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Schreckgespenst Säurefraß 
Die Universitätsbibliothek Heidelberg geht neue Wege im Kampf um wertvolle Buchbestände 

Zerfallt unser kulturelles Gedächtnis? 
„Das Papier stirbt von innen heraus" - Kooperation mit der Preservation Academy 

V o n J o h a n n e s S c h n u r r 

D e r Prozess beg innt schle ichend, k a u m 
merk l i ch . D a s Pap ier vergi lbt , d ie R ä n 
der werden ein w e n i g brüch ig , sch l ieß
l i ch rissig. B ü c h e r a l tern, j a - ver le iht i h 
nen dies n icht e inen gewissen Reiz? A t 
m e n s ie n icht h ie rdurch den w ü r d e v o l l e 
ren Ge i s t vergangener Epochen? S i n d es 
n i ch t erst jene Gebrauchsspuren vergan 
gener Lesergenerat ionen, d ie i h n e n das 
gewisse Etwas , e ine Pat ina des Überze i t l i 
chen u n d B e d e u t s a m e n ver le ihen? 

„Mi tn ichten ist d ies unsere Perspekt i 
ve " , stel lt Dr . S te fan ie Berber ich , Le i ter in 
der Ab t e i l ung Technische Dienste und B e 
s tandserha l tung v o n der Un ivers i tä t sb i 
b l io thek fest. „ W i r fürchten derzeit akut 
u m die weitere Ex is tenz eines Großteils u n 
serer Bestände. Wenn wi r nicht rasch h a n 
deln, s ind rund 700 000 von 3,2 Mi l l ionen 
papierbasierter Medien vom Zer fa l l durch 
Säurefraß bedroht. D a s Papier stirbt von 
innen heraus. D ies k o m m t einer Löschung 
unseres kul turel len Gedächtnisses gleich." 

D e r Beg inn dieses Prob lems l iegt u m 
das J a h r 1850. D u r c h das A u f t a u c h e n der 
ersten Zeitungen, Magaz ine u n d Bestsel 
ler ist die Papier herstel lende Industr ie 
überfordert. A l t e Produkt ionsverfahren er
weisen sich als ungeeignet, einen Massen
markt zu sättigen. S o wird dem Papierbrei 
Holzschliff untergemischt - was eine Vo lu 

menerweiterung mi t 
sich bringt. D i e damit 
einhergehende Ver
minderung der Qua l i 
tät w i r d erst nach 
Jahrzehnten sichtbar. 
D a s i m Holzsch l i f f 
enthaltene L ign in zer
fällt unter dem E i n -
f luss von L i c h t sowie 
Lu f t f eucht igke i t u n d 
bildet Säuren, die das 
Papier zerstören. 

„Sei t 2003 b e 
schreiten wir , u n d 
z w a r konzer t ier t au f 
Landesebene , neue 
Wege, unsere b e d r o h 
ten B e s t ä n d e i n g ro 
ßem M a ß s t a b z u e n t 
säuern" , so U B - D i -
rektor D r . Ve i t 
Probst . E i n m a l p r o 
J ahr treffen s ich die B ib l io thekare der z e n 
tra len E in r i ch tungen B a d e n - W ü r t t e m 
bergs, u m über neue M e t h o d e n der E r h a l 
tung z u d iskut ieren. D a b e i geht es n e b e n 
technischen Verfahrensfragen a u c h u m 
Geld: R u n d 500 000 E u r o jähr l ich s tehen 
landeswei t z u r Ver fügung. „ Im Vergle ich 
m i t den Bundese inr i ch tungen stehen w i r 
dami t n o c h g l ä n z e n d d a " , so P robs t . 
„ U n d t ro t zdem s ind diese Mi t te l m e h r als 

Bei klirrenden Minusgraden wird das vom Säurefraß bedrohte Papier 
in einer Art riesiger Waschtrommel deponiert. Sobald diese mit f lüssi
gem Gas geflutet ist, werden 9 9 9 von 1 0 0 0 aggressiven Ionen neutra
lisiert. So können Bücher gerettet werden. Foto: Preservation Academy 

k n a p p . E s herrscht überd ies e in l ebha f te r 
Wet tbewerb , d e n n sie w e r d e n ke ines fa l l s 
i m G i e ß k a n n e n - P r i n z i p vergeben . " 

D a n k eines sys temat i schen K o n z e p t s 
z u r B e s t a n d s e r h a l t u n g k o n n t e n d ie H e i 
de lberger i n n e r h a l b des L a n d e s p r o -
g r a m m s reüssieren u n d ü b e r d u r c h 
schn i t t l i ch M i t t e l f ü r s i ch e inwerben . 
D e n n o c h w e r d e n n i ch t w e n i g e der U B -
B e s t ä n d e auf der S t recke b le iben . 

Theke aktuell 



E i n e n Mei lens te in f ü r d ie U n i v e r s i 
t ä t sb ib l i o thek i m K a m p f gegen den S ä u 
refraß stellt die n u n beschlossene Z u s a m 
menarbe i t m i t der „Preservat ion A c a d e -
m y " dar. D i e i n L e i p z i g ansässige G m b H 
ist eines der drei f ü h r e n d e n deutschen 
U n t e r n e h m e n , d ie s ich auf d ie Re t tung 
großer Buchbes tände spezial is iert haben . 
N a c h d e m 2005 i n He ide lberg m i t der 
Schadenserhebung begonnen wurde , ze ig 
te es s ich, dass f ü r r u n d 2000 Bes tandse in 
he i ten jede H i l f e durch chemische B e 
h a n d l u n g z u spät k a m . D i e s e w u r d e n , u m 
d e n wei teren Zer fa l l e i n z u d ä m m e n , i n a l 
te rungsbes tänd igen B o x e n verschlossen. 

2006 begannen d ie B i b l i o t h e k a r e eine 
L o g i s t i k z u en twicke ln , w i e eine M a s s e n 
en tsäuerung v o r g e n o m m e n werden k ö n 
ne , o h n e den Ent le ihbe t r i eb zu stören. 
N a c h d e m dieser „ M a s t e r p l a n " steht , s o l 
l en 2007 gleich zwei Massenentsäuerungs
a k t i o n e n v o r g e n o m m e n w e r d e n - i m m e r 
h i n r u n d 1500 B ä n d e k ö n n e n d a n a c h w i e 
der n a h e z u säurefrei i n das k l imat i s ier te 
U B - T i e f m a g a z i n unterha lb des Innenhofs 
der N e u e n Univers i tä t zurückkehren . A n 
schl ießend sol len jähr l i ch 2000 Bes tands 
e inhei ten „neutra l i s ier t" werden. D a n e 
ben betreibt d ie U B ein D ig i ta l i s ie rungs -
p r o g r a m m . Be ide M a ß n a h m e n stel len e i 
n e n beacht l i chen Fortschritt dar. 

I n großen Fa l tboxen , we l che die B ü 
cher v o r mechan ischer Be l a s tung schü t -
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zen, werden sie v o n Heidelberg n a c h L e i p 
z ig ge fahren . D o r t verwe i l en sie zunächs t 
24 S t u n d e n i n einer K ä l t e k a m m e r be i b is 
zu m i n u s 15 G r a d . „D ie se K a m m e r , sie 
w i r k t r e in op t i sch w i e e ine r ies ige W ä 
schet rommel , w i r d m i t e inem f lüss igen 
G a s gef lu te t , das d e n Wirks to f f M a g n e s i -
u m p r o p y l a t en thä l t " , erläutert A n d r e L a -
croix , technischer Le i t e r der Preserva t i 
on A c a d e m y . I n d iesem B a d verb le iben 
die Pap ie re r u n d drei S t u n d e n . D a n a c h 
ist der p H - W e r t des Papiers deut l ich ange
stiegen, i n e twa v o n 3 auf e twa 6 b i s 7. 
„ U m es b i l d l i ch z u erklären: V o n zuvor 
1000 aggressiven I o n e n ist d a n n nur noch 
eines akt iv . A u ß e r d e m h a b e n w i r e ine Ar t 
a lka l i sche Reserve i m Papier, d ie a u c h f ü r 
die Z u k u n f t e ine S c h u t z f u n k t i o n ausübt . 
E ine A r t Schutzsch i ld gegen w i d r i g e U m 
wel te in f lüsse darste l l t . " 

W ä h r e n d d ie mi t te la l t e r l i chen H a n d 
schr i f ten d a n k hochwer t iger Rohs to f f e 
d ie Z e i t l ä u f t e re la t iv unbeschade t ü b e r 
dauern , d roht v o r a l l e m B ü c h e r n aus 
Kr iegsze i ten , i n d e n e n d ie Pap ie rqua l i t ä t 
miserabe l war , n a c h n u r w e n i g e n D e k a 
den der Tota lver lus t . Vor a l l e m das Feh
len e ines b u n d e s w e i t e n Re t tungsp lanes 
bemänge l t Probst . A u f d ie E in r i ch tung e i 
nes so l chen m ö c h t e er auf d e m A n f a n g 
Sep tember i n D r e s d e n veransta l te ten 
„Tag der A l l i anz z u r E r h a l t u n g des n a t i o 
na l en K u l t u r g u t e s " drängen. 

O^S • TWe<w- KJecUav feHuu« ZA.1. Z<x*+ 
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Erinnerungen an das Paradies der Tonkünstler 
Vitrinenausstellung in der Universitätsbibliothek zeigt seltene historische Exponate - In Mannheim spielten die besten Musiker . i 

Von Johannes Schnurr 

Kunstsinnig war die Gemahlin des Kur
fürsten Johann Wilhelm von der Pfalz, 
Anna Maria Ludovica von Medici, vor al
lem anderen. Und so richtete die italieni
sche Mäzenatin eine Stiftung ein, die 
selbst im aufgeklärten 18. Jahrhundert ih
resgleichen suchte. Mit nicht weniger als 
52 000 Gulden pro Jahr sollte die Mann
heimer Hofkapelle gefördert werden. 
Und dank dieser „medicäischen Stif
tung " spielten die Kurpfälzer ab den 
1760er Jahren in der ersten Liga der euro
päischen Orchester - auf Augenhöhe mit 
Wien, Neapel, Paris und London. 

Der musikliebende Kurfürst Carl 
Theodor engagierte die besten Musiker 
seiner Epoche, so dass der englische Orga
nist und Gelehrte Charles Buraey über 
die Mannheimer Hofkapelle feststellte, 
sie sei eine „Armee von Generälen", de
ren Musiker gleichwohl einen Schlacht
plan entwerfen (komponieren) als auch 
fechten (spielen) könnten. „Nicht zuletzt 
wegen der guten Bezahlung und der sozia
len Absicherung galt der kurfürstliche 
Hof unter Zeitgenossen als das Paradies 
der Torikünstler'', so Dr. Bärbel Pelker 
von der Forschungsstelle „Südwestdeut-
sche Hofmusik" der Heidelberger Akade
mie der Wissenschaften. 

In vier Vitrinen präsentiert nun die 
Forschungsstelle unter der Leitung von 
Prof. Silke Leopold in der ersten Etage 

ten Mal seit rund 250 Jah
ren wieder gespielt. Eine 
regelrechte Fangemeinde 
existiert mittlerweile vor 
allem in den USA und 
Australien. In Neusee
land fand sich ein Orches
ter zusammen, das dabei 
ist, die wichtigsten Werke 
der vormaligen Mannhei
mer Hofkapelle auf CD 
einzuspielen. 

Zu der Ausstellung 
steuerte die Universitäts
bibliothek unter anderem 

™ einen Hofkalender aus 
• dem Jahre 1778 bei. In 

ibAwerden der Hofstaat 
und damit auch seine Mu
siker namentlich vorge-

_ stellt sowie die Hof- und 
> , . „ — _ i — j f l S H K r : ' j H H K I l H H S ^ H S H H u B P i B i H I *rs4rehenfeste als 1 ver-
Auf einem Fächer aus dem 18. Jahrhundert wird das gesellschaftliche Leben der Epoche idealisiert. Neben einer pflichtendes Zeremoniell 
Tanzszene ist die höfische Gesellschaft im erbaulichen Ges^ gelistet, was unter dem 
tisch ging es unter den Adligen aber meist weit weniger kultiviert zu. Foto-. 

der Heidelberger Umversitätsbibliothek 
seltene Exponate aus dem 18. Jahrhun
dert wie einen handbemalten Fächer, 
aber auch alte handgeschöpfte Papiere 
und Notenhandschriften. „Es kommt uns 
besonders darauf an", erläutert Pelker, 
„anschaulich zu demonstrieren, wie wir 
forschen und worin der Nutzen unserer 
Arbeit für die Allgemeinheit besteht," So 

gelang den Heidelberger Musikwissen
schaftlern die Entdeckung längst verlo
ren geglaubter Kompositionen, die mit zu 
den wichtigsten Kulturgütern Baden-
Württembergs gerechnet werden dürfen. 
Mehrere von ihnen wurden von den Mitar
beitern der Forschungsstelle in modernen 
Ausgaben publiziert und unter anderem 
bei den Schwetzinger festspielen zum ers-

Aspekt einer Rekonstruk
tion der damaligen Struk

tur des höfischen (Musik)-Lebens wich
tigist. 

CD Info: Die Ausstellung der Musikwi: 
schaftler ist im ersten Stock der Uni
versitätsbibliothek Heidelberg von 
Montag bis Freitag von 8,30 Uhr bis 22 
Uhr sowie samstags und sonntags von 
9 bis 22 Uhr zu sehen. 

o us TLwaiw- NJecJ^ 2 e A v x ^ S .̂̂ .o"^ 
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Fixes Recherchieren mit „HEIDI" 
Universitätsbibliothek betreibt ihren Online-Katalog jetzt mit Suchmaschinen-Technologie 

rnz . D i e Un ivers i tä t sb ib l io thek H e i d e l 
berg ist e ine der ersten B i b l i o t h e k e n 
Deutsch lands , die ihren O n l i n e - K a t a l o g 
jetzt auf der Bas i s einer S u c h m a s c h i n e n -
Technolog ie betreibt . D e r neue H E I D I -
K a t a l o g der Un ivers i t ä t s -B ib l i o thek b i e 
tet so Recherchemögl ichke i ten auf h ö c h s 
t e m technischen. Niveau. - D a s I T - T e a m 
der Un ivers i tä t sb ib l i o thek hat auf Bas i s 
des O p e n - S o u r c e - F r a m e w o r k s „ L u c e n e " 
eine Suchmasch ine entwicke l t u n d spe 
z ie l l auf die A n f o r d e r u n g e n eines B i b l i o 
thekskata logs zugeschnit ten. 

D ieser „ O n l i n e - K a t a l o g der nächsten 
G e n e r a t i o n " bringt sämt l iche Vortei le, 
die v o n In ternetsuchmasch inen b e k a n n t 
s ind: sekundenschne l le Suche, R e c h t 
schre ibprüfung , intel l igentes R a n k i n g 
oder nachträg l i che Suchver fe inerung . 

D i e „ E i n f a c h e S u c h e " über das S u c h 

fe ld „Fre i tex t " ermögl icht e ine k o m f o r t a 
b le Recherche w i e bei der S u c h m a s c h i n e 
Google . In das Such fe ld k ö n n e n bel iebige 
Begr i f fe , w i e Autor , T i te l , J a h r oder 
I S B N - N u m m e r , e ingetragen werden. D a 
bei werden n i ch t n u r Kata logdaten," s o n 
dern auch wei tere Quel len , w i e etwa ge -

: scannte -^Inhaltsverzeichnisse, •• a u t o m a 
tisch durchsucht. Außerdem w i r d a u t o m a 
t isch eine para l le le Recherche i m d ig i ta l i 
s ierten Zet te lkata log , d e m sogenannten 
„ D i g i K a t " , gestartet; der umfass t a l le 
J a h r e v o n 1936 b i s 1985. 

A u c h bei großen Tref fermengen w i r d 
d ie S u c h e je tz t in Sekundenschne l l e 
durchgeführt u n d dabei übers icht l i ch 
präsentiert . D i e Tref ferübers icht enthäl t 
bereits alle no twend igen T i te langaben so 
w i e sämt l i che L i n k s auf O n l i n e - V e r s i o 
nen, Inha l tsverze ichnisse oder Rezens i o 

nen. D a m i t w i r d der weitere K l i c k auf 
d ie De ta i l anze ige i n v ie len Fä l l en u n n ö 
tig-

D a s Suchergebnis k a n n durch a u t o m a 
t i sch erzeugte Suchf i l ter , w i e be isp ie l s 
weise J a h r oder Sprache , noch we i ter ver 
feinert werden . V o n e inem bes t immten 
Treffer ausgehend k a n n d ie Suche z u d e m 
über d i e F u n k t i o n „ Ä h n l i c h e T i te l s u 
chen" erweitert werden . A l l e T i te l k ö n 
n e n a u c h i n B i b - T e x - oder i n E n d n o t e -
Formaten angezeigt u n d export ier t w e r 
den. D a m i t ist ein nah t l o ser Ü b e r g a n g z u 
L i t e r a t u r v e r w a l t u n g s p r o g r a m m e n ge 
schaf fen. 

D a s Po ten t ia l des n e u entwicke l ten 
H E I D I - K a t a l o g s sei n o c h n icht vo l l ausge
schöpf t , so d ie Pressemit te i lung. D e r K a 
ta log w e r d e f o r t w ä h r e n d aktua l i s ier t u n d 
s tänd ig verbessert. 
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Endlich klare Verhältnisse 
Die Heidelberger Portheim-Stiftung erhält Millionenwert zurück - Vereinbarung mit der Universität 

V o n Vo lker Oesterreich 

N a c h m e h r als 70 J a h r e n hel l t s ich e in 
düsteres K a p i t e l der Heidelberger K u l t u r 
geschichte auf : D i e Univers i tä t g ibt e ine 
e inz igart ige mi t te la l ter l iche H a n d 
schr i f t , f ün f wertvo l le I n k u n a b e l n u n d 26 
weitere a l te D r u c k e aus d e m 16. u n d 17. 
J a h r h u n d e r t o f f iz ie l l an d ie P o r t h e i m -
S t i f t u n g z u r ü c k . E i n entsprechender V e r 
t r a g w u r d e gestern z w i s c h e n Rek to r P e 
ter H o m m e l h o f f und d e m K u r a t o r i u m s -
Vors i t zenden der Heidelberger P o r t h e i m -
S t i f tung , Dr. J obs t Wel lens iek , in der A l 
ten Univers i tä t unterzeichnet . Be ide S e i 
ten vere inbarten , dass d ie Schr i f ten der 
Un ivers i tä t sb ib l i o thek als D a u e r l e i h g a 
b e n z u r Ver fügung gestellt werden. W ä h 
r e n d der N S - Z e i t waren sie unter zwe i f e l 
h a f t e n U m s t ä n d e n i n d ie U B gelangt, da 
d ie jüd i schen Kura to r iumsmi tg l i eder der 
S t i f t u n g beur laub t u n d durch U n i v e r s i 
tä tsangehör ige ersetzt w o r d e n waren. 

Vor gut zwe i J ahren ha t d ie R h e i n - N e 
c k a r - Z e i t u n g d ie herben Verluste des v o n 
der Por the im-St i f tung getragenen V ö l k e r 

k u n d e m u s e u m s w ä h r e n d u n d n a c h der 
N S - Z e i t ö f fent l i ch gemacht . B a l d darauf 
verständigten s ich die dama l i ge O b e r b ü r 
germeister in Bea te Weber, d ie U n i v e r s i 
tät u n d das baden -wür t temberg i sche W i s -
senscha f t smin i s ter ium darau f , das For 
schungspro jek t z u r „Gesch ich te der J o s e 
f ine u n d E d u a r d v o n P o r t h e i m - S t i f t u n g 
f ü r Wissenscha f t u n d K u n s t v o n 1919 b i s 
1955" unter der Federführung des H is tor i 
kers P ro f . F rank E n g e h a u s e n z u starten. 
A n f a n g k o m m e n d e r Woche w i l l E n g e h a u 
sen se inen Absch lussber i ch t g e m e i n s a m 
mi t O B Eckar t W ü r z n e r vorste l len . W i c h 
t igstes Ergebn i s dabei : D i e S t a d t so l l s ich 
nicht an ar is ierten P o r t h e i m - G r u n d s t ü 
cken bereichert haben . L a u t E n g e h a u s e n 
seien d ie me is ten G r u n d s t ü c k e der j ü d i 
schen S t i f tung unter d e m D r u c k der W e l t 
w i r t scha f t skr i se bereits vor 1933 v e r ä u 
ßert worden . 

D i e bedeutendste jetzt zu rückgegebe 
ne Schr i f t der P o r t h e i m - S t i f t u n g ist „ D e r 
H e r z o g v o n B r a u n s c h w e i g " , en ts tanden 
u m 1460. Dr. Veit Probs t (D i rek to r der 
Un ivers i tä t sb ib l io thek) u n d Dr . A r m i n 

Schlechter (Leiter der H a n d s c h r i f t e n - A b 
te i lung) sprachen v o n e inem „ h o h e n 
sechsstel l igen b is k n a p p s iebenste l l igen 
W e r t " . I n r u n d 2000 mi t te lhochdeutschen 
Versen erzäh l t der R i t t e r r o m a n v o m 
K r i e g s z u g eines Braunschwe iger Herzogs 
n a c h S p a n i e n , w o er gegen M u s l i m e 
k ä m p f t u n d zug le ich d a s Herz der s p a n i 
schen K ö n i g i n erobert. D e r Tex t ist i n k e i 
ner anderen H a n d s c h r i f t über l ie fert . 

I m 19. J a h r h u n d e r t w u r d e d ie h a n d -
schr i f t z u s a m m e n m i t z w e i we i te ren 
n i ch t so bedeu tenden Tex ten gebunden , 
später e rwarb i h n der P o r t h e i m - S t i f t e r 
u n d Minera log ie -Pro fessor V i k t o r G o l d 
schmid t , der 1933 e i n e m K r e b s l e i d e n e r 
lag . 1936 fo lg te d a n n an läss l ieh des 550. 
U n i v e r s i t ä t s j u b i l ä u m s d ie recht l i ch u n d 
mora l i s ch zwe i f e lha f t e Ü b e r g a b e der 
H a n d s c h r i f t a n die Univers i tä t . M i t d e m 
je tz igen Le ihver t rag w u r d e n end l i ch k l a 
re Verhä l tn isse geschaffen. 

Z u d e n weiteren zurückgegebenen I n 
k u n a b e l n u n d f r ü h e n D r u c k e n gehören 
B ibe ln , Schr i f t en v o n A b r a h a m a S a n t a 
C lara , M a r t i n L u t h e r u n d Boccacc io . 

Uni gibt wertvollle 
Handschrift zurück 

Heidelberg, (voe) D i e He ide lberger U n i 
vers i tät h a t e ine mi t te la l te r l i che H a n d 
schri f t , i m Wer t v o n r u n d einer M i l l i o n 
E u r o ' s o w i e 31 F r ü h d r u c k e aus d e m 15. 
bis 17. J a h r h u n d e r t an che P o r t h e i m - S t i f -
tung zurückgegeben . D i e Schr i f t en , d ie 
w ä h r e n d der N S - Z e i t un ter dub iosen U m 
s tänden i n den Bes i tz der Un i ve r s i t ä t g e 
l ang t s ind ; b l e iben per L e i h v e r t r a g i n der 
U B . Unterze i chne t w u r d e er gestern v o n 
R e k t o r Peter H o m m e l h o f f ': u n d dem 
R e c h t s a n w a l t Dr. J o b s t We l l ens iek , der 
K u r a t o r i u m s - V o r s i t z e n d e r der Porthe irn -
S t i f t u n g ist . H a u p t z w e c k der S t i f t u n g ist 
d ie F ö r d e r u n g des V ö l k e r k u n d e m u s e 
ums . D u r c h R N Z - B e r i c h t e w u r d e v o r 
zwe i J a h r e n bekannt , dass das V ö l k e r k u n 
d e m u s e u m w ä h r e n d u n d n a c h der N S -
Ze i t herbe Verluste erl i t t . > Feuilleton 

Mit Federzeichnungen geschmückt: die einzige überlieferte Handschrift des mittelalterlichen 
Versepos „Der Herzog von Braunschweig". Der Schätzwert der jetzt offiziell der Heidelberger 
Portheim-Stiftung zurückgegebenen Handschrift beträgt rund eine Million Euro. Als Leihgabe 
bleibt sie in der Universitätsbibliothek. Foto: Peter Dorn 



Stichwort 
Portheim-Stiftung 
Die Jose f ine -und -Eduard -von -Por t -
heim-St i f tung, wie sie mit vol lem N a 
men heißt, wurde 1919 v o n Victor 
Goldschmidt gegründet. D e r interna
t ional renommierte Wissenschaftler, 
Forscher und Gelehrte stammte aus 
einem wohlhabenden jüdischen E l 
ternhaus. 1933 starb er an Magen
krebs. Seine Sammlung bildete den 
Grundstock für das Vö lkerkundemu
seum in der Hauptstraße. D ie Drucke 
und Manuskripte aus seinem Erbe 
gingen an die Stiftung, die jedoch drei 
Jahre später beschloss, die Werke zu 
veräußern. Eine Handschri f t - „Der 
Herzog von Braunschweig" - schenkte 
man der Universität zum 550. Jub i l ä 
um. Sie hat heute einen Wert von rund 
einer Mil l ion Euro. Der unverkäuf l i 
che Restbestand folgte 1941. A l ler 
dings waren 1934 der Heidelberger 
Oberbürgermeister und der Rektor der 
Universität in das Kurator ium einge
rückt, und nachdem Goldschmidts 
W i t w e Leontine (geborene von Port 
heim) 1935 ihren Vorsitz niedergelegt 
hatte, waren vier der fünf Mitglieder 
Angehörige der Universität. k j s Veit Probst (rechts), Direktor der Universitätsbibliothek, und Armin Schlechter, Leiter der Handschriftenabteilung, mit der Kirchenordnung für 

Pfalz-Neuburg von 1570. Bilder: Rothe 



Universität gibt kostbare Bücher an Besitzer zurück 
Handschriften und Drucke in der Nazi-Zeit von der Portheim-Stiftung erhalten / „Grundstücksgeschäfte hat es nicht gegeben' 
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„Der Herzog von Braunschweig" von 1460 ist eines der Bücher, die aus dem Besitz der Port
heim-Stiftung an die Uni gingen. Heute hat das Werk einen Wert von rund einer Million Euro. 

Von unserem Redaktionsmitglied 
Simon Scherrenbacher 

Die Universität Heidelberg hat der Port 
heim-St i f tung wertvolle Handschriften 
und Drucke zurück gegeben. Rektor Peter 
Hommelhoff und Kuratoriumsleiter Jobst 
Wellensiek unterzeichneten gestern in der 
Alten Universität eine entsprechende Ver
einbarung. D ie Hochschule hatte die Werke 
in den Jahren 1936 und 1941 erhalten, als 
die jüdischen Mitglieder des Kurator iums 
bereits durch Angehörige der Ruperto Ca 
rola ersetzt worden waren. 

„Vor diesem Hintergrund muss man die 
Rechtmäßigkeit der damaligen Schenkung 
bezweifeln", erklärt Frank Engehausen 
vom historischen Seminar, der den Vorfal l 
im Rahmen eines Forschungsprojektes un 
tersucht und der Universität nun seinen 
Abschlussbericht vorgelegt hat. Es handelt 
sich im Einzelnen um 26 Drucke aus dem 
16. und 17. Jahrhundert , fünf aus der Zeit 
davor - so genannte Inkunabeln - und eine 
mittelalterliche Handschrift von 1460. 

Die Portheim-St i f tung erklärte sich dazu 
bereit, die Bücher der Uni -B ib l io thek wei 
terhin zur Verfügung zu stellen. Doch sie 
machen nur einen Bruchteil dessen aus, 

was noch aus ihrem Besitz an die Universi 
tät ging: Etwa eine „volkskundl iche Lehr 
schau", deren Exponate allerdings nach 
dem Zweiten Weltkrieg verschwanden. 
„Das lässt sich nicht rückgängig machen", 
bedauert Engehausen. Seine Recherchen 
hätten jedoch ergeben, dass anders als be 
fürchtet keines der Portheim-Institute, von 
denen es ein gutes Dutzend gab, an die 
Hochschule abgegeben wurde. D ie Stiftung 
habe sie allesamt noch in den zwanziger 
Jahren geschlossen. Häuser hätten eben
falls nicht den Besitzer gewechselt: 
„Grundstücksgeschäfte hat es nach 1933 
nicht mehr gegeben", sagt Engehausen. 

Hommelhoff ist sichtlich erleichtert, den 
Vorwurf an Hochschule, Stadt und Land, 
sich an Dingen bereichert zu haben, die der 
Portheim-St i f tung gehörten, zumindest ein 
Stück weit entkräftet zu haben. „Dass die 
Universität sich Grundbesitz und Häuser 
unter den Nagel gerissen haben sollte, hat 
mich besonders getroffen", gesteht er ein. 
Doch die Diskussion ist damit noch nicht 
zu Ende: A m kommenden Montag wi l l sich 
Oberbürgermeister Eckart Würzner aus 
Sicht der Stadt zu dem Thema äußern. 

• Stichwort 



Pressespiegel 

Mit der neuen Mitar
beiterin Anke Traut
mann (Mitte) be
kommt die Media-
thek von ÜWG und 
EBS in Wald-Mi
chelbach eine neue 
Qualität. Unser Bild 
zeigt femer (von 
links) Rektor Gerd 
Pieschel, Bürger
meister Joachim 
Kunkel, Hans-Peter 
Mury sowie Dr. Pas-
cale Max. 

Bild: Kopetzky 

Bücherei-Angebot bekommt eine neue Qualität 
Diplom-Bibliothekarin Anke Trautmann betreut jetzt die Mediathek von ÜWG und EBS 
Wald-Michelbach, (kko) Mit dem Arbeits 
beginn von Diplom-Bibl iothekarin A n k e 
Trautmann ging am Wald-Michelbacher 
Überwald -Gymnas ium ein fast zwei Jahr 
zehnte lang gehegter Wunsch in Erfüllung. 
Oberstudiendirektor Gerd Pieschel und 
Bürgermeister Joachim Kunke l als Vertre
ter der Anstellungsbehörde begrüßten die 
neue Mitarbeiterin und brachten ihre Freu
de darüber zum Ausdruck, dass das B ü 
cherei-Angebot durch ihre Tätigkeit eine 
ganz neue Qualität gewinne. 

Gut erinnerte sich der Leiter des Ü W G 
noch daran, dass er bereits 1988 erste Be 
mühungen startete, eine Bibliothekarin 
einstellen zu können. Damals habe ihn das 
Schulamt gebeten, sich noch ein wenig zu 
gedulden. Obwohl er immer wieder neue 
Versuche unternommen habe, sei die Reali 
sierung dieses Wunsches erst durch die 
Aufnahme der Eugen-Bachmann-Schule 
und des Ü W G in das Ganztags-Programm 
des Landes ermöglicht worden. Sein Dank 

galt dem Kreis Bergstraße für die Bereit
schaft, einen Teil der erforderlichen Mittel 
zur Verfügung zu stellen, sowie der G e 
meinde Wald-Michelbach für ihre Unter
stützung in dem gesamten Prozess. Durch 
die Öffnung der Mediathek für alle Wa ld -
Michelbacher Bürger gebe das Ü W G etwas 
an die Öffentlichkeit zurück. 

Zum geplanten zeitlichen Ablauf teilte 
er mit, dass die Mediathek, die für bis zu 
15 000 Medien ausgelegt worden sei, nach 
den Herbstferien zunächst für die Schüler 
des Ü W G und der E B S geöffnet werden 
solle. Termin für die offizielle Eröffnung 
sei der 22. November. Einige Zeit später 
solle auch die Öffnungszeit für die Wald-
Michelbacher Bürger festgelegt werden. 

Bürgermeister Kunke l hieß A n k e Traut
mann im Kreis seiner Bediensteten wi l l 
kommen und brachte seine Freude darüber 
zum Ausdruck, dass die Arbeit in der Me
diathek bereits soweit fortgeschritten sei. 
Durch die Öffnung für die Öffentlichkeit 

mache das Bücherei -Angebot in Wald -Mi 
chelbach einen beträchtlichen Schritt nach 
v o m . 

Seit jeher habe sich die Gemeinde darum 
bemüht, die Schulen in ihrem Streben nach 
einer Verbesserung des Angebotes zu u n 
terstützen. So sei es auch ganz selbst
verständlich gewesen, dass die Gemeinde 
ihren Teil zur Finanzierung der Mediathek 
beitrage. Schließlich trage die Tatsache, 
dass Wald-Michelbach Schulstandort sei, 
auch einen wichtigen Teil zur Attraktivität 
bei. D ie Schulen zu erhalten, müsse allen 
Menschen im Überwald am Herzen liegen: 
„Jeder muss die Einstellung haben: Das 
sind unsere Schulen", forderte er. 

In einem Rundbrief warb das Ü W G für 
eine ehrenamtliche Mitarbeit in der Media
thek, innerhalb kurzer Zeit meldeten sich 
sechs Wald-Michelbacher, die sich dafür 
bereit erklärten, Anke Trautmann zu u n 
terstützen. Weitere Interessenten können 
sich im Sekretariat des Ü W G melden. 

Theke aktuell 



Die Sprache der Herrscher 
it Metaphern gegen den „Ludergeruch der Revolution": So redeten die Hohenzollern 

D i e Vermutung, dass auch gekrönte 
Häupter eine Indiv idual i tät haben, die 
trotz der v ielen Zwänge u n d Regeln, de 
nen ihre herausgehobene Ro l le unter 
liegt, sich in ihrer Sprache ausdrückt, ist 
ein hübscher E in fa l l , dem Volker Wi t t e 
nauer i n seiner Freiburger Dissertat ion 
amBeisp ie l einiger Preußenkönige n a c h 
gegangen ist. Für die Plausibi l i tät des 
Themas spricht vor al lem das bekannte 
Beispiel des letzten Herrschers auf dem 
T h r o n der Hohenzol lern, Ka iser W i l h e l m 
n., bei dem sich Wortgewalt u n d E i te l 
keit z u m wahrha f t unhei lvol len „Regi 
ment der ^ v e r a n t w o r t l i c h e n Rede" ve r -
schwisterten. Weniger bekannt , aber e in 
n icht minder lohnender Gegenstand so l 
cher Untersuchung ist die metaphernrei 
che Sprache K ö n i g Fr iedr ich Wi lhe lms 
I V , des Romant ikers unter den Herr 
schern Preußens. Erg ieb ig schließlich 
auch Friedrich IL , der Große, der „Ph i lo 
soph von Sanssouci" , der als einziger 
Preußenkönig auch ein großes l i terari 
sches W e r k hinterlassen hat . 

Z u diesen drei h inzu tritt noch Fr ied 
r ich Wi lhe lm, der Große Kur fürs t , der 
das Verdienst hat , die Hohenzo l l e rn -Dy -
nast ie zu e inem Herrschergeschlecht zu 
erheben, das gewissermaßen der europäi 
schen Norm entsprach. D a s gelang i h m 
neben der Konsol id ierung der Macht des 
Hauses Brandenburg-Preußen vor al lem 
dadurch, dass er als Erster dem preußi 
schen Ho f kulturel len G lanz verschaffte, 
wesha lb er sich den Ruf erwarb, ein „ M ä 
zen der Wissenschaften" zu sein. Vor a l 
l em dank seiner liberalen Hugenottenpo
l i t ik , -d ie den französischen G laubens 
f lüchtl ingen in seinem Herrschaftsbe
reich Zuf lucht gewährte, leistete er einen 
erheblichen Beitrag zur Hebung der K u l 
tur an seinem Hof. Eine unmittelbare F o l 
ge davon war, dass das Französische in 
Brandenburg-Preußen früher als an a n 
deren deutschen Höfen als Sprache, die 
dynastischen G lanz z u m Ausdruck 
brachte, in Gebrauch kam. 

„Zwischen mich und mein Volk soll sich kein Stück Papier drängen.' 
während der Revolution von 1848. 

Karikatur auf die Haltung Friedrich Wilhelms IV. 
Foto: A K G 



Dessen ungeachtet bevorzugte der G r o 
ße Kurfürst aber die deutsche Sprache, 
D a r i n wie auch in dem Umstand, dass 
der Herrscher Mitgl ied der „Fruchtbr in 
genden Gesellschaft", einer der wicht igs 
ten Vereinigungen zur Pf lege der deut 
schen Sprache war, erkennt Wittenauer 
eine ausgeprägt kulturpatriot ische H a l 
tung Friedrich Wi lhe lms. Das äußerte 
sich vor allem i m bemerkenswert schl ich
ten Sprachsti l dieses Herrschers, der s ich 
von der verschnörkelten, mi t zahlreichen 
französischen Wendungen gespickten B a 
rocksprache der Zeitgenossen stark u n 
terschied. A l s ausschlaggebend dafür er
kennt Wittenauer die „Keligiösität u n d 
Frömmigkei t" , die von i h m als die beiden 
„entscheidenden inhalt l ichen Säulen der 
Sprache des Großen Kurfürsten" ident i f i 
ziert werden. 

Die Krone aus Metzgers Hand 
Während dessen Nachfolger Friedrich 

I. und vor a l lem Friedrich Wi lhe lm I., der 
„Soldatenkönig" , durch einen sprach
l ich wie kulturel l eng begrenzten H o r i 
zont auffäl l ig wurden, knüpf te erst Fr ied 
r ich Et. wieder an das vernachlässigte E r 
be des Großen Kur fürs ten an. Al lerdings 
tat er das auf seine Weise, indem er der 
französischen Sprache entschieden den 
Vorzug vor dem Deutschen gab, was 
durchaus i m E ink lang stand mit der an 
den deutschen Höfen i n damaliger Zei t 
gepflegten Ku l tur , die dem Ideal des h o n -
nete homme huldigte. Dieses Ideal galt 
aber nirgendwo soviel wie am Hofe Fr ied
rich IL , der n icht nur vorzugsweise f r a n 
zösisch sprach u n d schrieb, sondern des
sen umfassendes kulturelles Interesse 
sich ausschließlich am Vorb i ld der f r a n 
zösischen K lass ik orientierte. 

D a s Deutsche w a r für ihn eine Fremd
sprache, die er nur unzulängl ich b e 
herrschte, weshalb i h m Rudol f Augstein, 
einer seiner Biographen, bescheinigte: 
„Friedrichs deutsche Grammat ik f re i 
l ich, (...), war eines Kutschers würd ig" . 
Dieses Urtei l stützt sich vor al lem auf die 
Marginal ien Friedrichs, die nicht nur ei 
ne eigenwill ige Orthographie, sondern 
auch einen eng begrenzten deutschen 
Wortschatz sowie Einf lüsse der Berl iner 
Umgangssprache verraten^ was seine B e 
wunderer aber nicht daran hinderte, i hm 
große sprachliche Kreat iv i tät nachzusa
gen, d ie ihren Niederschlag i n einer Re i 
he „geflügelter Wor te" fanden, die Fr ied 
rich H. angeblich geprägt haben soll. 

D a s eigenwilligste Sprachtalent unter 
al len Hohenzollernherrschern besaß i n 
des Friedrich Wi lhe lm IV., der von 1840 
bis z u m Oktober 1857 regierte u n d dem 
Heinr ich Heine deshalb in e inem ironi 
schen Vierzeiler seine Anerkennung zo l l 
te: „Ich habe einen Faible für diesen K ö 
nig, / i ch glaube, wir s ind uns ähnl ich ein 
wenig. / E in vornehmer Geist, hat viel T a 
lent - / A u c h ich, ich wäre ein schlechter 
Regent" . 

D i e Vorstellungswelt Friedrich W i l 
helms IV. war möbliert mit ausschweifen
den romantisch-mittelalterl ichen Ideen, 
die sich unmittelbar auf seine exaltierte 
Sprache auswirkten. Das bl ieb schon 
den Zeitgenossen nicht verborgen, die 
ihn mi t J u l i an Apostata verglichen, über 
den der Theologe D a v i d Friedrich Strauß 
damals ein Buch mit dem Titel veröf fent 
l ichte „Der Romant iker auf dem Thron 
der Cäsaren", das zahlreiche Ansp ie lun 
gen auf Friedrich Wi lhe lm IV. enthielt. 
Der J u l i a n Apostata, den Strauß be 
schrieb, war ein Komödiant , der eine 
ruhmreiche Vergangenheit nur nachzuäf 
fen versuchte, als er die heidnische A n t i 

ke wiederzubeleben suchte. D i e Paral le 
len waren unübersehbar. D er Preußenkö
n ig suchte seinen Ku l t der „Ant iqu i tä t " 
auch auf die Po l i t ik zu übertragen u n d 
träumte von einer unmittelbaren mensch
l iehen Beziehung zu seinem Vo lk . 

I n den Wirren und Verwirrungen der 
Revolut ion v o n 1848 führte das zu zah l 
reichen Missverständnissen. Das bekann 
teste Beispiel dafür ist sein Au f ru f „ A n 
mein Vo lk und an die Deutsche N a t i o n " 
v o m 21. März 1848, in dem er mit feur i 
gem Überschwang verkündete: „Ich h a 
be heute die alten deutschen Farben ange
n o m m e n und mich und me in Vo lk unter 
das ehrwürdige Banner des Deutschen 
Reichs gestellt. Preußen geht fortan in 
Deutschland auf " . A l s i h m i m J a h r d a 
rauf die in der Frankfurter Paulskirche 
versammelten Repräsentanten des deut 
schen Volks die Kaiserkrone anboten, 
wies er deren Ans innen indigniert z u 
rück. D e m Großherzog von Hessen w ie 
seinem Vertrauten Bunsen schrieb er d a 
mals, man habe i hm eine „Schweinekro 
ne" angeboten, eine „Wurstprezel" , die 
nicht von Gottes Gnaden, sondern von 
Meister Bäcker und Metzger käme, „ein 
Halsband von ungegerbtem Leder, w o 
mit man mich an die Revolut ion b inden 
wol l te!" , eine Krone, an der „der L u d e r 
geruch der Revo lut ion" hafte, ein „Reif 
aus Dreck und Letten". 

D i e skurrile und geradezu tropisch w u 
chernde Metaphorik verrät e in eigenwil 
liges Sprachtalent, das Friedrich W i l 
he lm rv. oft, u n d was damals ungewöhn
l ich war, vor al lem auch i n öffentl icher 
Rede unter Beweis stellte. Seine eigenwil
lige, bilderreiche Sprache diente i hm vor 
al lem dazu, seinem erhaben dynast i 
schen Rollenverständnis Ausdruck zu ge
ben. In beidem wurde er nur noch von 
Kaiser Wi lhe lm II. übertroffen, der mit 

seiner sprichwörtl ichen „Redewut" das 
„Regiment der unverantwort l ichen R e 
de" erfand. A l le in damit vermochte es 
Wi lhe lm IL , der Epoche seinen N a m e n zu 
geben, aber nicht so sehr deshalb, we i l er 
durch sein Beispiel die Zeit geprägt h ä t 
te, sondern wei l er sie bis z u m G r a d jener 
Vol lkommenhei t verkörperte u n d ihr 
sprachlichen Ausdruck u n d damit ein 
Selhstbewusstsein verschaffte, w a s i hn 
fraglos z u m Vorbi ld vieler seiner Ze i tge 
nossen werden Heß. 

Ein Empfindungsmensch 
Wie Friedrich IL u n d Friedrich W i l 

he lm IV. w a r auch Wi lhe lm IL ein Schön 
geist, eine künstlerische Natur. A b e r i m 
Unterschied zu diesen, die durch P f l i ch t -
bewusstsein oder dynastisches Rol lenver
ständnis diese An lage zu zügeln wussten, 
war Wi lhe lm II. ein von Eitelkeit zerfres
sener, nach Ef fekten u n d Sensationen 
gieriger Empfindungsmensch. Das äußer
te sich in seinem U n i f o r m - und Ordens
f immel w ie i n seinem ungezügelten 
Drang /be i jeder Gelegenheit s ich ö f fent 
l ich und häuf ig aus dem Stegreif verneh
men zu lassen. Dazu ließ er sich nur zu be 
reitwil l ig durch eine i h m eigene Sprach 
gewalt verführen, über die ke in anderer 
Monarch i m damaligen Europa gebot. 
D a s aber gereichte i h m und dem Reich, 
das er repräsentierte, z u m Verhängnis, 
denn die kaiserlichen Reden trugen ganz 
entscheidend dazu bei, das B i l d Deu t sch 
lands in der Welt zu verhunzen. 
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