i

versität ei11e fü11fte FJkultiit gegrü11det, die ök<Jn<Jn1ische: für Politik, Cameral

t1nd Fin<1nz\virtscl1<1f t. Zt1 il1r gehörten 6 Pr<ifess<Jre11. Vier vo11 ihne11 zählte11 

zugleich zt1r Pl1ilcJSCJj.1l1ische11 und Medizi11iscl1er1 F<1kultät. Zu il1ren At1fgaben 

gehörte Jucl1 ciit' Lehre der )) Vieharzneikt111st« in Verbi11du11g n1it der La11d

t1r1d Fc1rst\\·irtscl1aft, t1r1d einige V<Jrlesunge11 ül1er Vieh,1rz11eikt111st \Vt1rde11 

V<Jll Prc1f. [)ietz für ökcJnclr11er1, Ver\v<1lt1111gsbean1te t111d Medizir1er gehalten 

Nach ei11iger1 J,1l1re11, 178_5, li.)ste sich diese Fakt1ltiit aber auf: die i.)kcJnon1ische11 

Fächer gir1gen ztir Pl1ilclSCJj.1hischt•11 f-<1kt1ltät ül1er, das tierärztliche F<1ch \Vt1rde 

der JY1edizi11ischt'r1 Fakultät zt1geteilt. [)er Prosektor an1 Tl1e<1trt1r11 <111<1t<Jn1ic11n1 

i11 C~iefser1, t111d spiiter "J. c1rd. Prcifessor der 1\rz11eiku11de,,, L1r. l_t1d\vig Nebel, 

\var der erste, c1er sicl1 für die tieriirztliche Sache ir1ter<'ssierte. I:r \Vt1de 1795 

zt1 ()rier1tierur1g <111 die dan1als l1ereits gegründete11 Tier3rzr1eiscl1ult'Il i11 Wien, 

[)resde11, Pr<1g, Jf3n11cJ\'er u11ci Berli11 gescl1ickt unc1 hielt c1ar111 in1 Atrftr<1g cier 

JY1eciizi11iscl1er1 F<1kt1ltät \Vi.icher1tlich ei11 Z\Veisti.i11diges ))()ffer1tliches c=cillegit1n1 

i.ll1er ciie Viel1set1chen". Das \V<lr der A11fang <ier systen1atischer1 Veteri11iirr11c·cii

zinischer1 Lehre an c1er Giel.Se11er U11iversitiit. Nebels V<Jrlest111ge11 galte11 al1er 

ir11 ,1llgen1eir1e11 11icht der Atrsbildt111g V<Jn Tieriirzte11, scJ11cier11 \'Clil Ar11tsiirzten, 

ci;1111it diese für il1re At1fgal1e11 bei <ier Tierset1che11bekiimpft111g, bei de11 p<Jlizei

licl1e11 E11tscl1eidunger1 und fi.ir die Beat1fsichtigt1ng der ih11er1 t111tt.'rstellte11 Tit'r

heilkt111ciige11, <ier Kt1rschr11iec1e t111ci c1er en1piriscl1e11 Tierärzte we11igster1s et

\V<1S geri.istet würde11. 

[)e; \\'eil \\'t1rde11 vcin <ie11 Prc1fessc1re11 der Medizi11ische11 Fakt1ltiit gelege11tlich 

<1l1er l1ereits Prüft111ge11 at1ch vc111 tieriirztlicl1en1 Perscinal abgehalte11 n1it einen1 

Zet1g11is für tieriirztliche J-la11cilt1nge11 i11 de11 llessische11 Sta<1ten. Ur1d zw;1r als 

»Kt1r-Schn1iede<< fi.ir Prüflinge, die sicl1 als Scl1äfer, Schn1iede cJder Emi.1iriker 

zur Prüft111g meldete11 cider als Tierärzte l. Klasse für solche K<111didaten, die Jn 

auslii11discl1en Veteriniirscht1len stt1<iiert h<1tte11 cider aber i11 der Gief.Sener Medi

ziniscl1e11 F<1kt1ltät die »<1rs veteri11ari<1•< als VcJllstude11ten l1elegt hatte11. 

Das \vare11 al1er nt1r we11ige Ei11zelfälle und n1an erk<11111te ntin i11 zunel1n1en

den1 M<1fse die NcJt\ve11digkei t, i11 der La11dgrafsch;1f t 1 !essen Ein rich tu11ge11 für 

die Hera11bil<iu11g vo11 n1el1r tinc1 guten -rierärzten zt1 schaffen. Der 311fiingliche 

Pla11 des l"<111dgr;1fen Lt1d\vig X., ei11e Tierarzneischule i11 Verbi11dt1ng 111it dem 

lic)fn1<1rst<1ll i11 Darn1stadt zt1 errichten, hatte sich zerschlJgen, (weil cler dafür 

VC)rgesehe11e Medizi11er Boja11us nach Wie11 berufe11 wurde). f{cif5arzt Ludwig 

Wi.ist i11 DJrn1stadt, der a11 der Wiener Veterinärschule studiert und vor der 

GieLse11er Mediziniscl1en F3kt1ltät 1817 ei11 vorzügliches tierärztliches Examen 

abgelegt l1atte, wt1rde vc1n der Regierung zur Erteilung der Venia legendi für 

·1 ierheilk1111de vorgeschlage11, von der Medizinischen Fakultät aber nicht an

genomn1en, weil die von Wüst geplanten Vorlesungen nicht für gebildete Tier

ärzte und Studenten der Medizin gleich anderen Vorlesungen gedacht seien, 



sondern fi.ir soge11annte Kur-Schn1iede, u11d desl1alb 11ach Nebels A11sicht nicht 

zum Umfang des ak;:iden1ischen U11terricl1tes gehörten. Aucl1 der nu11mel1r vo11 

der Regierung für de11 tieriirztliche11 U11terricl1t en1pfol1le11e Tier;:irzt J11st11s 

Gerbig wurde vo11 der Medizi11ische11 F<1k11ltiit ;:iJs l1nfähig für ei11 ak;:ide111isches 

Lehr;:i111t ;:ibgelehnt. 

Es ging ebe11 un1 die Fr;:ige, \Velche t\rt Lier A11sl1ildu11g für die ki.i11ftigen Tier

ärzte richtig sei. Die Regier1111g in {);:irn1st<1dt \V<lr der Ansicl1t, (i,1ß es ge11i.ige, 

j1111ge Le11te 111it geri11ger v()rl1ild1111g Zll n1etl1c1dische11 En1pirikern \Vie <ln de11 

Tier<1rz11eischulen D;:irmst<1dt l1er:111z11bilde11, wiihren(i L1ie MeLiizi11ische F;:ik11l

tiit die Fc1rderu11g stellte, die \'eteri11iir111edizi11iscl1e11 St11(ie11te11 <111 L1er U11iver

sität llnter de11 gleiche11 Vorl1eL1i11gu11gen l111d i11 der gleicl1e11 Weise zu bilde11, 

wie die Medizinstude11te11. Der Streit l1n1 diese gr1111dsiitzliche Fr<1ge, ei11 Aus

dr11ck der geistige11 Strön11111g dieser Zeit, zc1g sich dt1rch d;:is g<111ze J;:il1rhu11dert 

l1in lI11d erscl1\verte lind verzc)gerte L1ie Veteri11iirn1edizi11ische Entf,1ltu11g i11 
'· 

Gieße11. Wicderl1olt erklärte d;:is Gr(1(sl1erzc1gliche Medizi11:1lk(1llegi11n1 die Gie-

ßener tierärztlichen VerfJ.!1re11, bes<Jr1ders Liie hier gef(1rderte M;:ituritiit u11d 

die hier geübte Pron1otio11 J.!s en1<111zipiert l111d l1r1t1111lich l1t1d drä11gte :1uf die 

völlige Aufl1ebu11g der Veteri11iirn1edizi11iscl1er1 U11ter11el11111111ge11 in Giel:Sen. 

i·rotzder11 scl1lug die Medizi11ische F.1kultät 1822 die „frricht1111g ci11es Lehr

st11!1!es u11d die 11ötige11 Ei11richtu11ge11 fi.ir den tl1eoretische11 l111d praktischen 

Unterricht i11 Tierheilkunde(( vor l111d legte i11 dieses V<1t11n1, \Vc1!1! u11ter den1 

Einf11115 Nebels, ihre grundsätzlicl1e Einstell1111g zur cJrg<111ische11 Einglieder11ng 

des tierärztliche11 Unterrichtes in die U11iversitiit d<1r. Es l1eilst da: »Es liegt on1 

l'age, daß der Unterricht i11 der Tierheilk11r1de 11irge11ds i11!1altsreicher, \·oll

ständiger, zweckmäßiger lind z11gleicl1 n1it geringeren Kosten gegebe11 \vcrde11 

kann, als auf der Landesu11iversitiit, J.uf welcher ohr1edies die dem Tier;:irzte 

notwendigen Ken11t11isse über Bota11ik, Chen1ie, Physik, Naturgeschichte, ver

gleicl1e11de A11atomie, vergleicl1ende Pl1ysiologie, Ph;:irn1;:izie, Forn1ulare, Pl1:ir-

1nakodynmaik usw. gelel1rt werden.,, 

Nach den1 Wegbereiter Nebel wurde 182 7 Karl Wilheln1 Vix, gebürtiger Gie

ßencr, approbierter Arzt lind Tierarzt, 11ach.einem Studi11m i11 Wien lind fian

nover, vo11 der Regierung z11n1 Tierarzt des Bezirkes GieL~en erna1111t. Er bekam 

gleichzeitig die Venia legendi für die Veterinärwissenschaft an der Universität. 

Arz seirzerz N11111e11 1111d das /11!1r 1828 k11ii;1ft sit·l11-ler Begi1111 tit'S re,i;;11liire11 c:zk11-

de111iscJ1e11 tierärztlit-11e11 Ur1terricl1ts fiir Veteri11iir1neiiizi11er 1111d Me1iizir1er i11 
• 

1ler Medizi11ist11en Fakz1ltät iil'r Ur1iversitiit Gief]e11. Freilich ging die Entwick-

lung sehr langsam und n1ühsam vonstatten. Vier ordentliche tiermedizinische 

Hörer und 6 außerordentliche s;:ißen im Winter 1828 zu Füßen von Vix, und in 

der Folgezeit waren es manchmal noch weniger. 

Es lag aber in der Natur der Sache, daß die tiermedizinische Unterrichtung für 

Mediziner nie rechten Fuß hat fassen können. Vix las in einem Zimmer des 

Theatrum anatomicum am Brandplatz. 

/?e(ri1111 lf{:·s r·c·'f1 lti1t"iJ'('J·l b b 

l 1 erci r zl /1c ht n 
('11/crrichtes 

75 



f:'r·.„·ft' J>1.(!Jll1'!/11111 

::1.fJJl /)1·, Jl/1-'1i. "'i't_''f. 

Aller ät1ßeren Beengu11g zun1 Tr(Jtz, at1ch den vielfachen, bedrüti<enden Bei

spielen der anderen Lä11tier 111it ihren gut fu11ktionierenden t1nd angesel1e11en 

Schulen für ,,niederes tieriirztliches PersonaJ,, zum Trotz wt1rde an der Forde

rung festgehalte11, daL~ lier Studiere11de der Tierheilku11de die Matt1rität eir1es 

(;yn111asit1n1s 11acl1\veise11111i.isse, ernet1t festgelegt in der Verord11t1ng vo11183cJ, 

und fer11er an1 !\echt •1t1f die Prt)n1oti(Jn zun1 Dr. der Tierheilkunde, das 

I832 zt1n1 ersten111,1l bea11sprucl1t worden ist. Z\var \vird berichtet, dal.S schon 

vorher i11 Marbt1r(; ei11e tierärztliche Pr(Jn1otit)n erfolgt sei. Sicher aber ist, da(~ 

Jiese in GießL'n mi11Jestens seit 1832, f,1st 1cJC) Jal1re fri.il1er <1ls <111 de11 i.ibrigen 

Lel1rsti1tte11, u11t1nterbr<)chen l1is zt1m heutigen T<1g rite at1sgesprcJche11 \vor

den ist. 

Vix er()ff11ete 1829 11el1en dem Zet1gh,1us in1 ))Zimmerhof" ll<lS erste st;1,1tlich 

anerk,11111te ·rierspital, das er \'<1rl1er l1ereits privat errichtet l1att('. 1868 wtirde 

(~ecJrg r)flt1g atJS Bayreutl1, Tierarzt <1US der Zentraltierarz11eiscl1t1le l\1ünchen, 

seit 1866 Lel1rer an der Veteriniira11stalt Wi.irzl1t1rg, <1tif de11 ver\vaiste11 Lehr

stul1l \'(lll Vix berufen t111d alsb,1ld zum ersten Dr. n1ed. vet. h. c. tinti at1c-l1 zun1 

cird. f)rcifesscJr i11 der Medizi11ische11 Fakt1ltiit ernannt. r)fltig, L)irektt)r des Vet

l'ri11iiri11stitt1ts, l1etreute die gesan1te Tiermedizi11, \vie vclrher Vix. At1f Gru11d 

eines A11trages der Medizinischen F,1kultiit wurde ihn1 ei11 zweiter [,ehrer zt1-

gesellt, t111d Z\Vilr Dr. Karl Pl1ilipp LetJnl1ardt, der aber b,1Jd wieder <lUsschieci, 

und da11n Lt1dwig Winckler, in GieLse11 appr<)l1iert als Veteri11är;1rzt 1. Kl. t1nd 

hierselbst pron1oviert. Da bei der zt111el1n1e11den Z;1hl der Tierarzneistudiere11-

tien die Riit1n1licl1keite11 an1 Bra11dplatz (Jffe11bar ganz unzt1reichend gewc>rden 

\v;1re11, gela11g es nun Pflt1g, ei11 neues Veterinär-l11stitut auf dem Seltersl1erg 

zu bauen, 1871/72, mit einen1 Hat1ptgebiiude mit Hörsaal, und einem Spital 

für große t1nd kleine Tiere, der Lehrschn1iede und dem Anatc)mistnen l11stitt1t 

mit Präparier- tind Sektionssaal. Das war gewiß ein Fortschritt. Alles i11 klei

nem Rahn1en, z. B. kc111n te das GroLs-T-Spi tal 6-8 Pferde aufneh1nen, das Kl

T-Spit,11bis1cJ Kleintiere. 

Inzwischen aber ereignete sich ein Rückschlag. Nach einer 13ekanntmachung des 

Kanzlers des Norddetitschen Bundes n1it den Erläutert111gen des Hessische11 

Mi11isteriums 187cJ wurde für das Stt1diun1 der Tiern1edizin die Secu11dareife 

als Vorbildung allgen1ei11 festgesetzt. Dad11rch sank, wie der Anatom und t1n

ermüdliche Historiograph der Gieße11er Veterinärwissenschaft Will1eln1 Schat1-

der trat1rig betrübt berichtet, »Gießen hinsichtlich der Vorbildung auf das Ni

\'eau der nc1rddeutschen Tierarzneischulen, und dieser befohlene Rückschritt 

\var schmerzlich.« 1878 wurde durch die neue, für das ga11ze Reitn gültige Prü

fungsordnung entgegen dem Einsprtrch der Gießener Medizinische11 Fakultät 

die Vorbildung wenigste11s at1f Primareife erhöht. Als nun in den 8oer Jahren 

das Ministerium erneut darauf drängte, die » Veterinärische Anstalt« in Gießen 

endgültig aufzugeben, wehrte der Senat dieses Ansinnen wiederun1 ab. 

Es geschah aber das Bemerkenswerte, daß der badische Landestierarzt Lydtin, 



das Wesen der Gießener Situation erkenne11d, gutachtlich vorschltig, das Gie

ßener Institut aus ideellen c;ri.i11den zu »ei11en1 Se111inar der Veteri11iir\visse11-

schaft« für das ganze I\.eich zu erhel1e11. Dieser sehr interessante u11t-! weit

schaue11de Vorschlag wtirde al1er 11icht a11ge110111111e11. 

i879 wurde als 3. tierärztlicher Lel1rer für A11atcln1ie Dr. Eichl1;1un1 als Profes

sclr extraordin. in die Medizin. F<1kultiit bert1fe11. Il1m \vurde 1899 das Direkto

rat der kleinen tierärztlicl1e11 A11stalt i.il1ertr<1ge11. De11 Tierarz11eischt1len i111 üb

rige11 Deutschla11d gege11ül1er l1efa11d sich c;iefse11 räun1licl1 llI1d zahle11n1iilsig 

sehr in1 Verzug. 1889 zeicl111ete c;ie{se11 25 Veteri11iirn1edizi11er, d. i. 11t1r 1 /~ der 

an Deutschlands Tierarzneiscl1ule11 ler11e11de11 Veteri11iir111cdiziner, t111d 1897 

ware11 es 6ci, d. i. 1 /~o der Gesa111tzal1l. 1\t1cl1 ;111 tieriirztliche11 Lehrer11 verfügten 

die Tierarz11eischt1len i11 je11e11 Zeite11 i.iber ei11 Mel1rf;1ches, z. T. das 1<ifache. 

Die Verwaltu11gsbehorde i11 D;1r111st,1dt \'erl1;1rrte at1f il1ren1 St<111tipu11kt, der 

Ablehnu11g der tvfattirität wie <1llCh der Prc1n1cltiCll1 in c;iefse11. Ma11 S()lle docl1 

einfache Tieriirzte n1ache11, je11e Leute z.t1 en1pirisch gescl1t1lte11 Tierärzte11 l1er

anl1ilde11, wie an de11 'Tierarz11eischt1le11• at1ch. Dagege11 al1er \vel1rte sicl1 die 

Universitiit Gießen und bescJ11ders die Med. Faktiltät i11 l;111ge11 t111d l1efti

gen Traktaten. Sie hatte11 Wert unt1 At1fgal1e einer \'ergleicl1e11tie11 Met-lizi11, 

eben der Veterinärn1edizin, erk<11111t t111d s;1he11 i11 ihr ei11e11 \vese11tlicl1e11 1111d 

gleichwertige11 Teil der Medizi11. Sie l1ielte11 a11 der At1ffasst111g fest, daß die 

Veteri11ärn1edizi11 wissenschaftlich in1 I\.ahn1e11 der U11iversität betrieben wer

den n1Üsse und forderten, dal.S die tierärztlicl1e11 Stt1de11ten i111 Si1111e der Ei11-

heit der Wissenschaft allen l1ier übliche11 akademische11 Anforderu11gen gerecht 

sei111nüßte11; entspreche11d vor <1llen1 auch die tieriirztliche11 Lehrpersonen. 

Das war el1e11 der alte Streit zwiscl1e11 der aufkliir1111gsn1iißige11 utilitätsgebu11-

denen ei11seitigen Ausbildt1ng des Versta11des an einer Fachsch11le ttnd der 11e11-

huma11istischen Aufgabe der Wisse11schaft, der Aufg,1be der Entfaltu11g der 

harmonischen Persönlichkeit des akaden1ische11 Mensche11, daß eine scie11tia 

humana, eine Wissenschaft n1it den1 Zentrun1 des Me11schen erstehe. Für die 

La11dwirtschaftslehre, die seit vielen Jahrzel1nte11 a11 fast allen Universitäten n1it 

den Cameralia gepflegt wurde, gri.indete Albrecht Tl1aer 1802 die erste höhere 

landwirtschaftliche Lehranstalt, ein Beispiel, dem n1anche fc1lgten. Und auch hier

mit wurde ein langwieriger Streit eröff11et, in den für Gießen schließlich Just. 

Liebig zugunsten der Universitätsidee erfolgreich eingriff. Pflug hatte 1877 in 

einem verzweifelten Bericht dargelegt, wie in der Welt auf das mustergültige 

Vorbild von Gießen hingewiesen u11d seine Nachahmung angestrebt würde. 

Die verdienstvolle11 Vix und Pflug haben sich in diesem Kampfe ohne Sieg 

verzehrt. Aber die Med. Fakultät hat den Glauben an diese Sache nicht ver

loren und heute leidet es, wenn man Aufgabe und Leistung der Veterinär111edi

zinischen Wissenschaft ansieht, kaum Zweifel, daß ihre Ansicht richtig ge

wesen ist: Die meisten tierärztlichen Lehrstätten sind mittlerweile dem Gieße

ner Beispiel gefolgt, das immer mehr an Boden in der Welt gewinnt. 77 
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Die standl1afte Hilfe lier Med. Fakt1ltät und die u11beirrte Verfechtu11g ihres 

Standpt111ktes sei al1er heute besonders gerül1mt als akaden1ische Leistt111g und 

von uns da11kbar <111erkannt. Ma11 sieht, solange i11 ei11en1 Volke das beste Ge

da11kengt1t \ve11igste11s V()l1 ei11er klei11en Schar ge1-„flegt wird, bestel1t die H(Jff-

11t111g zu Recht, liaß es nicl1t llI1tergeht. 

Das 19. J<1l1rl1t111l-lert gi11g zt1 Ende. Das f,1st 1_5cJjiihrige Ben1ül1e11 um de11 <1ka

den1iscl1en Al1sl1al1 der tiern1eliizi11ische11 \\lisse11sd1aft a11 der U11iversität (~ie

tle11 l1atte Z\\'ar <lll l11te11sität 11icht eingebüLlt, at1ch \var (i;1s t1rsprü11gliche Ziel 

11icl1t \'erl<)re11gega11ge11, aber es sah docl1 5() aus, als cib lier Kam1-„f ncJcl1 ei11 

\\·eiteres J<1l1rl1undert fcJrtgehen 1ni.ißte oder gar n1it ller Zt'it dcJch 11cich erlah-

111e11 \vi.irde. Llenn ciie erzielte11 ErfcJlge w<1re11g<1r11icl1t L„efrieciige11d. 

1\l1t'r 1etzt tr<1t ein M<11111 at1f de11 Plan, der fi.ir ciie (~estaltl1ng lit•r Veteri11iir-

111edizi11 i11 Gieße11 e11tscl1eide11ci gewc)rde11 ist, Wilheln1 I)feiffer, desse11 (~enius 

\vir i11 dieser Stunde \'llr allen1 beschw()re11. Will1eln1 f)feiffer, ;1n1 16. Juli 1867 

i11 l~el1bl1s/Schlesit'11 gel1c1re11, Scl1üler vcJn Fröh11er, Tierarzt \'CJ11 Stt1ttgart lind 

13erlin, 1-1ron10\·iert i11 Natt1rwisse11sch,1ft, \Vl1rde in1 NcJVt'n1l1er 18(19 at1f ein

stin1n1igen Vorschlag der Medizi11. Fakultiit t111ci des Sen<1ts der U11i\'. (~ie(\en 

zun1 ord. Prclfessclr für Veteri11ärchirt1rgie t111d -()phth:1ln1cJ!cJgie L1ert1fe11. 

Zwar \var das Ziel der Veteri11iirn1edizi11 seit la11ge111 c·rka1111t, u11d dc'r Weg 

dal1i11 \var gezeich11et, al„er Pfeiffer ,1llei11 t111ci zuerst geJ,111g es, il111 i11 kt1rzer 

Zeit zt1 dt1rchschreiten lind das Ziel zt1 erreiche11. 

Als ei11e erste Al1fgabe 11<1l1m der ju11ge Pfeiffer de11 I)la11 c-ler I~rricl1tt111g 11et1er 

t111d geeig11eter Ri:iun1lichkeiten i11 seine lia11ci. ln1 Dezen1ber 18c19 legte er das 

neue f\,1t1n1progr<1mn1 vcJr, d;1s alsbald von der U11iversität t1nd der J\egierung 

a11genon1n1e11 \Vurcie. Er galt dem Net1bau lier Veterini:iri11stitt1te an dt'n1 Pl<1tz. 

a11 den1 sie l1et1te 11c1ch stel1e11. VcJ11 19c13-19cJ7 wt1rde11 die m<1f.Sgeblicl1e11 (~e

bät1de gel„<1ut: das Anatc1n1ische Institt1t, das Patl1cJ!cJgische Institt1t, d:1s li()r

saalgebiit1de, die c:l1irt1rgiscl1e Klinik n1it der Lel1rsch1niede. Die Medizi11iscl1e 

Klinik wt1rde zu11iichst 11clch in1 Bereiche des <1lte11 "I"ierspitals an1 Seltersberg 

versorgt, kan1 al)er in1 Jahre 191c) ebenfalls an seinem l1et1tigen I)latz zt1r 

v'ollendu11g. Es sei hervc1rgehobe11, d<1(~ die VC)n Pfeiffer errichteten neue Ge

bäude nacl1 Pla11 tind Architekt11r scl1ön t1nd zweckmäßig waren. Die Anl<1ge 

der Geb~iucie SO\vie ihre FcJrm in ihrer deutschen Spätrenaissance mit den1 ro

ten Sandstein t111d der l1essischen Basaltlav;1 als Sockelverkleidu11g boten eine 

solche Harmonie t1nd Zweckn1äßigkeit, wie sie viele J<1hre l1indurch kaum von 

ei11er a11deren tierärztliche11 Lehrstätte erreicht worde11 sind. 

Das ist leicht mit wenigen Wclrten gesagt, was aber an Plant111gsarbeit und vor 

allen1 an Zusamme11\virke11 der verscl1iedenen Kräfte dazu not>vendig war, sei 

nachdenklich gewürdigt. Zumal in jener knappen Zeit, als derartige kostspie

lige, umfangreiche Unternehmungen vielleicht nicht so leicht z11 bewerkstelli

gen gewesen sind, wie es heutzutage manchmal zt1 sein schei11t. 

Hervorgehoben sei at1ch die unn1ittelbare Nachbarschaft zu der Medizinischen 



Fakultät, je11e räun1liche Verbi11dt111g, die für die innere Verflechtu11g der bei

den Schwesterdisziplinen ei11e11 sei grc)ßen Wert hat, was sich auch i11 Zukt111ft 

in1merzu u11d imn1er n1ehr beweise11111i:)ge. 

Das zweite, ebe11 schwierigere t111d wichtigere U11ternehn1er1 Pfeiffers betraf die 

Lehrpersonen. Als Pfeiffer l1ert1fen \vurde, st<111d er fast allei11 atif weiter Fltir, 

l1eso11ders als JJrofessor vVinL-kler 19cici kra11kl1eitsl1all1er pe11sic)niert \V<1r t1nd 

r)rofessor Eichl1aun1 im Jal1re 19Cl1 st;1rb. [Jrcif. I)feiffer l1atte d;1mals nicht I1llf 

die gesamte kli11iscl1e Arbeit <1t1f alle11 c;el1iete11 zu bescirge11, scincier11 prc1visc1-

risch auch die patholcig. A11atci111ie t111d ciie 1\11atc1n1ie. 

Zt1niichst wurde Dr. Kra11z-Pret1sse, Kreistierarzt i11 Wittlicl1, als ac). Prc1f. 19Cll 

bestellt für die Pc)liklinik 111it Lel1rat1ftrag fi.ir Gebt1rtsl1ilfe t111d Seuchenlel1re. 

Er schied aber bereits im Nc1ven1bcr I9c12 \vieder <1t1s <1ls Kreistierarzt. Fer11er 

der Gießener Kreisveterinärarzt Schn1idt, der 19c11 de11 Lel1rat1ftrag für Vete

rinärpolizei erhielt. Er starb aber L1ereits 19ci6. 

At1f Pfeiffers Vorschlag wt1rdc11 Ad,1111 Olt für ciie pathLilcigiscl1c Anatcin1ie t111d 

Paul Martin für die A11<1ton1ie bert1fe11 im J<1l1re 19c11, wclcit1rcl1 das Trit1n1\·irat 

Pfeiffer-Olt-l\1artin entsta11ci, das als L1esc111ciers glü,-kliches t111d n1arka11tes 

Triumvirat für die Giel.Se11er Vcteri11ärgescl1icl1te l3edet1tt111g erla11gt }1;1t. 19cJ1 

wurde at1ch Prof. Gn1ei11er für ciie !11nere Medizi11 bcrt1fe11 t111c1 1907 der l1e

wegte Kreisveterinärrat Dr. Will1eln1 Knell n1it den1 Lehr,1uftrag fi.ir Veteri11iir

J.1olizei t111d Polikli11ik, der spiitere11 <1n1bt1!,1tcJrische11 Kli11ik betratit. 

Die organisatoriscl1e11 At1fgabe11 l1at !)reif. Pfeiffer i11 de11 erste11 Jal1re11 des 

Jahrhu11derts in1 wesentliche11 allei11 geleitet, t111tersti.itzt vc)11 sei11e11 11et1berufe

nen Fachkollege11, von der Mediziniscl1en Fakt1ltiit, \'On Se11at t111d Regiert111g. 

Die Ei11gliederu11g der tierärztlichen Professorer1 i11 die U11iversität und Medi

zin. Fakultät war bis dahin noch 11icht befriedige11d. Im Ei11ver11el1n1e11 n1it 

Bostroem, dem Pathologe11, und Pfeiffer wt1rde in1 Jahre 19cic1 ciie Medizi11. Fa

kultät in eine )>Medizinische Fakultät in1 engere11 Sin11e« und das "Veteri11är

n1edizin. Kollegium« gegliedert, i11 dem ei11 tieriirztlicher Professor de11 Vorsitz 

führte. 

Pfeiffer wurde der Erste Vorsitzende dieses veterir1ärmedizi11ischen Kolle-
. 

g1ums. 

Damit war eine sachdienliche t1nd berecl1tigte Stellung der tierärztlichen Pro

fessoren innerhalb der Universität erreicht. 

Das Ansehen der Veteri11ärn1edizi11er an der U11iversität war nunn1ehr durch 

die neuberufenen Persönlichkeiten, die Einrichtung des veterinärn1edizinischen 

Kollegiums, die den Vollzug des alten Promotionsrechtes jetzt durch die »Ver

einigte medizinische Fakultät« und durch die allg. Einführung der Maturität 

im Jahre 1903 gestiegen. An de11 weiteren organisatorischen Verbesserungen, 

verwaltungsmäßigen t1nd personellen, hatte Pfeiffer dank seines organisato

rischen Talents entscheidend Anteil. Seine sachlich gediegene Einstellung, ge

tragen vom rechten Sinn und seiner exzellenten Vertretung seines eigenen 79 
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Fachgebietes war in der U11iversität hochgeschätzt. So war es schließlich nach 

allem ein widersta11dsloses Unter11ehn1en, als kurz vor Beginn des ersten Welt

krieges von der Vereinigten Mellizi11. Fakultät der Antrag auf Erricl1tung einer 

veterinä rn1edizinische11 F ak11 l tii t gesteilt wurde. Die Fakul tii t wurde im J al1re 

1914 errichtet u11d lian1i t das Giel~ener Ziel einer V()llakademischen tierärzt

lichen Lehrstätte erreicht. 

Wenn 111a11 de11 1<111ge11 kämpfe- und rä11kereichen Entwickl11ngsweg der Vete

riniirn1ellizi11 in der l1essischen Lanliesuniversität l1etrachtet, n1ag n1an die Aus

\Virkung \'C)Il Z\vei fLir das K11lturlel1e11 ei11es Volkes wichtige11 Grundsätzen 

erke1111en: Die U11iversität St)llte V()J1 der Staatsverwaltung in1n1er als echter 

Partner respektiert \verde11. Ist der Wisse11schaftler für politische E11tscl1eidun

ge11 in1 •1llge111eine11 nicht geeig11et, so ist er doch in den Fr<1gen, die die Päd

agc)gik u11d liie Wisse11schaft a11gehen, a11f Grund lier eige11en intensivsten Be

scl1iiftig1111g 111it diese11 Di11ge11 als 1)erater unentbel1rlich. 

Lä11ger als ein J<1l1rl11111dert sta11cl die hiesige U11iversität in Oppositio11 zur 

[_,111desregier1111g bezüglich der akademischen Gest<1lt1111g der Veteri11är111edizin. 

l~s ist rLihn1lich für die n1edizi11. F<ikultiit, dal~ sie sich nicht vc>11 der Überzeu

g1111g hat abbri11gen lassen, dafs ei11 Wisse11szweig wie die Tiern1edizin n11r in1 

Kreise der Universitiit gedeil1e11 kt)1111e und sich daher a11ch den e11tsprechende11 

A11fcirlierungen unterwerfe11 n1Lisse. Al1er el1e11S() rühmlich ist fLir die L.1ndes

regiL'r1111g, daß sie es ül1er sich vern1c>chte, il1re Bt•denken imn1er wieder zu 

überwinden 11nd die Gutachten der Meli. Fakultät zu beachten, 1111d sc> ist Gie

f5e11, vvas die Mat11ritiit 1111d die Prc>n1c>tion 1111d die Zugehörigkeit z11r Universi

tiit <111geht, z11n1 Vcirbild gewcJrlien fLir die E11twickl1111g der Veterinärn1edizi-

11ischen Wisse11schaft an den n1eisten Tieriirztlichen Bild11ngsstätten der Welt. 

Als zvveites Ergebnis dieser Betrachtung k<1n11 ma11 die Bedeutung des fc),fera
tiz1L'11 S~1stl'r11s in einen1 gröfsere11 Staatsgebilde im Bereiche der Wissenschaft 

erkenne11. Ntir i1n freie11 Wettbewerb der verscl1iedene11 geistige11 Ström11ngen 

kc>n11te sich in1 Gießener Alleingang trcitz langd<1uernder rfen1n1u11gen scflließ

licl1 dc>ch <lls clas Richtige erweisen, was liurch ei11e11 Ze11tralisn1us vielleicht für 
. . . 
1111mer 11ntergeg<111ge11 ware. 

We11de11 \vir <1l1er u11ser Auge11merk Wilhel1n Pfeiffer zu. Wer IJfeiffer schil

der11 will, mul.S z11 allererst die große Aktic>n vermeiden. Wer ihn gekannt hat, 

als Mitarl1eiter cider Schüler - ich bekenne mich dankbar zu1n Kreise seiner 

Schüler, statte ihm al1er nicht nur hier, wo ich ja lange Jahre bei ihm geler11t 

11nd gel1aust hal1e, in Worte11 meinen Dank ab, das habe ich vielmehr durch 

eifrige Nachahn1t1ng in lel1e11slanger Arbeit zu tun mich bemüht - und die Imi

taticJn ist doch die beste Fcirn1 des Da11kes -, wer in1n1er ihn gekannt hat, trägt 

sei11 Bild in sich, wie we11n er 11c>ch lebte. So überzeuge11d klar und gleichblei

bend sicl1er ist sein Ei11druck ge\vesen. 

Eine hochgewachsene eindrucksvolle Erscheinung mit würdevoller Haltung sa

he11 wir ih11 tagein, taga11s, in1 Sommer und im Winter, auch samstags und 



son11tags mit gen1essenen1 la11ge11, feder11de111 Schritt auf sei11en1 Weg über die 

Fra11kfurter Stralse zu sei11er Kli11ik. - U11auffiillig, aber stets sorgfiiltig ge

kleidet, ruhig und ges<11n111elt \Vilr sei11 Ei11tiruck. tv1it steter Beobacl1tt1ng t111<.1 

wacl1er At1fmerksan1keit dt1rcl1schritt er ir1 e\vigen1 Gleichn1aL~ cias Gelii11<.1e sei-

11er Fakultät t111d sei11e Kli11ik. Er g,1l1 kei11e Befel1le, al1er er sagte, \Vie etw<1s 

besser zu n1ache11 sei. Kei11 fJ<1tl1os, kei11 lautes \!Vort. Ei11e souverä11e J-I,1l

tu11g tind 11atürliche At1torität S(J\\'ie sichere Sell1stl1el1errscht1ng auch i11 l1e

drohliche11 Sitt1atio11e11 \vare11 il1n1 zt1 eige11. Er e11tsetzte sich 11icht bei i.)ftere11, 

l1öcl1st t1nange11eh111en U11gli.icksfi1ller1, \vie auch seir1e Fret1de bei offe11sicl1t

licher1 Erfolge1111icht zun11<1t1te11 Ausclrtick ka111. 

Er war kei11 hitziger Kii111f1fer, \'iel111ehr ei11 stetiger Be\v,1l1rer. 1\l1er ilt1fge

schlosse11 jeder kleinste11 l'v1i)glicl1keit t111ci E11t\vicklt111g gege11über, n1it ei11e111 

Gespür für das Nötige t111d Mögliche. Die Ziele al1er, <.iie er ,1ls ricl1tig t111d ge

recht erk,111nt l1atte, verfcJlgte er l1el1arrlich t111<.1 tüchtig, fcJrtiter i11 re, sua\•iter 

i11 niodc>. Er gal1 11ie at1f, \vie (,111ge at1cl1 <.1er Erfolg auf sich \V<1rte11 liel~, t111d 

11ien1and 11at Pfeiffer jen1als 11iedergc'<.1rückt u11d \'Crzagt gesel1e11. Er \V<lr in1n1er 

gleich u11d sei11e i11takte Sell1stsicl1erl1eit erl<1t1l1te il1n1 die scl1ö11ste T()lerar1z. 

Sorgfältig u11d langwierig abge\vc1ge11 \varer1 seir1e U11ter11ehn1t1r1ge11 ur1<.i er 

sagte wohl: »Ich stelle keine Gesuche, <.1ie nicl1t <1r1ge110111n1e11 \Verde11." 

[)e11 rechte11 Zeitpu11kt \Vt1ßte er zt1 erkenne11 u11d zt1 11ützen. Er l1esal~ at1cl1 die 

Klugl1eit desse11, der sich 11icht i111n1er zu rül1re11 l1rat1cl1t. Mit dem geri11gste11 

Aufwand <111 Anstre11gt111g t111d Bewegt111g erschöpfte t111d \'erausgabte er sich 

11icht. Daher die Wirkung sei11er kleinsten Ät1ßert111g. Sei11e Rede \V<lr sel1r 

spars<1m, aber wohl abgewogen i11 Fc>r111 t111d I11h,1lt t111d trug das wichtigste 

Merkmal der Goethe'sche11 Proi.1retät. Durch sei11e we11ige11 Worte wurde die 

Lt1ft mit Echtheit u11d Schlichtheit erfüllt. Meiste11s \var es sehr still u111 ihn, 

aber es war ein erwartungsv(illes Sch\veige11 u11d ei11e aufn1erksan1e, genaue 

Stille. Der Stil war sei11e Domiine, c1er Stil seiner Ged;111ken u11d Worte \vie 

sei11 Lebensstil, der wol1l als li11ear zu gelten l1at. Ma11 fret1te sich seines An

blicks, de1111 er war 11atürlich stolz u11d niit sich selbst in Einkla11g. Ersprießlich 

war auch seine Partnerschaft oder Gegnerschaft, wiewohl er es gelegentlich an 

ironischer Schärfe und langa11dat1ernden1 Mil.Straue11 nicht fehlen ließ . 

. l\llgemein bezeich11ete nian Pfeiffer <1ls Stoiker. Aber es war nicht nur die di

stanzierte äußere Ruhe, die ihm diesen Namen ei11trug, er war wirklich ein Sto

iker, der eben die sittliche Tüchtigkeit als Ziel aller Überlegungen im Sin11 h<1t, das 

wahrhaft Gute im Leben vom Angenehme11 wohl unterscheidet und die innere 

Freiheit, die Unerschütterlichkeit des Gemütes als das höchste Gut betrachtet. 

»Er wandelte seinen Beschlt1ß nicht«, mochte mancher von ihm denken. Aber 

dari~ lag das Geheimnis seines aufsehenerregenden Erfolges nicht, daß er sein 

Ziel unentwegt und unbeirrlich zu erreichen trachtete, sondern vor allem darin, 

daß er sich ein solches Vertrauen in seine Redlichkeit und Tüchtigkeit vom er

sten Tag an in der Universität und bei den Behörden erwarb, daß sie bereit 81 



Gedenkstein n1it Relief \ ' On Geheimrat 
Prof. Dr. phil., Dr. mcd. vct., Dr. n1ed 
ve t h. c. \V1lheln1 Pfeiffer gestif tet 1967 
von Prof. Dr . Dr. h. c. E. Berge zum 
1 00. Geburtstag und gestal tet \ "On . Bt1r
ka(le, Gießen. 

\vare11, auf sein Wort zu bat1en t111d 

sei11e Pläne gut zu heißen . Gege11-

s tä11dlich überzeugend war seine 

Wirkung, i11dem er das 

im Menschen anredete, 

erlässigs te 

das Reelle . 

Mit diese11 Gaben seiner att1r ver

band Pfeiffer ei11e langwäl1rende Ge

sundheit und eine unern1üdliche Ar

beitsamkeit, die es ihm ern1öglich

ten, über 50 J al1re lang an der Ge

staltung der Fakultät Z Ll arbeiten. 

Die allgemeine Anerken11ung Pfcif

fers in seinem Leben u11d Wirken a11 der Universität und in der Offen tlichkeit 

fand ihren besonderen At1sdruck dari11, daß ihm das Rektorat der Universität, 

das erste tierärztliche überhaupt an einer deutschen Universität, angebote11 

\-Vurde. Ein Angebot, das er in weiser Selbstbescheidung nicht an11ehmen zu 

können glaubte, in der Überreichung der Goetl1e-Medaille, was ihn besonders 

erfreute, und schließlich in der Ernennung zt1m Ehre11senator der Universität. 

Es mag wol1l einer meinen, daß zur J ahrhundertwe11de, als die Sache a11 Pfciffer 

kam, die Zeit reif gewesen sei für das Aufbliihen der Veterinärmedizin in Gie

ßen, daß es sich also um eine at1tomatische Evolution gehandelt habe. Auch ist 

nicht zu versch,veigen, daß in der gleichen Epoche wissenscl1af tliche Korypl1äen, 

wie Martin, Olt, Gmeiner, Knell, Zwick, Küst und Schauder mitwirkten, das 

Profil der Lehrstätte zu formen, u11terstützt durch Karl Müllers u·msichtige Ver

waltung. Aber es ist doch echte Geschichte gewese11, die sich durch die persön

lichen Entscheidungen Pfeiffers hier abgespielt hat. In sei11er Hand war die Ge

sam torga11isation der Veterinärmedizi11ischen Lehre gelegen. Er hat diese aka

demische Lehrstätte geprägt. Das eige11tliche Lebenswerk Wilhelm Pfeiffers. 

Ein Werk, das sich durch Einheitlichkeit und Kontinuität auszeichnet. 

Damit die Zeit für die kommenden Geschlechter das Gesicht dieses Notivet1ders 

der Veterinärwisse11schaft in Gießen nicht verwischt, wird die Fakultät heute, a11 

Ihrem Ehrentage, Doctores doctissirni, ein Denkmal im Fakul tätsgelände auf

stellen, das das Bildnis Pfeiffers zur Schau stellt: seine Maske, seine persona, 

die die Eri11nerung wachhält, was und wie dieser Mann für die Veterinärmedi

zinische Fakultät in der U11iversität Gießen gewirkt hat. Eine persona, die das 

Wesen von Wilhelm Pfeiffer festhält in wachsan1er Stille. 
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Biographische Notizen im vorliegenden Heft 

[l1. 1111.":" /rcu11,{ \VUrtie an1 1. iul1 l<J•"' 111 \\'t'!/lar .t:;cbtnen :\ach dc111 r\b1tur an L'111ei11 
hu111an1stis.chen (;}·n1nas1u111 Stuc!1ertc er 111 (;1Ci•c•n ( hc1111e und pl<lllltl\.lt'rte ZUlll {)1 ph1J. 
1111 Januar 192.1 trat er 111 cl1c ,·he1111schc f11rs,hu11,gsabtc'1lun,g der Le1tz-\\'erke. \\'etzl,1r. 
ein. denen er l11s zu111 1. Juli 191,7 se111e .·\rl1e1tslzraft \1·1dn1ete. Lr ist 1n zahlreichen Lhrcn
ünitcrn 1Schatz111cister lind V<>rstands1111t.gl1ed dc'r I1cutschcn \11neral<1g1schc11 (;cscllschaft. 
\11tglied cles Senats der Fral1nh,,fcr-(;csc!L.chaft ft11 .1n,ge11\1ndte Ftlrschung 111 .\lllnchen. 
V1zcpr,isiclent clcr [)cutschen c;csellschaft fllr l'hott1.g1,1ph1c C. \'. In K<1ln1 lluch\er<>ffent
l1cl1u11gcn • Leitfaclen cler k1>i<>n1c·tr1schc11 \lctht1dcn • 1 landbuch clcr \11kriisk11p1c 111 der 
·rccl1nik; (~cschid1te der ~v11kr<isk<>p1c• fcrnc·r zahlreiche llc1tr.1gc 1n fachze1t.;chr1ftcn 

f)r. /11r.1;c11 Kiefer. gcb<irc11 191r, 1n 1 lagc•n \\'c<•tfalcn. studierte l'hv,1k 1n c;1el,e11. \1t111-
cl1e11. llcrlin ltnd 1n England. Seit I•Jl•2 ist c·r :\s'·Ictc•nt a111 Institut fllr ll1<>ph\·s1k 1n1 
Strahlcnzentrun1. Seine llau11tal1fgaben,gcl11ctc sind• /cllul.1rc' Strahlenb1i>l<i,g1c uncl thei>rc
tischc ll1<ipl1ysik !Si111ulati,,n cinfacl1cr l11<>l<>g1scher Svsten1e) f!aupt11ul1l1kat1ii11cn: l\ad1at1rH1 
effects <>n l1arley r<l<>ts (1966). K\·l1crnct1sche :\spcktc dc·1 Strahlc·nsch.1d1.gung 11967). lntrd
cellular rec<>vcr)' cffects fr<>111 rad1at1<>n dan1agc ( i<Jl,Si. 

l'rol. /)1. //ans L1nsc1 \VUr<lc• an1 4 Juli 19''7 1n l.1n1 f)iin<lU gel11iren :\n der Lin1\·ersit.lt 
ir1 \Vic11 pr<ir11iivicrtc er 19;<> zun1 [)r 11h1l; d1,· llab1litatl!>n c·rfi>lgtc 1949 an der ·rccl1-
nische11 l l<>chscl1ule \\'ier1 rn1 l3erc1ch der R1<>chc1111e und 19:; 1 an der l liichschule fllr l)<iden
kultur in \\'ien altf de111 c;el11ct der l'flanzcn1'hvs1i>l1>1~1c l\'.1hrcnd des Stud1u111s ltncl der 
J!al1ilitati1>n vvid111ete sich Pr<if. L.inscr der Indl1str1cfi>rschung l.ud1v1,gshafen - L1n1bur1~c:·
l1<Jf ( I<)\<>-46) ltnti t!cn1 1\ufl1al1 einer l11<>liigischc·n fi>rschungsal1teilung i11 Linz ( 1947 
l1is 6c•). - Eine a. <>. l'r<>fessur erl11elt er 19s9 in v\'1cn; 19611 \vurde er <>rdentl1cher 
['r(ifesS(lf lind Direkt<>! cles Instituts fllr l1flan1c·ncrn.il1run.g an der LJn1vcr;.1t.1t c;1ef\cn 
Rucl1vcriiffentlichl1nge11• ('hen1isn1us des Lel1ens 1,19.18!• f)as l'r<>l1lcn1 clcs ·r,ides (1<1s2); 
Kiinnen \Vir \Visser1 1 (19o;4); llerausg.· c;rundla,c;c'n der .illc;e111e1nen V1talchc111ie l19sh 
l1is _c;7); Wuchsst<iff-Test111eth<>clc11 l19s7J• ls<>t<>pe in der Land\v·1rtschaft 1191)1>); l!a11d
l1uch tlcr Pflanze11erniihru11g u11cl -f)(111gun,g 1196c;-6qi. Et\vJ 17:; \Vissenscl1aftlichc Ve.-
iif fen tlichungen. 

l'rol. Dr. Lllrich J\1ölk. a111 29 J\.1iirz 1917 ir1 l !a111l1l1rg geb<iren, stl1tl1e1te r1ach clc111 1\l1itltr 
in llan1l1urg (19:;5-58). anschlic!sencl in lleiciclberg { 19o;8-.s9J l\<Jn1<1nische u11<i Klassische 
Pl1il<>l<>gic. Bereits Ende 1959 ~1r<1111<Jvicrtc er in llciclell1crg n1it „(;uiraut f{i,1uicr. Las 
C'l1a11s<111s. Kritischer Text ltnti K<Jn1111cntar". Nacl1 kurzer l{edakti(lnsassistcntenzeit \vurclc 

• 

er wiss. Assistent an1 l{<ima11ischen Semi11ar cier U11iversität l!cidelberg l)u11i 196lJ). Die 
llabilitati<Jn itn Bereich der R<J111ar1ische11 Phil,,I,1gie crf(ilgtc in1 S<>n1111er 1966; als (Jrdcnt
licl1cr l'r<JfessfJr für R'1ma11ische ljteraturvvissc11schaft f(1lgte er i111 J\.1ai 1<167 cine111 Rl1f 
an tlic Universität Gießen. Buchveriiffcntlichunge11 • Ber<Jl • Trista11 11111! lso/1fc, Text ltn<i 
Übersetzung, 1962. Bearbeitung llll<l lleraltsgabc altS tien1 Nachlal\ V<>n () Schultz. (~<>ra • 
F<Jlquc de Can,1ic, Band IV: Einleitung. 1966. Trobar c/1(5 - fro/.1ar leu. Studien zur Dich
tungstheorie der T robati<irs, 1968. 

Pr,if. [)r. Ha11s Wer11er Pia, an1 26. Janl1ar 1921 in B<1cl1um geb(1rcn, wurde 1956 Privat
ci<1zer1t an cier Neurochirurgischen Abteilung tlcr llni\'ersitätsklinikcn in Gicße11. Ein Jahr 
c.päter erhielt er auf ciem Gebiet der Ncur<1chirurgie de11 v .-Langenbcck-Preis tier Deutschen 
Gesellschaft fllr Cl1irurgie unti wurde 1960 k11rresp11n1lierendes Mitglied der Spanisch
P<irtl1giesischcn Gesellschaft fllr Neurochirurgie. An derselben Universität Wltrcle er 1961 
zu1n a. o. Professor, 1962 zun1 <irdentlichen Pr<ifess<Jr ernannt. Veri.iffe11tlichungcr1: Die 
Schädigung des tiirnstammes bei den ral1mforderntien Prozessen des c;ehirns, 1957. über 
100 Einzelarbeiten (Neurochirurgie und -pathcilogie) . 



Pr,1! Dr. ,4/frcii ScJ1ra11/1 \vurde arn 14. Dezen1ber 1909 in Butzbach1Hessen gel1<)ren, stu
tiierte Bi<lphj:sik, prrin1,1viertc zt1m Dr. rer. 11at. un,J erl1ielt 1959 eine D<1ze11tur an der 
Univcrsitiit Frankfurt am l'vla1n. Als (lr(icntlicher Prtlfessclr kam er 1962 a11 die Universität 
(~iefscn, W<l er als Dircktcir tlas Institut für Bi<lph)·sik leitet. LT. a. wur(ic Pr<1f. Schraub 
l'v1it,glieti <ler (;esellschaft lnternatitinal tle Pl1<1t<>bi,Jlrlgie (195<J), tier Deutschen At<1n1-
k<l111m issi<1n ( 19:;6). u ntl tler Deutschen Ph)'S i kalischen Gcsellscl1a ft ( 19 5 8). Buchvcri)f fcn t
l ich u nge11 nel1cr1 zahlre1che11 At1fsiitzen i11 Fachzeitschriften·. Strahlenti<isis u11d Strahlcn
\Virkung. 2 i\, 19:;6 il'v1V); Wissenschaftliche C;runtilagcn ties Strahlenschtitzes, 1957 (l\1V). 

l'rof. [)r [)r li. c. ;'v!clcl11or fVcstli11es. an1 6. März 1896 in tierbtlrn/vVcstfalen geboren, 

studierte rn (;1el<cn Trerrnctlizin. \vurcie 1925 Privatdc1ze11t tinti 191r1 a. <1. Prc>fessc1r in 
c;ref;cn l')"l l f<Jlgtc er cincn1 l{t1f als ()fticntlicher Prr1fcssclr a11 die L.T11iversität München, 
\V<> er der1 Lehrstuhl für ('hirt1rgie uncl ()[1htalmc>l<igie an der Veterinärn1edizinischen 
Fakult,it innehatte untl später V<>rstan,l Llcr ('hirurgischen -rierklinik \vurdc. I)anebcn ist 
er l\!1tgl1cd zahlreicher wissenschaftlicher Gesellschaften und l'vlitlJegrü11cler einer Ver
cin1gt1n,g Eur<Jpiiischer Veterinar-C'hirurge11 t1ntl der Zeitschrift „C-hirurgia \'etcrinaria". 
!)uchver(1ffcntlichungen: Leitfaclen der lluf- u11tl Klauenkra11kl1eiten; Die Narkcisc der l'iere 
il\IVJ; Iierärztliche ()pcratic>nslehre (l'v!VJ 

[)r rcr. 110/. Karl ''Oll fV111cklcr, Präsident ,fes Ver\valtu11gsrates cler Gie(lcner ll<ichschul
gescllschaft e. V, ist als deutscher Staatsl1ürgcr am 8. l)ezen1l1cr 1912 i11 Stainach'()ster
rcrch gcl1r1ren. Er ist seit ,Jem 12. Juli 1967 Vrlrstands\•<1rsitzencler der Buclerus'schen Eisen
\Verke in Wetzlar unci steht hierrnit an der Spitze einer Untcr11el1mc11sgrtlfJpe, tlie n1it 
!)eterligu11gsgcscllschaftcn über 10 <l(l(l l\1itarbciter l1eschiiftigt. Nach AbschluL< (les Stt1dit1ms 
tler V<ilks\virtschaft in Wien - er ist u a. Schüler V<>n ()th111ar Spa1111 - war er i11 Berli11 
1n1 \Virtschaftlichen Verba11ciswesen. S<lda11n bci111 Reichsk,i111111issar ftir ,Jie l)reisbilcit1nt~ 
tiitig, u111 (lann bis zun1 Kriegsende als Privatsekretär cles (;rafcn Nikt>laus v<>n Ballestren1, 
clcn1 Inhaber tles bctleutcncisten <1bersc-hlesischen l11tlustriek<1nzcrns, zu \virkcn. Seit 1949 
vertrat Dr. v. \Vincklcr in ()sterrcich t-lie Interessen (ier Buclert1s'schcn Eisen\vcrke, in clercn 
Vcirstanci er 19:;8 l1erufen wur(ie. Dr. v. Winckler gehiirt tl. a. clcn At1fsit-htsräten c1c-ler 
Beiräten \'crschietlcner !)etciligungsgescllsc-haftcn \"<>n Budert1s an, ist V<lrstandsmitglied 
des Wirtsc-haftsvcrbancles Gicßcrei-lntlustrie in Düsseld<lrf, s<J\vic des Bt111,Jcsverbandcs cler 
f)eutschen Zcn1e11tindustrie in Ki>ln untl Mitglied verscl1ieclener cur<ipiiis,-her (~ren1ien t1ncl 
Ausschüsse, clie auf dem Gebiet intcrnati<lnaler inclustrieller Zt1sa111111enarbeit tiitig sind. 

l'r<JI. Dr. (~crliarti fVolf-Hci,{c:,;;;;cr, geb<lrcn am 29. Dezernber 191c1, prc1n1e1v1ertc 1932 zum 
Dr. phil. (Z<><ll<lgic) t1nd 1934 zun1 Dr. meci., jeweils in B<111n. Nach seiner Assistenten
tbtigkeit am B<>nner Anatc1n1ischen Institut (Pr<if. S<>l1<>tta u11d Stiihr) \Vt1rdc er 1937 als 
Privatdc1zent für Anatc>rnie nach Basel gertrfen. 1942 erhielt er ti(lrt eine a. <J l'rclfesst1r; 
i949 wurc.le er pers()nlicher Ortlinarit1s tln(l 195:; <1rdcntlicher I'rc1fess<>r und Inhaber (les 
Lehrstuhls für Anatr1n1ie an der Universität Basel. Zum [)ekar1 clcr Medizinischen Fakultät 
wur(le Pr<1f. Wcllf-ficic.-legger 1953'54 un(I zum Rektc1r der U11iversitiit Basel 1965/66 
gewählt. Buchveri.iffentlichungen: Atlas tler systematischen Anatr)mie, 3 Bände; Die ana
t<1n1ische Sektic>n in bildlicher [)arstellung, herausgegeben in Zusa1nmenarbeit 111it Frat1 
Dr. A. M. Cetttl (Bern); außerdem eine grii(lere Zahl V<Jn Facl1~1ul1likati<1ne11 anat(Jmischen 

unc.i metlizinhist<>rischen Inhalts, 



Satzung 
der Gesellscl1aft <'011 Frcu11iic11 11n1i lör-
dercrn iicr LJ1111,crsitiit 
ff och sc/111 lgcs cl ls ch,1 f t} 
1lcs Rcschlusscs ,fcr 

§ ' 

(~ießc11 (l~it·f-_\('11l'J' 

in <icr Fass1111.\ 
a 11 f'cro ,,{ cn t 1 i eh cn 

Die (;('sellschaft \'l)n Freunde11 t111Ll F<1r-
tlerer11 tier Universit,it c;ieße11 ((;1efsc11cr 
llcichschulgesellschaft) ist ein e1ngctrage-
11cr Verein untl hat ihrc11 Sitz in (;ieL\en 

§ 2 

Z\vcck tler (;esellschaft ist: 

1. Die Pflege der Wissenschaften. ausge
richtet 11ach dc11 Aufgabe11 der }ttstus 
Liebig-Universitiit Giel\en. 

2. Verbreit1111g wissenschaftlicher Biltlu11g. 
J. Pflege der Beziehungen Z\viscl1en der 

Wissenschaft u11d den1 praktischen 
Leben. 

§ 3 
[)ie 1vlittel zur Erreich11ng ciieser Z\vecke 
wertlen gew(111nen: 
1. clurch ciic Beitriige tler Mitgliecler, 

2. tlurch Spenden, Scl1enkt1ngen und Ver
n1iicl1tnissc. 

§ 4 
Die Mitgliedschaft wirti erworben tiurch 
Beitrittserkliirung 11nti cieren Annal1n1e 
tiurch tlen Vcirstand. Sie erlischt ,-Jurch 
tlen 'f<1d oder durch Austrittserkläru11g, 
die mit de111 Ende tles Geschäftsjal1rcs 
wirksam \virci. Mitglictier kiinnen nati.ir
liche t1nti juristische Personen sciwie Per
s<incn-Vercinigungen werden. 
Persiinlichkeiten, tiie sich um tlie Gesell
schaft Vertlienste e.-worben haben, ki\n
nen zu Ehrenrnitgliedern ernannt werde11. 

§ 5 
Der Mitgliedsbeitrag ist im Januar des 
Kalenderjahres fällig, Eh renmi tglie,1er 
sinti 'l<1n der Beitragspflicht befreit. 

§ 6 
Die Orga11e der Gesellschaft sind: 
1. der Vorstand, 
2. der Verwaltungsrat, 
J. die Hauptversammlung. 

§ 7 
Der Vorstand besteht aus 5 Personen. Er 
setzt sich zusammen aus dem Vorsitzen
den, dem Schatzmeister, dem Schriftfül1rer, 

de111 l'ri>rcktcir ,Jer Universitilt u11tl ei11e111 
\Ve1tcren i\11tgl1ed. [)er Vrirstan,l \Vird -

n11t 1\usnal1n1c tles Pr<1rekt<1rs - auf llrei 
lahrc gc'\v<>hlt !)ie 1\n1tszcit lciuft bis zu 
der l lauptversan11nlu11g, llie ül1er die 
\\'ahl zu cntsche1de11 hat. 
Scl1c1dct crn i\1itglieti des V<>rstandes \'llr 
:\l1laut der 1\n1tszeit aus, s<> kann der 
'v'er1valtungsrat JC\veils einen Ersatz111ann 
fl!r die Zeit bis zur nüchstcn l!auptver
sa111111lung \v,1hlen . • 
[)1e ·r.1t1gke11 in1 Vc>rstantl ist ehrena111t
l1,·h. 

§ 8 
l)cr V<>rsitzcnde des V<lrstandes ,,,Jer ,1cr 
Schatzn1eister \·ertretcn die c;esellschaft 
,gerichtlich und auf5ergcrichtlich. 

§ 9 
l)er V<irstanci vcr1valtet ,Jas Ver111iigen 
und tlie Ei11ki.infte Llcr c;esellschaft tlnll 
verfü.c;t über 1\nlage ttn(l Ver\vcndung 
gc111<ils den Beschlüsse11 cics Vcr\valtungs
rJtes. 

!'l 1 () 

[)er V<1rstanti l1cschließt n11t tler Mehrheit 
seiner 1\1itgliecler. 

~ 11 
' 
Der Verwaltungsrat Sllll aus n1indestens 
12 Pers(1nen bestehen. Ständige Verwal
tungsratsn1itgliecler sind der Rekt<lr unc1 
,Jer Kanzler der Universität s<iwic der 
Oberbürgern1eis ter der Uni versi tätsstad t 
Gießen <1der sein Vertreter. Die übrigen 
Ver\valtungsratsmitglicder werden von 
tier 1-Iauptversammlung auf drei Jahre 
gewählt derart, daß die Amtszeit bis zu 
der Hauptversammlung läuft, die über 
die Wahl oder Wiederwahl zu entschei
den hat. 
Scheidet ein Mitglied des Verwaltungs
rates V(lr Ablauf seiner Amtszeit aus, so 
kann der Verwaltungsrat für die Zeit bis 
zur nächsten 1-Iauptversammlung jeweils 
einen Ersatzmann wählen. Der Vorsit
zende führt die Bezeichnung Präsident, 
sein Stellvertreter ist der Rektor der Uni
versität. 85 
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§ 12 

Zu den Aufgaben tles Verwaltt1ngsratcs 
gehciren: 

a) Pr<>jckte 
tlie den 

V(>n griil\erern Urnfang. 
Z;vecken der Gesellschaft 

entspre<.nen. anzuregen. 
11) clic f f(i,nscl1t1lgesellschaft i11 nia

terieller llinsicht Zll fiirclcrn. 
c) FZichtlinie11 für tlic Arl1eit cles \'c>r

standes getniiL\ § 9 zu beschlieL\en. 
tl) cl1e l l<ihe des tvlintlestbeitrags für 

die t-.1itgliedschaft festzusetzen. 
e) Ehrenn1itglietler der Gesellschaft zu 

crncnnct1. 
Der Ver\valtungsrat entscheitlet in clen 
ih111 durch clie Satzung vc1rbchaltene11 
.'\ngclcgenheiten ttnti in Fragen. die ih1n 
\'<>11 cler llat1ptversan1n1lung überwiesen 
1verclen Er prüft tlcn f\ccl1enscl1aftsbericht 
des Vc>rstandes. l1at alle cler llat1ptvcr· 
sa111111lung \"l>rzt1lcgcndcn Antriige vc1r
zul1crciten untl V(1rscl1liige ftir die Wah
lc11 zu 111ache11. 

~ 11 

!Jcr Ver\valtungsrat \virtl vcJn seinem 
l'riisitlentcn t>tler tlcssen Stellvertreter 
einberufen. Attf schriftlich l1cgrünclcte11 
. .\ntrag eines Viertels seiner Mitgliecler 
ist i1111erhalb eines 1'.lc>nats nach Eingang 
ties Antrages ei11e Sitzting einzt1berufen. 
Der Vt1rsta11tl ist zu clen Sitzungen (les 
Vcrwaltttngsrates einzuladen. Er hat über 
alle 1\ngcle,genl1eiten n1itzul1eraten und 
über (lie Ver\valttrng t111<.I Anlage ties Ver-
111iigcns <.!er c;esellschaft zu berichten. 
[)ie ·riitigkcit i111 Ver\valtt1ngsrat ist 
c h ren a rn t lieh. 

~ 14 
!)er Ver\valtttngsrat beschließt n1it ein
facher Stimn1cn1nchrheit der in der Sit
zung anwesenden Mitglieder. Ergibt sich 
i1ei <.ler Absti111n1ung Sti111mengleichheit, 
S<> gilt cler A11trag als abgelehnt. 

§ 15 
Die llauptvcrsa111n1lung tlcr Gesellschaft 
fi11dct alle Jahre im Laufe tlcs Sc1111mer-

halbjahres statt. Sie \Vird von dem Vor
stand mit einer Frist von 14 Tagen cir1-
bcrufen und vorn Präsitienten c1der des
sen Stellvertreter geleitet. 
lJer Vcirstand kann jederzeit eine außer
<Jrdentlicne Hauptversammlung einbe
rufen. Der Vcirstand r11uß dies tun. \ven11 
es vr>m Ver\\·altungsrat c1der v<in rnin
tlestens ll.l l'vlitgliedern unter Angalie 
einer ·ragesc1rcl11ur1g beantragt \Virci. 

§ 16 
Zt1 <.len 1\t1fgalJcn tler l lat1ptversa111n1lung 
gehiircn: 
1. E11tgcgcnnahr11e clcr Berichte des Vc>r

sta11<.les u11d <.lcs Verwaltt1ngsrates, 
2 Entlastt1ng <.les VrJrstandes und des 

Verw al tungsra tes. 
) 'vVa h 1 cles V (Jrs tantles. clcr tvli tglieder 

(les \'cr\valtungsratcs untl <.ics Präsi
clenten, 

4. E11tgegcnnahmc u11d Beratung V(Jn An
träge11 u11<.I Anregttngen aus dc111 

Kreise <.lcr t-.1itglie<.ler. 

§ 17 
[)ic llauptversa1n1nlung faL<t ihre Be
,.chlüsse niit einfacher Mel1rheit der an

\vesentle11 1'.1itglieder. Ergibt sicn bei der 
1\bstimmung tibcr einen A11trag Sti1n-
111engleichl1eit, sei entstneitlct das l.<>s. 
Besch lüssc ti ber Ä ntieru ngcn cler Satzung 
<1tler über die Aufliisung der (;esellschaft 
betlü rfen der Zustimn1ung V<>n 111indestens 
"! 4 cler anwesenden Mi tglietlcr. 

§ 18 
Veriiffentlichungen der Gesellschaft erfol
gen tlurcn clen Vt)rstand. 

§ 19 
Das c;eschiiftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 20 

Bei Auflösung der Gesellschaft fällt ihr 
Vermiigen an die Justt1s Liebig-Univer

sität Gießen. 
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