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1. Vorbemerkungen 

Die nachstehende Untersuchung setzt sich nicht auch und emeut mit Leben 
und Gesamtwerk des Kiinstlers auseinander, sie hat auch nicht Ubbelohdes 
Werk als Maler zum Gegenstand. Beides, die Auseinandersetzung mit Leben 
und Werk Ubbelohdes sowie mit seiner Leistung als Maler hat ja zuletzt der 
Kunsthistoriker Bemd Kiister mit seiner Biographie von O. U.', mit zahlrei
chen Vortriigen und Volkshochschulkursen bereits geleistet, und damit hat 
Kiister als Kunsthistoriker der Ubbelohde-Forschung neue Impulse gegeben. 
Die Betrachtung hier beschiiftigt sich allein mit dem gedruckten graphischen 
Werk O. U.s und das mcht vorrangig unter kunstgeschichtlichen Fragestellun
gen, sondem nach kulturgeschichtJichen. D. h. sie m6chte einerseits das Spek
!rUm der Arbeiten O. U.s auf diesem Gebiet vorstellen und andererseits zu
gleich untersuchen, welche geschichtlichen und kulturgeschichtlichen Gehalte 
diese Arbeiten haben und zeigen. Oaran wiederum kniipfen sich Fragen nach 
der historisch-politischen Bedeutung dieser Arbeiten zu O. U.s Lebzeiten und 
in der Folgezeit und schlieBlich auch solche nach ihrer Wirkung und Bedeu
tung in der Gegenwart. 

Wenn die Betrachtung sich in ihrem Untersuchungsmaterial auf das ge
druckte graphische Werk O. U.s beschriinkt, so muB dabei zugleich und zuerst 
deutlich gemacht werden, daB damit eine FOlle von Einzelbliiuem graphischer 
!\rbeiten und eine ganze Anzahl von Skizzenbl6cken, die auch bis heute der 
Offentlichkeit nicht oder kaum zugiinglich waren, dabei ausgeschlossen blei
ben. Das bedeutet auch, daB biographische und kiinstlerische Entwicklungs
linien nicht anhand vorliegender noch unvertiffentlichter Quellen zu Leben 
und Werk O. U.s erfaBt und geortet werden ktinnen. In dieser Hinsicht srutten 
sich die Ausfilhrungen nur auf eigene Beobachtungen an den gedruckten 
graphischen Arbeiten O. U.s und auf bisher vorliegende Untersuchungen iiber 
den Kiinstler. 

Und eine weitere Einschriinkung beziigJich des Untersuchungsmaterials ist 
notwendig. Auch die illustrativen Arbeiten sind zahlenmiiBig so umfangreich 
und z. T. so verstreut, daB sie in der Summe heute schwerJich zu iiberschauen 
sind. Die beschriinkte Einsicht in das illustrative Werk von O. U. wirft aber 
zugleich ein Licht auf dieses selbst. Wemer Mascos hat es 1981 so beschrie
ben: "Neben den 450 Miirchenbildem entstehen hunderte von Federzeichnun
gen zu 122 Biichem, Kunstmappen und Kalendem. Dazu kommen etwa 90 
freie Radierungen und iiber 100 mittlere und groBe Gemiilde sowie eine 
uniibersehbare Zahl von Skizzen und Studien"'. 

Bis heute gibt es kein vollstiindiges Verzeichnis der Illustrationen O. U.s. 
p'hilipp Peter Schmidt hat 1982, ein Jahr nach W. Mascos' summarischer 
AuBerung ein vorliiufiges, unvollstiindiges Verzeichnis der Illustrationen 

133 



O. V.s vorgelegt und ziihlt dabei insgesamt 212 Veroffentlichungen mit IIIu
strationen Ubbelohdes, wobei auch mehrbiindige Veroffentlichungen wie z. B. 
die 8 Jahrgange der Hessenlrunst ', die 6 Bande Erziihlungen Maxim Gorkis' 
und die 23 Ausgaben von Schaffsteins Blauen Bandchen, die O. V. illustriert 
hat ', nur jeweils a1s eine Nummer geziihlt werden. .. 

Schmidt charakterisiert die illustrativen Arbeiten O. V.s und ihre Vber
Iieferungssituation in etwas pathetischem Ton, der Sache nach aber zutreffend 
so: "Wohl kaum einem Zeichner vom hohen Stand Vbbelohdes war es gege
ben, den reichen Fundus seiner zeichnerischen Kraft so breit zu streuen wie 
dem Maler und Graphiker aus GoBfelden. Nur wenige der Verlage, fur die 
Ubbelohde gearbeitet hat, existieren heute noch. Vnd nur wenige seiner priva
ten Auftraggeber sind heute noch bekannt. Der Wind eines wechselvollen 
Zeitalters hat sie verweht"', und weiter unten: ,,zu vieles (vom IIIustrations
werk O. V.s) ist bisher unentdeckt geblieben oder nur durch Zufall ans Licht 
gekommen, manches muB als verschollen gelten"' . 

Die Vielzahl und Vielfalt der IIIustrationen O. V.s bewirkt bis heute, daB 
diese Arbeiten eine Eigendynarnik in der Verbreitung entwickelt haben. Oft 
sind sie z. T. mit, Ofter noch oh ne Genehmigungen der Erbberechtigten an 
den Autorenrechten in neuen, anderen Arbeiten neu verwendet d. h. nachge
druckt worden, und man kann annehrnen, daB sich dieser Trend nun, da die 
Autorenrechte 70 Jahre nach seinern Tod seit 1992 fur a1le Arbeiten O. V.s 
erloschen sind, fortsetzen und noch versliirken wird, so daB mil einem breilen 
Strom der Rezeption und Wirkung des Kunstlers durch ein undurchschaubares 
und unuberschaubares Netz von Nachdrucken gerechnet werden muB. 

Der be~~hriebene Vmfang der gedruckten zeichnerischen Arbeiten O. V.s 
und ihre Uberlieferungssituation aber zeigen auch, weshalb es reizvoll und 
wichtig erscheint, sich mit diesem Teil seines kiinstlerischen Schaffens zu 
beschaftigen. 

2. Arcbitektur uDd Landscbaft aIs Ausgangspunkt iIIustrativer Arbeiten 
Auch wenn unter den iIIustrativen Arbeilen zweifellos die der Grimrnschen 

Marchen am bekanntesten und bis heute wirkungsreichsten geworden iSI, so 
zeigt doch gerade die Fulle und Vielfalt des illustrativen Gesamtwerkes, daB 
dies zu Lebzeiten des Kunstlers nicht die a1leinige Grundlage fUr seine Aner
kennung und seinen BekanntheilSgrad a1s Kunstler war. Als erste gedruckte 
graphische Arbeit O. V.s erscheint noch zu seinen Studienzeiten 1885 eine 
Zeichnung "Marburg an der Lahn - nach der Natur gezeichnet" und im 
sogenannten Lichtdruckverfahren hergestellt. Damit beginnt O. V. eine zeich
nerische Arbeit, in der er zuerst Motive aus der Stadt Marburg und aus ihrem 
Vmfeld aufnimmt. Angeregt durch den Bruder der Mutter, den zu seiner Zeit 
sehr bekannten William Vnger in Wien, begann er, diese Skizzen und Zeich
nungen in Radierungen umzusetzen, die 1893 in einer Mappe mit dem Titel 
"Marburg an der 1 ahn und Vmgebung" zusarnmen mit Werken des Kunstlers 
C. Th. Meyer-Basel veroffentlicht wurden'. 

Beides, die Stadt Marburg und ihr Vmfeld, wurden und blieben in der 
Folgezeit zwei Themen zeichnerischer Arbeiten O. V.s, die in weiteren Verof
fentlichungen mundeten. So erschien 1906 ein kulturgeschichtlicher Fuhrer 
mit dem Titel "Aus Alt-Marburg" mil zunachst 30 Federzeichnungen, der 
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zahlreiche Nachdrucke bis in die Gegenwart hinein erlebte, wobei sich die 
Anzahl der Zeichnungen O. U.s dann auf 35, einmal auch 33, erhohte'. Das 
Umfeld Marburgs schlieBlich wurde 1907 in einer Mappe von 20 Zeichnungen 
O. U.s mit dem Titel "Rings urn Marburg" eigens dargestellt, wobei die Motive 
siimtlich dem Gebiet des heutigen Kreises Marburg-Biedenkopf entnommen 
sind und von Biedenkopf im Westen bis nach Rauschenberg im Osten reichen, 
d. h. vomehmlich der Querachse des Raumes entnommen sind lO 

Betrachtet man die Bilder "Aus Alt-Marburg", so gibt schon der TilOl der 
Veroffentlichung an, daB hier historische Bauwerke der Stadt dargestellt sind 
(zusammen mit Ansichten, die historische Ensembles in der Stadt zeigen). 
Dokumentiert schon die Auswabl der Motive durch O. U. den Zweck der 
Veroffenllichung, kulturgeschichtlich wertvolle Bausubstanz der Stadt Mar
burg vor Augen zu flihren und ihren Wert dadurch bewuBt zu machen, so 
verdeutlicht der dem Buch beigegebene Text eines unbekannt gebliebenen 
Autors das denkmalpflegerische Anliegen der Veroffentlichung als ganzer und 
damit auch der Bilder O. U.s. 

So heiBt es in dem fiktiven Gespriich zweier Freunde, die durch die Stadt 
gehen, urn ein Motiv zu finden u. a.: "Und erst iiber Eure neue Briicke nach 
Weidenhausen gegangen. Die alte zweigiebelige Herrenmiihle steht ja Gott sei 
Dank noch. Aber, nimm mirs nicht iibel, Freund, rhr habt hier in Marburg ein 
ganz besonderes Geschick im Auffinden passender Punkte zur Aufstellung von 
Wellblechhiiuschen. An der Elisabethkirche fiel uns das schon recht unange
nehm auf, und jetzt steht hier ebenfalls eines dieser htichst geschmackvollen 
Bauwerke"", 

Und weiter unlen heiBt es dann: "Sieh mal rechlS herunler ins Wasser, die 
Insel! - Mein Gott ist denn so etwas Oberhaupt moglich? Wer hat denn dazu die 
Erlaubnis gegeben?" - Das hat die Wasserbaubehorde auf dem Gewissen. Und 
gar das andere I.ahnufer! Bald wird auch hier der letzte Baum und Strauch 
fallen! Wie schon war doch friiher die Ideine Insel, wenn die Hiihner und Enten 
darauf herumliefen. Jetzt ist ein trauriger Dammbau daraus geworden, dem 
kablen Ufer auf der anderen SeilO so recht entsprechend" " . 

Und schlieBlich heiBt es im Gespriich der Freunde bei einem Blick vom 
heutigen Stadtteil Weidenhausen aus auf die seinerzeit neue Universitiit am 
Rudolfsplatz: "Siehst Du (aber) auch die miserable Backstein Lichthof-Brand
mauer, die den Siid-F1iigel der Universitiit ganz zudeckt? Du siehst, wie 
notwendig hier eine verstiindige Bauordnung ware, die auf unsere Stadtaniage 
Riicksicht nimmt; ein sog. Fassadengesetz, wie es in anderen Stiidten, Rothen
burg, Hildesheim etc. beslOhen soli" I'. 

Die angeflihrten Textpassagen zeigen nicht bloB eine iiberraschende Aktua
litiit des historischen Textes, sie belegen auch Oberdeutlich den denkrnalpflege
rischen Ansatz flir O. U.s Zeichnungen und seine Darstellungsabsichl. 

DaB O. U.s Arbeit damit das Interesse einer relativ brei ten Offentlichkeit des 
Biirgertums vomehmlich in der Kleinstadt Marburg getroffen hatlO, beweist 
die Tatsache, daB das Buch "Aus Alt-Marburg" in seiner erslOn Auflage von 
3 000 Exemplaren innerhalb weniger Wochen verkauft war, mehrere Auflagen 
erlebte, heute wieder nachgedruckt wird und den Verlag N. G. Elwert in 
Marburg dazu veranlaBte, eine zweite Veroffentlichung im Jabr darauf thema
tisch anzuschlieBen, niimlich die 20 Federzeichnungen "Rings urn Marburg", 
diesmal ganz ohne Text 14. 
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Obgleich nun diese Mappe den Untertitel ,,20 l.andschaftsbilder von Otto 
Ubbelohde" tragt, ist dieser doch irrefiihrend und nur z. T. zutreffend. Tatsach
lich enthaIt die Sarnmlung nur fiinf Zeichnungen, die als reine Motive aus der 
l.andschaft anzusehen sind, wiihrend die iibrigen Bilder immer historische, 
allerdings markante Bauwerke eingebunden in die I "ndschaft, aber in ihrem 
Mittelpunkt stehend d. h. sie wie das Bild pragend, zeigen. Ganz extrem faIlt z. 
B. das Portal der Kirche Michelbach" aus dem thematischem Rahmen. Dieses 
Bild wie der sachliche Gesamtbefund der Mappe zeigt aber zugleich, daB diese 
sachlich wie inhaltlich an die baugeschichtliche wie denkmalpflegerische 
Absicht der Erstveroffentlichung "Aus Alt-Marburg" ankniipft, wobei die 
I "ndschaft als Aufgabe und Gegenstand erst langsam ins BewuBtsein des 
Kiinstlers O. U. riickt. 

3_ Dorfliche Kultur als Motiv iIIustrativer Arbeiten 
Sieht man, wie die ersten illustrativen Arbeitel) O. U.s in seiner Heimatstadt 

Marburg ihren ersten Gegenstand und nach der Ubersiedlung nach GoBfelden 
das landschaftliche wie dorfliche Umfeld als zweites Thema gewinnen, so gibt 
es ein drittes Thema, das ebenso aus dem unmittelbaren heimischen Umfeld 
des Kiinstlers schopft und friih schon in Zeichnungen Gestalt gewinnt. Es ist 
dies die Darstellung spezifisch dorflicher Kultur, die sich in zahlreichen, bis 
heute in einer nicht iiberschaubaren Zahl von Postkartenmotiven aus der Zeit 
zwischen 1880 bis in die ersten Jahre nach der Iahrhundertwende niederschlu
gen. Sie stellen Szenen aus dem landlich-bauerlichem Leben dar, wobei sich 
Bilder trachtentragender Frauen aus der heimischen I .andschaft von der 
Schwalm im Osten iiber die evangelische und die katholische Tracht bei 
Marburg bis hin zu den unterschiedlichen Trachten des Hinterlandes wirkungs
geschichtlich besonderer Beliebtheit erfreuten. So gab der Univ!'rsitatsverlag 
N. G. Elwert 1933", in einer Zeit also, als man volkskundliche Uberlieferung 
zu ideologischen Zwecken zu miBbrauchen begann, zehn Bilder mit Trachten
motiven vom Iahre 1896 heraus, die ehemals und erstmals als Postkarten 
gedruckt worden waren, durch die O. U. eine genaue Kennmis der spezifischen 
Eigenheiten der heimischen Trachten offenbart, wobei er insbesondere die nur 
geringfiigig~n Unterschiede unter den Hinterlander Trachten etwa zwischen 
denen der Amter Blankenstein und Biedenkopf genau erfaBt und dargestellt 
hat. An jenen Bildern faIlt aber auch auf, daB der Kiinstler zwar die kleidungs
spezifischen Eigenheiten der dargestellten Trachtentrager wiederzugeben 
weiB, daB er sie auch mit den passenden Utensilien aus ihrer dorflichen 
Umwelt auszustatten weiB, daB diese aber noch wenig von der spezifischen 
Physiognomie des bauerlichen Menschen, seiner Korperhaltung, seiner Gestik 
und Mimik, zeigen, sondern daB O. U. gerade die Frauen wie am Beginn des 
19. Iahrhunderts Ludwig Emil Grimm in der Manier der biirgerlichen kostiim
tragenden Frauen aus den Stiidten sieht und zeigt. Dies geschieht in iihnlicher 
Weise, wie jene in den popular gewordenen Modejournalen der biirgerlichen 
Gesellschaft in ihrer stiidtischen Mode dargestellt wurden. 

An einem beispielhaft ausgewiihlten Postkartenmotiv aus jenen Iahren "Das 
Mittagsmahl"", das eine szenische Darstellung bauerlichen Lebens enthaIt, 
laBt sich die Anniiherung des Zeichners O. U. an seinen Gegenstand "Dorfliche 
Kultur des heimischen Marburger Umfeldes" in vergleichbarer Weise ablesen, 
wie sie bei den Trachtenbildern zu beobachten is!. 
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Wieder finden wir eine iiber die diirtliche Kleidung hinausre,chende genaue 
Beobachtung der Wohn- und Lebensverhilltnisse auf dem Lande. Gezeigt wird 
die typische Einrichtung einer Bauemstube mit der Eckbank, dem Kastentisch 
und dem Brettstuhl in der einen Ecke der Stube und dem Himmelbett auf der 
gegeniiberliegenden Seite. Das Sprossenfenster in der Nische, das Biicherbrett 
mit der Bibel, ein Spiegel, die Pfeife, Bilder und die an die Wand geheftete 
Wochenzeitung erganzen das Interieur urn die wenigen und typischen Ausstat
tungsstiicke einer bauerlichen Stube. Die dargestellte Szene, das Auftragen des 
Mittagsmahls durch die Hausfrau und die kleine Tochter sowie die erwartungs
voll am Tisch sitzenden mannlichen Mitglieder der Familie, der Vater und der 
halbwiichsige Sohn, entspricht ebenfalls der typischen Lebensweise einer 
k1einbiiuerlichen oder Tageliihnerfamilie auf dem l.and. Der getiipferte Krug 
auf dem Tisch, die getiipferte Schiissel mit den dampfenden Kartoffeln und der 
Laib Brot im linken Ann des k1einen Miidchens zeigen eine gewiihnliche 
kiirgliche Mahlzeit. Die aufgerichteten Messer in der jeweils rechten Hand des 
Vaters, des Sohnes wie der Tochter zeigen deutlich die vom Kiinstler beobach
tete und durch die Zeichnung hervorgehobene, von der stiidtischen Lebenswei
se abweichende EBkultur der Dorfbewohner, die eher als Kuriosum denn als 
natiirlich alltiigliche Handlungsweise herausgestellt wird. 

Die Szene als ganze verrat also eine genaue Beobachtung und Kenntnis 
diirtlichen Lebens, selbst des rticht iiffentlichen im Haus, wobei O. U.s Dar
stellung schon historisierend eine biiuerliche Wohnkultur des 19. lahrhunderts 
rekonstruiert, die zur Entstehungszeit des Bildes, urn die lahrhundertwende, in 
dieser Fonn schon nicht mehr existierte, vor allem nicht in dieser stilistischen 
Reinheit und Geschlossenheit. So war das Himmelbett zu jener Zeil nicht mehr 
Teil des Wohnbereichs der Stube, vielmehr war das Bett der Eheleute durch 
eine leichte, oben offene Trennwand vom Wohnbereich der Stube bereits 
geschieden und auch das Mobiliar wurde nicht mehr allein von den traditionel
len Fonnen und Fertigungen bestimmt. Massenware und vor allem Billig
fertigungen liisten jenes bereits ab. 

So ist die Darstellung O. U.s schon zu seiner Zeil eher Rekonstruktion 
biiuerlichen Lebens, die dessen Beobachtung und die genaue Kenntnis der sich 
aufliisenden Fonnen tradierter landlicher Lebensweise voraussetzt, eher also 
Reminiszenz als realistische Wiedergabe landlich-bauerlichen Alltagslebens in 
der Region ist. Dieser Charakter des Bildes wird unterstrichen durch die heiter
ironische Darstellung der Szene. 

Die erwartungsvolle Haltung von Vater und Sohn am Tisch mit ihren 
iiberzeichnet aufgerichteten Messem in der rechten Hand, die dampfende 
Schiissel mil Kartoffeln, der schwingende Rock der Biiuerin, die unter der Last 
der Schiissel sich nach vom beugt, wahrend das Miidchen das Gewicht des 
schweren Brotlaibes durch eine riickwiirtsgeneigte Kiirperhaltung auszuglei
chen sucht und schlieBIich die am linken Bildrand noch eben ins Bild tretende 
Katze im Gefolge von Frau und Miidchen verleihen der Darstellung eine 
Heiterkeit, wie sie der fremde, gleichwohl beobachtende Kiinstler O. U. fOr 
sein stiidtisch-biirgerliches Publikum stilisierend und typisierend dargestellt 
hat. So gefiilll und erheitert die Zeichnung damals wie heute durch die unver
hiillte Erwartungshaltung von Vater und Sohn beim Auftragen der Mahlzeit 
und durch das Anschleppen der deftigen Mahlzeit, bei dem Mutter, Tochter und 
Katze im Gansemarsch heranmarschieren, und sie gefiillt durch die plakative 
Darstellung, die der Derbheit des landlich-mundart1ichen Witzes entspricht. 

137 



Die Szene hat aber auch eine emste und soziale Seite. Immerhin setzt sich 
hier eine vierkopfige Familie zu einer Mahlzeit mit heiBen Kartoffeln, Brot 
und Wasser oder (Butter-)Milch an den Tisch, LebensverhaItnisse, die hinter 
der Heiterkeit der Darstellung zuriicktreten. Auf diese Weise dokumentiert die 
Szene einerseits die sachkulturelle Eigenart liindlich-biiuerlichen Wohnens und 
typische Lebensformen ihrer in bescheidenen Verhiiltnissen lebenden Bewoh
ner " , von der der Kiinstler genaue Kenntnis hat, aber sie nimmt nicht Anteil an 
deren Erleben ihrer Wirklichkeit, sondem zeigt in ihrer heiter-ironischen Dar
stellung wohl die Sympathie des Kiinstlers fur jene Menschen, eine Sympathie 
aber, die zugleich die Distanz und die Fremdheit ausdriickt, mit der die 
biiuerlichen Menschen auf dem Lande in ihren Lebensbedingungen wie Le
bensweisen beobachtet werden. 

Diese Sichtweise auf das biiuerliche Leben bestiitigt sich in alien beobachte
ten Dimensionen an einem weiteren Postkartenmotiv "Am Dorfbrunnen" 19 . 

Die beobachtete Niihe wie Distanz des Kiinstlers zu den Dorfbewohnem zieht 
sich durch nahezu alle druckgraphischen Arbeiten Ubbelohdes, die diese Men
schen darstellen. So wandeln sich zwar die Darstellungen der Trachtentriiger 
und vor allem der -triigerinnen von den friihen Postkartenzeichnungen zu den 
spateren Arbeiten. var allem in der "Hessenkunst" und in den Marchen
illustrationen, indem O. U. nun genauer Korperbau und Korperhaltung beob
achtet und wiedergibt, aber er vermag in jenen druckgraphischen Arbeiten 
nicht, die Lebenserfahrung und die Lebensauffassung der dargestellten Men
schen vom I .ande zu erfassen und darzustellen, die sich doch wie bei alien 
Menschen zugleich in ihrer Physiognomie ausdriickt. 

Dieser Befund wird im Kontrast zu einer einzig dastehenden Portrait
zeichnung einer Biiuerin bestiitigt, die Ubbelohde ebenfalls fertigte und die 
bezeichnenderweise ungedruckt blieb. Sie liiBt in den verwitterten Ziigen des 
Gesichtes etwas von der Hiirte und der Schicksalhaftigkeit liindlich-biiuerli
cher Lebensbedingungen erkennen, wie sie noch in der erster Hiilfte unseres 
lahrhunderts vor allem im Hinterland zu finden waren. Die Zeichnung in ihrer 
Besonderheit und Seltenheit zeigt zugleich das vomehmlich darstellerische 
Interesse O. U.s, wenn er Menschen vom I ande in seinen zahllosen Zeich
nungen abbildet 20. Er spiegelt in ihrer Darstellung nicht individuelle Lebenser
fahrungen, sieht sie nicht als Individuen, sondem sucht in der iiuBeren 
Konturierung von Gestalt und Gesicht unter Verzicht auf jede Individualitiit 
der Erscheinung das Typische, die Eigenart der Gruppe zu beschreiben, wes
halb auch der einzelne immer nur den Typus seiner Gruppe darstellt und 
repriisentiert. Ganz anders verfiihrt in dieser Hinsicht Carl Bantzer. Er stellt das 
Individuum dar und sucht umgekehrt in der Eigenart seiner Erscheinung das 
Typische im Individuellen auf- oder durchscheinen zu lassen. 

Wenn nun, wie das Portrait der hessischen Biiuerin zeigt, O. U. sehr wohl zu 
einer Darstellung der biiuerlichen Menschen in ihrer je eigenen Individualitiit 
fiihig war, so erkliirt sich seine zeichnerische Praxis, dies in den druck
graphischen Arbeiten zumeist nicht zu tun, aus dem Zusarnmenhang zwischen 
der Darstellungsweise und dem Publikum, fur das diese Arbeiten bestimmt 
waren. Fur sein burgerlich-stiidtisches Publikum wollte er die Menschen vom 
I ande als Gruppe in ihren typischen Erscheinungs- und Lebensweisen zeigen. 
O. U.s Darstellung liindlich-biiuerlichen Lebens erweist sich so als Ausdruck 
einer von Liebe zur dorflichen Lebenswelt getragenen sachkundigen Beobach-
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rung, deren Frucht und Ertrag stch am deutlIchsten und blS heute wlrJrungsvoll
sten in seinen Illustrationen in der "HessenJrunst" und in denen zu den Kinder
und Hausmarchen niederschlug. 

Niihe wie Distanz zum landlich-bauerlichen Leben dokumentieren sich in 
der Lebensgestalrung des Kiinstlers. Unter Verzicht auf eine ehrenvolle und 
eintragliche Tatigkeit als Lehrer an einer Kunstakademie suchte er die Niihe 
zur dorflichen Lebenswelt, indem er sich, auch isoliert von den Kiinstler
kollegen in den Malerkolonien Worpswede und dem hessischen WiIlings
hausen, ein Haus in GoBfelden baute und von dort aus dorfliche Lebenswelt 
und I .andschaft zeichnend und malend in sich aufnahm, aber in seiner Lebens
fiihrung im Dorf GoBfelden zugleich auf Distanz blieb. Seine Liebe und Niihe 
zur landlichen Lebensweise driickte sich z. B. auch dadurch aus, daB er fiir si ch 
eine trachteniihnliche Kleidungsweise und -form entwickelte und daB seine 
Frau zeitweise in landlicher Tracht auftrat", wie auf einem Photo erkennbar in 
der jenigen des Amtes Biedenkopf, womit sich beide aber nicht in das gemein
schaftliche Kleidungsverhalten der dorflichen Bevolkerung integrieren konn
ten und wollten. 

Die Dorfbewohner GoBfeldens nahmen auch richtig seine Sympathie und 
Liebe fur sie und ihre Lebensweise wahr, ohne dabei aber auch nur etwas an 
Distanz gegeniiber dem beriihmten Kiinstler und Professor zu verlieren. Vie 1-
mehr vergroBerte ihre Achrung fiir den Kiinstler noch die Distanz zu ihm in der 
zwischenmenschlichen Begegnung. 

Beides, die eigentiimliche trachteniihnliche Kleidungsweise des Kunstlers 
wie seine Stellung im Dorf, spiegelt sich noch heute in den Lebenserinnerun
gen des GoBfeldener Zahnarztes Dr. Albert BoBhammer in seinen "Dorf
geschichten. Erinnerungen eines hessischen Bauemjungen". Er schreibt: "Im 
Geist sehe ich den Professor noch vor mir, ein hoch gewachsener Mann im 
mittleren Alter, der nicht nur in der Malerei, sondem auch in der Bekleidung 
eigene Wege ging, Er trug stets Bundhosen, dariiber ein dem Hessenkittel 
ahnliches buntes Hemd und derbe Wanderschuhe an den FiiBen"". Und weiter 
unten schreibt er: "Professor Ubbelohde war der angesehendste Mann im Dorf. 
Sein Wort gait mehr als das des Pfarrers oder Schulmeisters. Lange lahre war 
er Mitglied der Gemeindevertrerung. Er fuhlte sich dem Dorf verpflichtet. Bei 
Wahlen (I andtaglReichstag) hatte er zwei Stimmen, wie im Dorf nur noch der 
GroBbauer Ruth, alle anderen im Ort hatten nur eine""-

4. Fortfiihrung und Weiterentwicklung der Zeichenkunst und 
iIIustrativen Arheit Uhhelohdes in der "Hessenkunst" 

War, wie dargestellt, ein kunstgeschichtliches, ein denkmalpflegerisches 
und ein volkskundliches Interesse in den friihen iIIustrativen Arbeiten O. U.s 
seit 1880 bis hin zur lahrhundertwende schon vorgepragt, so erhielten dieses 
Interesse und diese Seite seiner kiinstlerischen Arbeit eine entschiedene Ver
stiirkung, Vertiefung und weitreichende offentliche Wirkung durch die Zusarn
menarbeit mit dem Kunsthistoriker Christian Rauch. 

Dieser gab 1906 den ersten lahrgang der "Hessenkunst" heraus, einen 
lahreskalender, der - anders als die bis dahin weit verbreiteten lahreskalender 
- nicht als Lesestoff eines breiten, etwa biiuerlichen oder kleinstadtischen 
Publikums nicht einfach Unterhaltsarnes und Wissenswertes in einer bunten 
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Mischung bot, sondem der auf gehobenem Niveau ein gebildetes burgerliches 
Publikum ansprechen konnte und sollte. Seine Zweckbestimmung sprach sich 
in den Untertiteln aus, wonach der "Kalender fur alte und neue Kunst" der 
"Kunst und Denkmalpflege" des ganren hessischen Raumes dienen sollte. In 
seinem "Geleitwort" beschreibt der Herausgeber Rauch diese Zweckbestim
mung zunachst so: " Unser Kalender ,Hessenkunst' soll den auf Kunstpflege 
und ktinstlerische Kultur, Denkmalpflege und Volkskunst gerichteten Bestre
bungen in unserem Hessen dienen"24. 

Wenn man nun feststellt, daB von den zwolf Mitarbeitem des 1. Jahrgangs 
allein neun aus Marburg kamen und daB der Herausgeber Rauch selbst zu jener 
Zeit noch als Assistent von Prof. Dr. von Drach, dem spateren Bezirks
konservator in Hessen-Kassel, in Marburg tatig war und zu jenen neun 
Marburger Mitarbeitem zahlte, dann erkennt man, daB der Hessenkunst-Ka
lender ein spezifisches Produkt Marburger Universitiitslehrer und burgerlicher 
Intellektueller in ihrem Umfeld darstellt, der zwar mit seiner Zielsetzung, 
zumal mit seinen nationalen Tendenzen. van denen noch zu reden ist. in der 
Tradition der Heimatschutzbewegung jener Zeit steht, der aber in sich spezifi
sche Marburger und kurhessische Traditionen der Pflege von Geschichte und 
Kultur Hessens vereinigt, repriisentiert und unter den gegebenen Bedingungen 
fortfUhrt. 

Als treibende Kraft fur die Entwicklung und Herausgabe des "Hessen
kunst"-Kalenders wird man nicht den Assistenten Christian Rauch, der doch 
Herausgeber war, ansehen miissen, sondem viel eher jenen Mann, dessen 
Assistent er war, namlich jener Prof. von Drach. SchlieBlich reichte die bernf
liche Reputation des Assistenten Rauch wohl kaum aus, eine solche Anzahl 
angesehener Autoren, die ihm an Rang und Namen uberlegen waren, urn sich 
zu scharen und sie zur Mitarbeit uberhaupt zu gewinnen. Mehr noch wird man 
den ganren Kreis der Marburger Gelehrten und Intellektuellen als Begrtinder 
des Untemehmens "Hessenkunst" ansehen mussen. 

Prof. von Drach " , der wissenschaftliche Lehrer und Vorgesetzte des Her
ausgebers Christian Rauch, war seinem eigentlichen Bernf nach Mathematiker. 
Er haue sich 1872 fUr dieses Fach an der Universitat Marburg habilitiert. 
Seiner Neigung zur Kunstgeschichte folgend, haue er sich fUr die Jahre 1891 
und 1892 beurlauben lassen und in Berlin kunstgeschichtliche Studien betrie
ben. Nach Marburg zurtickgekehrt, erhielt er 1893 einen Lehrauftrag fUr 
mittlere und neuere Kunstgeschichte. Damit wurde er schlieBlich zum Begrtin
der des Lehrstuhls fUr Kunstgeschichte an der Philipps-Universitat, nachdem 
ein Versuch vom Jahre 1874 gescheitert war, den bertihmt gewordenen Karl 
Justi, Bruder von Ferdinand Justi, als Kunsthistoriker dauerhaft zu verpflich
ten. Prof. von Drach wiederum wechselte 1909 nach Kassel, wo er das Amt des 
Bezirkskonservators ubemahm, hinterlieB einen Schuler als Nachfolger im 
Amt, und Christian Rauch wechselte nach GieBen, urn dort als Privatdorent zu 
arbeiten. 

Zum Marburger Kreis der Mitarbeiter an jenem ersten Kalender muB man 
auch den Direktor des Stadelschen Instituts in Frankfurt, Prof. Ludwig Justi, 
rechnen. Er war der Neffe des bertihmten Bonner Kunsthistorikers Karl Justi 
und der Sohn des Marburger Sprachwissenschaftlers und Trachtenforschers 
Ferdinand Justi 26. Unter den Marburger Mitarbeitem ist auBerdem noch be
merkenswert der damalige Archivar am Staatsarchiv Marburg und sein spate-
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rer Direktor Dr. Kiich. Nimmt man nun hinzu, daB Ferdinand Justi als Vater 
Yon Prof. Ludwig Justi mit Prof. Yon Drach in Fragen der Kulturpflege in 
Kontakt stand und daB O. U. yon Kindheit an im Hause Ferdinand Justis 
yerkehrte, weil er mit dessen altesten, ihm gleichaltrigen Sohn Karl befreundet 
war" , so laBt sich daran der "Hessenkunst"-Kalender als das spezifische 
Produkt Marburger Gelehrter erkennen, so daB darnit O. U. als Marburger und 
Sohn eines Marburger Juraprofessors nicht zufiillig die Aufgabe zuwuchs, als 
erster und richtungweisend den neuen Kalender zu illustrieren. 

In der pfege hessischer Geschichte und Kultur hatte Marburg schon seit den 
Tagen der Briider Grimm eine eigene Tradition aufzuweisen. Nicht nur, daB 
dort im Kreis der Romantiker urn Sayigny u. a. bei Versarnmlungen im Haus 
des Pfarrers Bang in GoBfelden die Sarnmlung der Marchen und Sagen als 
Gedanke und Aufgabe heranwuchs. Auch der Plan einer umfassenden Erhe
bung hessischer Geschichte und Kultur war dort schon bei den Briidem Grimm 
geboren und nur durch die spatere Berufung nach Berlin und die dadurch 
moglich gewordene Aufnahme yon iibergreifenden, nationalen Forschungs
aufgaben liegengeblieben 28. 

In Marburg selbst aber setzte sich diese Linie der kulturgeschichtlichen 
Erforschung Hessens fort und durch Personlichkeiten wie Chr. A. ViI mar, den 
Theologen Karl Wilhelm Justi, seine Enkel Karl und Ferdinand Justi sowie 
durch zwei yon dessen Sohnen. SchlieBlich nahm sich auch besagter 
Mathematikprofessor yon Drach dieser zunachst rur ihn sachfremden Aufgabe 
an, wie si ch schon Yor ihm der Jurist Ludwig Bicke1l 2O dieser Aufgabe ohne 
jeden Auftrag und ohne jede Vorbildung gestellt hatte. [n ebenso entbehrungs
reichel} wie arbeitsintensiyen Jahren hatte dieser das bau- und kulturgeschicht
liche Uberlieferungsgut in Kurhessen durch die Photographie dokumentiert 
und wissenschaftlich untersucht, bis er einschlieBlich in Anerkennung seiner 
Leistung 1892 zum ersten bearnteten Bezirkskonservator der Denkmiiler im 
Regierungsbezirk yon Kassel berufen wurde, das Amt, in dem ihm nach 
seinem Tod Yon Drach folgte. Hier muB auch daran erinnert werden, daB 1885 
mit Karl Rumpf ein Marburger geboren wurde, der - wiederum als Laie (als 
Architekt) - diese Aufgabe mit seinen Mitteln der detailgenauen Zeichnung 
spater fonfiihrte 30. 

Beim Uniyersitatsyerlag N. G. Elwert, der in jener Zeit seine publizistische 
Leistung ganz in den Dienst der hessischen Kulturforschung und PfIege stellte, 
erschien ebenfalls ein hessisches Dichterbuch, das sich der Pflege hessischer 
Dichtung und hessischer Dichter widmete. Diese wurde zuerst Yon dem Burg
walder Dichter und Sozialdemokraten Valentin Traudt 31 herausgegeben, bis 
sich dann Wilhelm Schoof, Direktor zuletzt eines Gymnasiums in Hersfeld , 
dieser Aufgabe annahm. 

Mit Ludwig Bickell, Prof. yon Drach, Ferdinand Justi und dessen Sohnen 
sowie spater mit Karl Rumpf hatte die hessische Geschichts- und Kultur
forschung in Marburg bedeutende Personlichkeiten, die das Erbe der Romanti
ker, der Briider Grimm und Sayignys, seit dem Wirken jener Manner in der 
Stadt pflegten und mit ihren Mitteln fortfiihrten . 

[n diesem Umfeld hessischer Geschichts- und Kulturpflege Yon Marburg 
aus wurde Otto Ubbelohde mit der llIustration des Hessenkunst-Kalenders 
betraut. Wie sehr und wie bewuBt sich O. U. als Zeichner dabei in den Dienst 
der hessischen Geschichts- und KUlturpflege stellte, zeigt gerade das erste 
Heft. 
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Das Titelbild, ein Miiher in pathetischer Haltung mit gespreizten Beinen mit 
der Sense in der einen und dem erhobenen Becher .. in der anderen Hand, 
umwunden von einem lcreisrunden, teils stilisierten Ahrenkranz, weist ganz 
auf die liindlich-biiuerliche Kultur, wiihrend dann zwolf ganzseitige Zeichnun
gen neben den Monatstibersichten Schlosser, Burgen, Burgruinen und histori
sche Stadtansichten aus Hessen zeigen, fUr die ein linksseitig beigegebener 
Text die Geschichte und Bedeutung des dargestellten Motivs erHiutert. Volks
kundliche wie landschaftliche Motive klingen nur in den Zeichnungen, die den 
Monatstibersichten als Kopfleiste beigegeben sind, an. 

I .andschaft und liindliche Lebensweise treten erst 1908 im zweiten von O.U. 
illustrierten "Hessenkunst"-Kalender, dem 3. Jabrgang, in den Vordergrund. 
Wiihrend das Titelbild die "Idee" o. U.s zu einem Denkmal fUr Sophie von 
Brabant und den Sohn Heinrich von Hessen als Entwurf zeigt 32 und seine 
Hinwendung zur hessischen Geschichte als Kilnstler und Illustrator bestiitigt, 
dokumentiert ein zweites, innenliegendes Titelbild seine Hinwendung zur 
liindlich-biiuerlichen Kultur. 

In kindlich-naiver Weise zeigt er si ch dort als Maler im Frilhling unter 
einem Apfelbaum, wiihrend er in den Hintergrund die typischen Elemente 
dieser Lebenswelt gruppiert, die er - wieder historisierend - wabmimrnt; den 
pfltigenden Bauem mit dem Ochsengespann im Vordergrund, den Schiifer mit 
seiner Herde im niichsten Hintergrund, den bewaldeten Berg ntit dem Burg
tunn linker Hand und zu seinen FtiBen in die Talsenke eingebettet das Dorf mit 
der Kirche und schlieBlich die Ackerfluren rechter Hand ntit einer Baum- und 
Buschreihe, einer Pappelgruppe und dabinter die sich verlierende Htigelkette 
der hessischen Mittelgebirgslandschaft. 

Eine Balkertinschrift aus einem heute noch vorhandenen Haus in GoBfelden 
gibt auch hier der naiven Bildkomposition zusiitzlich einen pathetischen Ton. 
Die Zeichnungen dieses Kalenders schlieBlich bieten mehrheitlich I and
schaftsszenen und legen auch bei den Darstellungen historischer Bauwerke das 
Gewicht auf ihre Einbettung in die sie umgebende l.andschaft. Kunst
geschichtliche und historische Erliiuterungen zu den Bauwerken fehlen ganz. 
Von gleicher Konzeption erweist sich der dritte von O. U. fUr 1910 illustrierte 
Kalender und ebenso der vierte fUr 1912 ilIustrierte. 

Erst im fUnften von O. U. fUr das Jabr 1914 (9. Jahrg.) ilIustrierten Kalender 
tritt eine thematische Erweiterung und Akzentuierung des darzustellenden 
Themenbereichs der hessischen Geschichte und Kultur auf. Hier wendet sich 
O. U. der Darstellung der in Hessen lokalisierten Vo).ksdichtung wie Sage, 
Marchen und Legende zu. So findet man dort z. B. Uberlieferungen seiner 
engeren Heimat dargestellt, wie die Sage von der rufenden I .ahn, dargestellt als 
Wassemixe, die Sage vom ewigen Juden in Katzenbach, die Entstehung des 
Dorfes Samau und die Legende von der Heiligen Eli~abeth und dem Wolf. 
Dieser Themenlcreis - die Illustration volkstiimlicher Uberlieferung aus dem 
engeren heimischen Raum - findet sich fortgesetzt im ersten Nachkriegs
kalender, den o. U. fUr das Jabr 1922 illustriert hat. Gezeigt wird dort die Sage 
von Siegfried und dem Drachen auf dem Rimberg, der Schwertertanz der 
Wehrdaer Bauem auf dem WeiBenstein und Bonifatius auf dem Christenberg. 
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S. Lokale uDd regioDale Vorbilder UDd QuelleD fiir Ubbelobdes 
illustrative ArbeiteD 

Erste Radierungen zur Stadt Marburg, Postkarten mit landlich-biiuerlichen 
Motiven, historische Bauwerke der Stadt Marburg und ihr naheliegende 
Schlosser und Burgen, das waren, wie gezeigt wurde, die ersten Motive, in und 
mit denen sich der Kunstler mit denkmalpflegerischen, baugeschichtlichen 
und volkskundlichen Themen auseinandersetzte. Riiumlich wie sachlich be
grenzten sich diese zuniichst auf den mittelhessischen Raum vom Hinterland 
im Westen bis hin zur Schwalm im Osten und spiiter erst in der "Hessenkunst" 
bis zum Vogelsberg und in die Rhon, wobei die Heimatstadt Marburg und der 
spatere Wohnort GoBfelden Mittel- und Ausgangspunkt fUr die kiinstlerische 
Arbeit darstellten. Die zeichnerische Auseinandersetzung mit Geschichte und 
Kultur dieses Raumes bildete schlieBlich die Grundlage fUr die riiumliche und 
siichliche Ausdehnung themengleicher graphischer Arbeiten und gab der 
zeichnerischen Umsetzung der neuen Gegenstande Form und Richtung. 

In der kunstlerischen Darstellung von Geschichte und Kultur seiner engeren 
Heimat war O. U. dem ebenso anschaulichen wie lebendigen Vorbild jener 
Marburger Gelehrter gefolgt, die sich urn deren wissenschaftliche Erforschung 
und Dokumentation schon zu Ubbelohdes Jugendzeiten bemOht und verdient 
gemacht hatten. So hatte jener Ludwig Bickell, der spiiter zum ersten Bezirks
konservator von Hessen-Kassel berufen wurde, schon im Jahre 1878 einen 
Photo-Bildband "Das a1te Marburg" herausgebracht, und auch von Ferdinand 
Justi, dem Vater seines Jugendfreundes, muBte Ubbelohde Motive aus der 
Stadt Marburg in Federzeichnung gesehen haben, die ebenfalls der Darstellung 
historischer Baudenkmiiler und Stadtensembles von Marburg dienten, fUhrte 
doch Ferdinand Justi seit dem Abri6 des a1ten Augustinerklosters und dem 
Neubau der neuen Universitiit, heute die theologische Fakultiit, am gleichen 
Ort Ober Jahrzehnte seinen eigenen Kampf zur Erhaltung und Rettung alter 
Gebiiude in der Stadt" . Im Hause Ferdinand Justis konnte O. U. auch die 
zahllosen Aquarelle von heimischen Trachten, Dorfansichten und I.andschaf
ten gesehen haben, die dieser se it 1876 systematisch zeichnete und malte, bis 
seine Arbeiten und Forschungen auf dem Gebiet der Trachtenkunde mit der 
Herausgabe des "Hessischen Trachtenbuches" 1904105 durch den Verein fUr 
hessische Geschichte und I .andeskunde dann der AlIgemeinheit bekannt wer
den konnten. 

So war O. U.s Blick auf Kultur und Geschichte seiner hessischen Heimat 
geweckt und zugleich gelenkt, und er hat seine eigene kiinstIerische Arbeit in 
enger Anlehnung an die Kriifte betrieben, die sich urn deren Erforschung wie 
Pflege mit Eifer und wissenschaftlichem Ernst bemuhten. So war er selbst 
Mitglied und Mitarbeiter des kurhessischen Geschichtsvereins, den Georg 
I.andau gegrOndet hatte, und nahm regen Anteil an dessen Arbeit, indem er 
beispielsweise zu den Veroffentlichungen des Vereins IIIustrationen beisteuer
te. Fur die Festschrift des Vereins fUr hessische Geschichte und I.andeskunde 
anlii6lich seines 75jiihrigen Bestehens im Jahre 1909 etwa zeichDete er das 
Titelbild, eine Zeichnung von dem Miniaturbild aus dem Kasseler Willehalm
Kodex des Jahres 1334, das zu den altesten farbigen Darstellungen des hessi
schen Wappens ziihl!. Das Bild wie die Zeichnung Ubbelohdes zeigt das 
hessische Wappen auf dem Schild des I.andgrafen und den dazugehOrigen 
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Helm. Seine Zeichnung vom Helm des l.andgrafen verwendete Ubbelohde 
wiederum in stilisierter Form als Titelbild fur die "Hessenkunst"-Ausgabe von 
1914. Aber auch fur einen weiteren hessischen, heute traditionsreichen Kultur
verein, die Hessische Vereinigung fur Volkskunde, war Ubbelohde schon in 
deren Anfangsjahren tiitig. Fur diese aus dem in Gie6en ansiissigen Ober
hessischen Geschichtsverein hervorgehende Hessische Vereinigung fur Volks
kunde entwarf er 1902 das Titelbild des neuen Vereinsorgans "Hessische 
Bliitter fur Volkskunde" und war wahrscheinlich dort auch Mitglied, so wie er 
Mitbegrunder der Ortsgruppe Marburg des Bundes Heimatschutz war". Zu
dem wurde er 1907 Mitglied des Hinterlander Geschichtsvereins, darnals noch 
des "Geschichtsvereins fur den Kreis Biedenkopr' und entwarf auch fur dessen 
Vereinsorgan die Vignette, als er fUr das Grenzgangsfest in Biedenkopf ein 
Bild zeichnete, das ohne die dort abgebildete Grenzgangsgesellschaften zu
gleich in dem Bildband "Rings urn Marburg" erschien" . 

Auch als er sich schon landesweit eine kunstlerische Reputation als Illustra
tor erworben hatte, bemuhte er sich noch weiter urn die Erfassung und Darstel
lung von Kultur und Geschichte seines engeren heimischen Raumes, was sich 
in der Wiedergabe solcher Motive in den fortgesetzten Jahrgangen der 
"Hessenkunst" zeigt. Wenn er etwa Sagen und Legenden des Raumes Mar
burg-Biedenkopf im 9.36 und 16. Jahrgang" der "Hessenkunst" darstellt, dann 
dokumentiert er zugleich deren Kennrnis und seine gedanldiche wie kunstleri
sche Auseinandersetzung mit ihnen. Die Darstellung der Sage von Siegfried, 
der auf dem Rimberg bei ealdem den Drachen erschlug (im "Hessenkunst"
Kalender des Jahres 1922 31), offenbart z. B. eine genaue Ortskennrnis. Dem 
unkundigen Betrachter etwa muB der sehr dunne und eidechseniihnliche 
Drachen im Vordergrund des Bildes merkwurdig harmlos erscheinen; es ist 
eine Darstellung, die so gar nicht in die gangige Vorstellung von einem 
Drachen paBt. Der Ortskundige aber weiB, daB diese Sage an eine schmale, 
kaum zwei Meter tiefe Rohre, die sich auf der Bergkuppe des Rimbergs 
befindet und die sich Drachenhohle nennt, geknupft ist " .lhre Kennrnis erldart 
erst, warum O. U. dem Drachen eine solche q!'stalt gegeben hat. Seine 
Kenntnis spezifisch Hinterlander volkstUmlicher Uberlieferungen, wie sie z. 
B. in dem Blat!" Der ewige Jude in Katzenbach''''· und in dem Blatt "Die Lahn 
ruft"" Darstellung gefunden haben, beruht dabei wahrscheinlich auf der Lek
tUre des von dem Hinterlander Lehrer Georg Zitzer im Jahre 1913 herausgege
benen Buchs ..zwischen den Bergen. Erziihlungen und Skizzen aus dem Hin
terland." " , das bei N. G. Elwert 1913, d. h. ein Jahr vor Erscheinen jenes 
"Hessenkunst"-Kalenders herausgekommen war. 

Gut bekannt war O. U. wohl auch das Werk des Burgwalder Heimatdichters 
Valentin Traudt, jenem ersten Herausgeber des Hessischen Dichterbuches bei 
N. G. Elwert, weil er fur diesen dessen Roman "Die Leute vom Burgwald" 
illustrierte. " 

6. Die riiumlicbe Ausdehnung der iIIustrativen Arbeiten 

6 . 1. in historischen Stadtansichten 
Geschult an der Arbeit und dem Vorbild heimischer Gelehrter, trat O. U. aus 

diesem engen Kreis mittelhessischer Kultur und Geschichte mit einer Reihe 
von druckgraphischen Arbeiten riiumlich, nicht aber thematisch-siichlich her
aus. So folgten der Herausgabe von "Alt-Marburg" thematisch und motivisch 
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gleich gestaltet mehrere Bildmappen mit historischen Stadtansichten wie die 
von "Alt-Hameln"44, von "Liibeck"45, von "Schlitz"46 und von "Alt-Tiibin
gen" 47

. 

6.2. in Landschaftsdarstellungen 
Das Thema I .andschaft wurde von O. U. Ober den hessischen Raum hinaus 

nur sporadisch in druckgraphischen Arbeiten gestaltet, so vor a1lem in einem 
Ftihrer durch deutsche Landschaften, der 1922 unter dem Titel "SchOnes 
deutsches I .and" von Ono Gantzer herausgegeben wurde und der insbesondere 
dazu bestimmt war, der jungen Kriegsgeneration nach Leiden, Entbehrungen 
und nach der Enttiiuschung tiber den verlorenen Krieg wieder eine Identifizie
rung mit Deutschland und dem deutschen Volk zu ermoglichen (vg!. das 
Vorwort dort)". So war und blieb O. U. in seinen druckgraphischen Arbeiten 
der Darstellung hessischer, genauer der mittelhessischen Landschaft verpflich
tet, auch wenn er, wie in jenem Band "Schones deutsches Land", Beispiele 
dafiir gab, wie und daB er auch l.andschaften ganz anderen Charakters a1s die 
hessische mit der Feder zeichnen konnte. 

6.3. in historischen Bauwerken 
Eine Ausweitung graphischer Darstellung von historischen Bauwerken au

Berhalb des engen Lebenskreises erfolgte dann mit den beiden Bildmappen 
"Stadte und Burgen an der Lahn" (d. i. die untere Lahn ab Staufenberg) 49, "Der 
Rhein" '" und schlieBlich a1s thematischer Schwerpunkt mit nur einem Objekt 
"Die WartburgU 

51 . 

7. Die Aneignung und Verrnittlung von Geschichte in der iIIustrativen 
DarstelIung Olto Ubbelohdes 

In jener Darstellung von Burgen und Schlossern, also vornehmlich mittelal
terlichen Bauwerken, setzt sich auch in O. U.s zeichnerischer Arbeit jene 
Tradition wissenschaftlich orientierter Romantiker fort, die in der Begegnung 
mit diesen Bauwerken eine Form der Aneignung deutscher Geschichte und mit 
ihr die Erfahrung und Bestarkung von Gemeinschaft eines Volkes erhofften 
und erstrebten. Dabei muB man sehen, daB ganz in diesem Sinne schon im 
ausgehenden 19. lahrhundert ausgezeichnete KOnstler - Maler und Dichter 
in den Dienst der Geschichte gestellt hatten, indem sie durch ihre Arbeit, durch 
Bild und Wort, deutsche Vergangenheit zu verlebendigen such ten. 

Unter den Malern als Darstellern deutscher Geschichte ragte sei t und nach 
Moritz von Schwindt, etwa durch seine Wartburg-Bilder, an Umfang und 
Wirkung Adolf Menzel hervor, der mit seinem Werk der romantischen Traditi
on der Historienmalerei eine entschieden preuBisch-nationale Richtung auf das 
zweite deutsche Reich hin gab". 

Burgen und Schlosser, wie sie O. U. malte, waren und sind auch heute noch 
augenfallige Objekte, an denen einer interessierten breiten Bevolkerungs
schicht politische Macht in Gewinn und Verlust a1s Ausdruck von Geschichte 
erkennbar wird. O. U.s Zeichnungen von Burgen und Schlossern an Lahn und 
Rhein befriedigten damit das gestiegene BewuBtsein und Interesse breiter 
Bevolkerungsschichten, insbesondere des BOrgertums, an deutscher Geschich
te in seiner Zeit. Insbesondere die Darstellung von Burgen und Schliissern am 
Rhein war von spezifisch deutschnationalem Interesse, gait der Rhein doch seit 
1870171 bis 1945 a1s herausragender nationaler Besitz und als Ausdruck 
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nationaler GroBe, der gegen den damals so gesehenen "Erzfeind" Franlaeich 
zu behaupten und zu verteidigen war" . 

Das populare Interesse an Burgen und Schlossem sowie an mittelalterlicher 
Geschichte fand dabei seine Entsprechung in der historischen regionalen For
schung, war doch beispielsweise der Hessische Verein fur Geschichte und 
I.andeskunde in eben jener Zeit dabei, die Geschlechter und die Herrschafts
folge der regionalen Adelsgeschlechter aufzulcliiren und damit die politischen 
Quellen der I .andesgeschichte zuganglich zu machen". 

Das Bedilrfnis oach historischem Wissen durch Bilder zu befriedigen, wur
de dabei in steigendem MaIle durch die Ausbreitung der Photographie gedeckt 
und zugleich vergroBert. Photographien von Burgen und Schlossem, gerade 
solcher vom Rhein, die als Postkarten einzeln oder als Bildkette im gefalteten 
Heft hergestellt und vertrieben wurden, erfreuten si ch groBer Beliebilieit und 
wachsender Verkaufsz.ahlen, was wiederum der Verbreitung der kilnstlerischen 
Druckgraphik nicht, wie man annehmen konme, hinderlich war, sondem ihr zu 
Popularitlit und Kiiufem verhalf. Nicht zuletzt wurde auch O. U. auf diesen 
Weg kilnstlerischer Arbeit verwiesen, weil sie ihm die materielle Existenz 
wesentlich sichem half. 

Die Darstellung des Verlegers Elwert im Geleitwort zu .. Alt-Marburg" 
beschreibt die Situation zutreffend: "Bei alien Kunstfreunden ist allmlihlich 

•• 
durch Uberschilttung mi.t direkten Naturaufnahmen von Architektur- und Stra-
Benbildem eine wahre Ubersiittigung eingetreten, und es hat sich als naturge
miille Reaktion ein HeiBhunger nach Ansichten eingestellt, die vom Kilnstler 
kilnstlerisch gesehen, vorempfunden und durch das Medium seines Stifts 
entstanden sind. Otto Ubbelohdes Federzeichnungen, die das vorliegende 
Heftchen bringt, werden diese Sehnsucht nach kilnstlerisch aufgefaBten Bil
dem erfilllen." " 

DaB der Verleger die Situation seinerzeit durchaus richtig eingeschiitzt 
hatte, spricht er im .. Geleitwort" zum Folgeheft im Jahr darauf aus: "Das 
vorliegende Heft ,Rings urn Marburg' bildet die Fortsetzung der Zeichnungen 
,Aus Alt-Marburg', die Weihnachten 1906 erschienen und eine so auBerordent
lich beifiillige Aufnahme fanden, daB die erste Auflage von 3 000 Exemplaren 
innerhalb weniger Wochen verkauft wurde""'. Dabei erlebte das Heft .. Alt
Marburg" innerhalb von elf Jahren allein vier Auflagen und wurde in 10 000 
Exemplaren verkauft " . 

8. Nationale UDd nationalistiscbe Tendenzen im ilIustrativen Werk 
War Ubbelohde mit seinen Zeichnungen von Burgen und Schlossem an 

I.ahn und Rhein auf eine nationale Richtung von geschichtlichem Imeresse 
und BewuBtsein von Kiiuferschichten geraten, so war dies schon und zugleich 
durch seine Verbindung mit Christian Rauch fur die Gestaltung des "Hessen
kunst"-Kalenders vorgezeichnet. Halte Christian Rauch noch im Geleitwort 
des I. Jahrgangs von Marburg aus geschrieben: "Unser Kalender Hessenkunst 
soli den auf Kunstpflege und kilnstlerische Kultur, Denkmalpflege und Volks
kunst gerichteten Bestrebungen in unserem Hessen dienen." Und weiter unten: 
"Und der vomehmste Ausdruck der Kultur eines Volkes ist seine Kunst." 

So schrieb er schon im 3. Jahrgang (nun als Privatdozent in GieBen) von 
einer "wissenschaftlichen und deutschen Kultur" " . Diese Betonung des Natio-
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nalen trat zunachst wieder in den Geleitworten des Kalenders zuriick, verstark
te und verschiirfte sich bei ihm aber mit den Kriegsjahren. So schrieb er im 10. 
Jg. von 1914115, nun als a. o. Professorder Kunstgeschichte, im" Vorwort" des 
Kalenders, den er als "Kriegsausgabe" apostrophiert: "In dieser Zeit weltge
schichtlichen Geschehens muB die Betrachtung der Vergangenheit zuriicktre
ten. Die Wucht des tiiglichen Ereignisses tiberdrohnt das leise Wort der For
schung. Aber aus dieser Zeit, die den gewaltigen, ehernen, herrlichen Aufstand 
des deutschen Volkes zum Kampfe fur sein nationales Dasein und fur seine 
Weltgeltung sah, dtirfen wir auch neues Leben, neuen [nhalt, neuen Auf
schwung filr unsere Kunst erhoffen. In diesem Sinne haben wir von unserem 
Jahrbuch in diesem 10. Jahrgang eine Kriegsausgabe geschaffen, dessen Ertrag 
dem Roten Kreuz zu gute kommen soli. Das wichtigste in diesem Jahrgang 
wird das se in, was in die Tagesreihe aus dem Leben des Volkes und des 
Einzelnen eingezeichnet wird. Ubbelohdes Bilder sollen dazu den Unterton der 
Zeitbestimmung geben." 

O. U. hat diesem nationalen Pathos der sog. "Kriegsausgabe" stattgegeben, 
am sichtbarsten im inneren Titelbild, auch wenn sich in seine Kopfleistenbilder 
zu den Monaten des Jahres auch solche von der grausigen Realitiit des Krieges 
mischen. 

Nationalen Interessen dienten auch weitere lIIustrationen O. U.s in den 
Kriegsjahren, so etwa in dem Biindchen "WeihnachtsgruB der Universitat 
Ttibingen an die Studenten im Feld"" , oder in dem Heftchen" Von der Heimat. 
Eine Kriegs-Morgenansprache von Dr. Th. Scheffer" 60 oder in anderen ahnli
chen Schriften. Nirgends aber bringen dabei seine lIIustrationen etwas von 
jener Kriegsbegeisterung zum Ausdruck, wie es das Titelbild der "Kriegsauf
gabe" der Hessenlamst zeigt. Vielmehr erscheint gerade eine lIIustration (wie 
in dem Biindchen " Von der Heimat") die Absicht des Autors zu konterkarieren, 
wenn seine Zeichnung "Barbarenland"" diese mit alien Attributen deutscher 
Mittelgebirgs-, ja fast hessischer Landschaft ausstattet. 

Eindriicldich in Szene gesetzt hat O. U. dagegen dann die Niederlage 
Deutschlands im 12. Jg. des Hessenkunst-Kalenders von 1918. 

Einen ganz anderen und neuen Ausdruck nationalen Denkens findet O. U. in 
der Mitwirkung an Herrnann Knodts Gedichtband "Deutscher Glaube. Geleit
worte zum Lebenskampr' vom Jahre 1921 62• Hier findet sich der Versuch, nach 
der Niederlage im ersten Weltkrieg und der Auflosung des von PreuBen getra
genen zweiten deutschen Kaiserreiches deutsches NationalbewuBtsein durch 
die Verbindung mit dem christlichen Glauben neu zu begriinden. Der militante 
und historisierende Charakter dieses Glaubens kntipft in der Textkompilation 
wie in den lIIustrationen O. U.s an die kriegerische Tradition deutscher Ritter
orden und ihren Kreuzztigen an. Selbst Christus wird als "Der Heiland" im 
Aufzug eines Kreuzritters dargestellt und bereitet so der religiosen Weihe der 
nationalsozialistischen Ideologie und den Deutschen Christen den Weg. 

Aus der Verbindung von evangelisch-reforrnatorischem Glauben und natio
nalem Denken war schon zuvor im Jahre 1919 die Bildmappe "Die Wartburg" 
hervorgegangen als Darstellung jenes symboltrachtigen Ortes, wo sich refor
matorisches und nationales Erbe im gemeinsamen Ort historischer Ereignisse 
und Traditionen verbinden. Nicht zufallig wird deshalb den Blattern, die die 
Wartburg in verschiedenen Motiven, aber menschenleer zeigel] , wie Ludwig 
Rinn betont6J, das Bild mit dem Reforrnator Luther beim Ubersetzen der 
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Heiligen Schrift beigegeben. Mit welcher Absicht diese Szene von Vbbelohde 
dargestellt wurde, das zeigt die Verwendung zweier Bilder aus dieser Bild
mappe in jenem Band "Deutscher Glaube". Dort wird eine Gesarntansicht der 
Burg, vom Tal aus gesehen und hoch auf dem Berg gelegen, untertitelt mit "Die 
Burg des Glaubens" (ebd. S. 11) und das Bild von Luther auf der Wartburg mit 
"Das Schwert des Geistes". 

Hier bestatigte und verstarkte sich im Ausdruck jene Verbindung evange
lisch-Iutherischen Glaubens mit dem Glauben an die deutsche Nation, die 
schon in der "Kriegsausgabe" der "Hessenkunst" 1914115 ihren Ausdruck 
darin gefunden hatte, daB jenes Bild im Innentitel, das die Kriegsbegeisterung 
am deutlichsten zum Ausdruck brachte, auf der Ruckseite die dritte Strophe 
von Luthers Lied "Ein feste Burg ist unser Gott ... " zum Abdruck brachte, von 
dem Lied also, das zum "Kampf- und Siegeslied der Reformation" und den 
evangelischen Christen uber Jabrhunderte hin zum Leitmotiv geworden war". 

Es heiBt dort: 
"Vnd wenn die Welt voll Teufel war 
Vnd wollt uns gar verschlingen, 
So furchten wir uns nicht so sehr 
Es soli uns doch gelingen!" 

9. UbbeIohdes Hinwendung zurn ChristIich-religiasen Thernenbereich 
O. V. hat diese Darstellung von nationalem Pathos und seiner Verknupfung 

mit dem evangelisch-Iutherischen Glauben dieser Pragung in seinen weiteren, 
spateren illustrativen Arbeiten allerdings weder fortgefuhrt noch gar vertieft. 
Vielmehr liist er sich in den letzten Jabren seiner kunstlerischen Auseinander
setzung mit christlich-religiosen Motiven und Themen ganz von deren Ver
knupfung mit dem Nationalgedanken zugunsten einer freien Gestalrung. So 
findet sich im 16. Jg. der "Hessenkunst" als erster Innentitel die Darstellung 
des Motivs vom verlorenen Sohn und neben dem Dezemberblatt derselben 
Ausgabe eine Skizze zu einem Altarbild fur eine hessische Dorfkirche. 

Mit diesen und weiteren Zeichnungen zu christlich-religiosen Motiven darf 
man vermuten, daB der Kunstler fur sich ein fur ihn neues Feld geistig
kilnstlerischer Auseinandersetzung gefunden hatte, zu dem er bisher noch 
keinen rechten Zugang gehabt hatte. Auch wenn er zuvor schon mehrfach 
Kirchen in Gesarnt-, Detail- und Innenansichten gezeichnet hatte, so blieb 
doch die Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben selbst dabei ganz 
ausgeblendet. Vielmehr war auch hier das kunsthistorische und denkmalpfle
gerische Interesse im Gefolge von Ferdinand Justi und Ludwig Bickellleitend 
gewesen, wie Photographien Bickells z. B. von der Lohraer Kirche und der 
Nikolaikirche Caldem im Vergleich mit der Innenansicht der Michelbacher 
Kirche, die O. V. fur den "Hessenkunst"-Kalender zeichnete, exemplarisch 
gezeigt. Objekt, Perspektive und darstellerisches Interesse sind hier nabezu 
identisch6

'. 

Man wird in der Hinwendung O. V.s zum christlich-religiosen Themenbe
reich kaum den zeichnerischen Ausdruck einer inneren Nabe oder gar Identifi
zierung mit dem christlichen Glauben sehen konnen, wie Schimmelpfeng 
meint 66, aber wohl doch eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Inhalten 
christlichen Glaubens, die bis dabin noch nicht stattgefunden hatte. Eine 
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Uisung vom nationalen Pathos als der tragenden Idee fUr eine ganze Weltsicht, 
(dabei vielleicht von seiner Krankheit geftirdert?) bedeutete diese.Hinwendung 
zum Christentum gleichwohl. Sie bewirkte schlieBlich auch eine Uberwindung 
seiner mythisch-mystischen Weltsicht, wie sie sich - noch vor der Thema
tisierung des Nationalen - seit seiner Beschiiftigung mit dem volkstiimlichen 
Uberlieferungsgut, insbesondere mit den Marchen, in den Illustrationen nie
dergeschlagen hat (unter denen die zu den KHM der Bruder Grimm quantitativ 
wie qualitativ die bedeutendsten sind). 

10. GestaItung und Bedeutung der lllustration der Grimmscben 
Marchen durcb Ubbelobde 

Marchen waren, wie Bemd KOster mitteilt", schon seit der Jabrhundert
wende ein von O. U. bevorzugter Gegenstand kOnstlerischer Auseinader
setzung. Der Auftrag zur Illustrierung der KHM im Jabre 1906 durch den 
Turmverlag in Leipzig soli, P. Heidelbachs Nachricht vom Jahre 1907 zufol
ge", von ihm selbst erstrebt worden sein. Bedenkt man, daB er zu jener Zeit 
bereits 180 Zeichnungen von Marchen fUr einen anderen Leipziger Verlag, den 
Scheffer-Verlag, ausgefUhrt hatte", so erkennt man daran, daB Ubbelohde 
sowohl kOnstlerisch wie inhaltlich an diesem Stoff und Thema Gefallen gefun
den und daran starken personlichen Anteil genommen hatte. Seine 1906 aufge
nommene Arbeit, in deren Verlauf er in drei Jahren 447 Federzeichnungen 
fertigte, begann zugleich mit der Vorbereitung der Bildmappen "Rings urn 
Marburg", "Stiidte und Burgen an der Labn" und nach dem Erscheinen des 
ersten Jabrgangs der "Hessenkunst". 

In den Illustrationen zu den Kinder- und Hausmarchen der Bruder Grimm 
flieBen nun alle Themen illustrativer Arbeit zusarnmen, die O. U., ausgehend 
von seine m engsten Lebenskreis in und urn Marburg, bis dabin aufgenommen 
hatte, so die Darstellung alter stiidtischer Motive, die von Burgen und Schlos
sem sowie solche des biiuerlichen Lebens und der hessischen Mittelgebirgs
landschaft. Diese riiumlich-motivische Beschrankung der Illustrationen sieht 
llse Bang in der kOnstlerischen Gestalt aller O. U.schen Illustrationen zu den 
Grimmschen Marchen bestiitig~ weshalb ihre Kritik in der Bemerkung eska
liert: .. Ohne auf den Stimmungsgehalt <k;r einzelnen Marchen einzugehen, hat 
Ubbelohde seinen Stoff in einer bis zum AuBersten getriebenen Zeichenmanier 
illustriert, so daB eine seiner Grimmschen Marchenillustrationen die Obrigen 
445 ersetzl. Sie sind mehr eine Unterbrechung des Textes, als eine Bereiche
rung"'· : llse Bangs Kritik hangt aber wesentlich daran, die Verortung der 
Grimmschen Marchen durch Motivwabl und eine stilistische Vereinheitli
chung der Bilder, die eben jene Verortung verstiirken oder gar erst zur Wirkung 
kommen lassen will, als wesensfremdes Element von volkstiimlicher LiteralUr 
anzusehe[l. Sie verkennt oder vemeint eben jene Absicht O. U.s, die Marchen 
an ihren Uberlieferungsort Hessen, so wenigstens war die Erkenntnis zu seiner 
Zeit", zuruckzuholen. Dennoch.aber war auch die ROckbindung der Grimm
schen Marchen an den Ort ihrer Uberlieferung und Rezeption durch die Bruder 
Grimm n~r scheinbar eine unmittelbare. Schon die Darstellung von I .andschaf
ten und Ortlichkeiten (wie DOrfer, Stiidte, Burgen, Hiiuser und Behausungen) 
war und ist keine realitiitsgerechte und -genaue Wiedergabe, sondem auf das 
typische Erscheinungsbild Hessens, wie es der KOnstler O. U. sieht, hin 
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stilisiert ". Seine Marchenillustrationen ftihrten auch nur scheinbar auf die 
zeitgenossische Realitat im I .ande Hessen zutiick. Vielmehr werden die Hand
lungen der Grimmschen Marchen nicht allein raumlich auf die hessische, 
genauer mittelhessische Landschaft sicher bezogen, sondem zugleich in eine 
Lebenswelt hineinversetzt, die, wenn sie denn geographisch festgelegt ist und 
war, doch nicht in die Gegenwart jener Region hineingeholt ist. Zwar waren 
zur Zeit Ubbelohdes viele Elemente seiner Illustrationen (wie Fachwerkhiiu
ser, Trachten Mittelhessens, alte biiuerliche Geriitschaften, alte Btirgerhiiuser 
und stiidtische Gassen, Burgen und Schlosser) noch real vorfindlich, aber sie 
gaben in ihrer Kompilation und in der Form ihrer Kombination in und durch 
O. U.s Zeichnungen doch schon nicht mehr die Realitiiten der Lebens
wirklichkeit O. U.s und zum Erscheinungsjahr der Marchen wieder. Es gab zu 
jener Zeit z. B. schon Traktoren und Dreschmaschinen in der Landwirtschaft, 
es gab die stadtische Kleidung auch schon auf dem I.and, und es gab den 
Verfall der biiuerlichen Tracht, die von den Mannem schon gar nicht mehr 
getragen wurde. Es gab die Eisenbahn, und der Niedergang tiberkommener 
Lebensformen und -ordnungen gerade auf dem Lande war ebenso unaufhalt
sam wie untibersehbar. Allerdings kann man O. U. nicht anlasten, daB er diese 
Q.euen Erscheinungen seiner Zeit wie auch die Verfallserscheinungen des 
Uberkommenen gerade in die Marchenillustrationen nicht aufgenommen hat. 
SchlieBlich spielen die M(!rchen nicht bloB in einer Phantasiewelt jenseits aller 
Zeit, sondem sind selbst Uberlieferungsgut. In ihrer Darstellungsform bei den 
Btiidem Grimm - mit der charakteristischen Einleitungsformel "Es war ein
mal" - verweisen sie selbst ausdtiicklich auf eine weit zutiickliegende Vergan
genheit. Die Rekonstruktion einer alten hessischen Lebenswelt und ihre Ideali
sierung durch die Illustrationen zu den KHM steht vielmehr und zugleich im 
Einklang mit den tibrigen zeichnerischen Arbeiten des Ktinstiers und nicht 
allein des hessischen Lebensraumes. So gut wie nie werden von ihm Anzei
chen der neuen Zeit und Lebensweise ins Bild gesetzt. Einzig in der Kopfleiste 
zu einem Monatsblatt der "Hessenkunst" des ersten Jahrgangs 1906 und auf 
dem Titelbild des Bandes "Schones Deutschland" erscheinen schemenhaft die 
Umrisse einer Fabrik mit den charkteristisch hohen Schomsteinen, und in einer 
weiteren Kopfleiste zu einem Monatsblatt der "Hessenkunst" erscheint einmal 
das Bild eines seinerzeit modemen Sackbahnhofes. 

Ganz in die historisch retrospektive und fiktive Lebenswelt seiner illustrati
ven Arbeiten hineingenommen und so historisierend antildsiert worden ist 
allein die mehrbogige Sandsteinbtiicke, wie sie in der alten GoBfeldener 
Btiicke ihr Urbild hat. Sie allein stellt im Zyklus der Btiicken, die O. U. mit 
erkennbarer Vorliebe malte, ein modernes Produkt aus der Gegenwart des 
Ktinstlers dar. 

Indem O. U. aus seine m Umfeld nur die historisch tiberkommenen Erschei
nungsformen aufnimmt und sie zusiitzlich in ihrer historischen Gestalt rekon
struiert, Hillt er vor dem Betrachter ein Bild vom Leben im I ande Hessen 
entstehen, das zu seiner Zeit im Schwinden begriffen und im Grunde schon 
zerbrochen war. O. U.s Illustrationen zu den Marchen geben darnit seiner 
Trauer tiber den Verlust einer alten, tiberkommenen gesellschaftiichen Lebens
ordnung und Lebensweise Ausdruck, und indem sie diese alte Ordnung 
historisierend rekonstruieren und in die fiktive Welt des Miirchens hineinneh
men, vermitteln sie den Eindruck, als sei mit dem stattfindenden politischen, 
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geseUschafUichen und lrulturellen Umbruch, wie er slch se It der Jahrhundert
wende abzeichnele, eine ebensolche heile, d. h. bei alien Widrigkeiten doch 
gerechte und sinnvoU geordnete Welt untergegangen. O. U.s Engagement ffir 
die Pflege des iiberkommenen Kulturgutes bekomml hierin seinen resignativen 
Zug. Gerade aus der genauen Kennmis der Geschichte Hessens, die er sich 
fiber die vielfachen DarsteUungen groBer, kleiner und kleinster Burgen und 
Schlosser in Hessen und durch die Mitarbeit in den historischen Ve"inen 
aneignete, aus der genauen Kenntnis seiner volkstiimlichen literarischen Uber
lieferungen sowie aus der genauen Kennmis alter biiuerlichen Arbeits- und 
Lebenverhiilmisse hat er den stattfindenden geseUschaftlichen Umbruch deut
lich und scharf wahmehmen konnen. Schlie6lich gewann aus dieser Erkennt
nis heraus auch seine Beschiiftigung mit Geschichte, Kultur und volkstiimli
chen Leben in Hessen ihre eigentiimliche Motivation, stand O. U. doch dabei 
zugleich im Konlext breiler gesellschafUicher Bewegungen und Kriifte aus 
dem Bfirgertum, die im brei ten und differenzierten Strom der HeimalschulZ
bewegung urn die Jahrhundertwende ihr einigendes Band fanden. Mit diesen 
Kriiflen war O. U. durch das Bemfihen urn die Erhaltung und Rettung fiberlie
ferten Kulturgutes (in der Hoffnung auf seine Bewahrung durch Wiederbele
bung) verbunden. Bei ihnen - wie bei O. U. selbsl - war der Nationalgedanke 
dabei ein Leitmoliv geworden, unter dessen Mallgabe und Richtungsweisung 
die Erhaltung aher Lebens- und Ordnungsformen moglich sein soUte. Wie 
stark diese Hoffnung a1lgemein war, zeigl in den spiiteren Jahren der Erfolg der 
Nationalsozialislen, die die Bemfihungen der Heimatschutzbewegung nicht 
zulelZt wegen ihrer nationalen Hoffnung a1s einigende Klammer zu ihren 
Zwecken miBbrauchen konnten. 

O. U. hat wohl rechtzeilig, mindeslens nach der Niederlage im ersten 
Weltkrieg, die Erfolg- und Aussichtslosigkeil seiner Hoffnungen erkannt. Die
se Einsicht wird wohl auch wesenUich die Melancholie seines Wesens be
stimmt haben und nicht bloB in der Individualitiit seiner Personlichkeit begrfin
det liegen, wie B. Kfisler meinl". So zeichnel er in seinen IIIustrationen zu den 
Grimmschen Miirchen ein Bild Hessens, in dem er seine Vorstellungen von 
einer idealen Lebenswelt enlstehen laBt, wie es die Miirchen an sich schon zum 
Ausdruck bringen, ein Bild, das in der Vergangenheit Hessens das verlorene 
Paradies sieht. 

Auf dem Weg zu dieser hessischen Miirchenwelt a1s einem Auchtraum vor 
einer sich grundlegend wandelnden iiuBeren Welt zeigt sich, daB auch dazu das 
hessische, insbesondere das Marburger universitare Umfeld dem KfinsUer 
geslaiterisch den Weg gewiesen hatte. So war seil den Tagen Savignys, der 
Brfid~r Grimm in Marburg und der Pfarrer Bang in GoBfelden das volkstiimli
che Uberlieferungsgul, insbesondere das der Grimmschen Miirchen im Be
wuBtsein Marburger Gelehrter lebendig geblieben. Davon gibt ein Brief Ferdi
nand Justis vom 21. Oktober 1896 an seinen berfihmlen Bruder Karl in Bonn 
Ausdruck. Er schrieb dort: .Die Grimm-Feier war unbeschreiblich schon. [ch 
woUte a1s Privatrnann dabei sein, da aber der Rector wegen der Einfuhrung 
seines Nachfolgers nicht mit konnte, muBte ich einen Kranz niederlegen, mit 
einer kurun Rede. Etwa I DO Kinder mit gliickstrahlenden Gesichtem a1s Frau 
Holle, Domroschen, AschenbrOdels, 7 Raben und treue Schwesler, Rotkiipp
chen, Hiinsel und Gretel (in unserer Bauemtracht) und alien moglichen Miir
chenfiguren umwandelten unter fesUichen Musikkliingen das schOne Denkmal 
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und wirkten nochmals teilweise bei lebenden Bildem im Theater mit, wo 
Schroeder die Festrede gehalten hatte. "" 

Die Marchenwelt dabei mit den Menschen des landJichen Vmfeldes zu 
verkniipfen, ja in ihnen Gestalten der Marchen selber zu sehen, war nicht 
originares Gedankengut O. V.s, sondem entsprach wohl eher unreflektiert der 
Vorstellung all jener, die sich urn die Bewahrung und Pflege hessischen Kultur
gutes gerade in Marburg bemiihten. 

Ferdinand Justi aber, der seit 1876 systematisch hessische Trachten zeichne
te und malte, registrierte diesen Zusammenhang und reflektierte ihn, zuerst 
schriftlich faBbar in der angezeigten Briefstelle und dann wieder in seinem 
nHessischen Trachtenbuch" , der ersten Veroffentlichung der Historischen 
Kommission des Hessischen Vereins fur Geschichte und I.andeskunde. Er 
schrieb dort iiber die Tracht im Amt Blankenstein u. a. : "Diese Miitze heisst 
,Schneppekapp', und mancher von ihr bedeckte Kopf einer ahen Frau stiindo 
wohl der Frau Holle an; wirldich denkt sich das Volk eine umgehende Erschei
nung, das Schneppeweibche, in dieser Miitze. ,," 

Von dieser Betrachtung F. Justis im allgemeinen wie im konkreten Fall war 
es dann nur ein Ideiner Schritt fur O. V., seine Marchenfiguren in mittel
hessischen Trachten und das Madchen im Dienst der Frau Holle ebenfalls in 
der Tracht des Amtes Blankenstein und des Amtes Dautphe darzustellen und 
das ganz stilgerecht bei der Hausarbeit ohne die sonst obligate Kopfbedek
kung. 

Die eigentiimliche Art und Weise, die Helden der Marchen und gerade die in 
der mittelhessischen Tracht, nur in der Konturierung ihrer Gestalt unter weit
gehendem Verzicht individueller Physiognomien zu zeigen, wie Kiister sie 
beobachtet hat 7', korrespondiert dabei mit der auch sonst von O. V. praktizier
ten Weise, Menschen in ihrer bauerlichen Lebensweh zu zeigen, narnlich als 
Typen, als typische Vertreter ihrer Art oder Gruppe, nicht als Individuen. Das 
erlaubt zugleich dem Leser der Marchen, sich selbst mit den dargestellten 
Marchenhelden zu identifizieren. 

Vbbelohde hat neben und nach dieser Marchenwelt der Briider Grimm noch 
zahlreiche andere volkstiimlich literarische und dichterische Texte illustriert, 
aber nirgends identifiziert er sich und seine hessische Heimat so deutlich und 
eindeutig mit dem Text wie eben mit den Grimmschen Marchen. So hat er z. B. 
die Sagen der Briider Grimm, eine weitere Sammlung hessischer Sagen, 
Kinderreime, Gedichte Eichendorffs und verschiedene Romane illustriert n 

11. Die Bildmappe ,,Jugendburg Ludwigstein" 

Wenn in der Marchenwelt seiner llIustrationen die Darstellung des alten 
hessischen Kulturraumes in idealer Verldarung in einer Mischung aus Melan
cholie iiber seinen Vntergang und aus riickwiirts gewandter Vtopie erscheint, 
so war der sich anschliellende Weg - wir dargestellt - im nationalen Gedanken 
wie in seiner Verquickung mit dem christlichen Glauben eine Neubegriindung 
seines kiinstlerischen Selbstverstandnisses und seines Wegs a1s Kiinstler zu 
finden, ebenso gescheitert und durch den friihen Tod abgerissen. 

Noch einmal aber hat O. V., wenn auch nur fragmentarisch, einem Thema 
durch eine - posthum herausgegebene - Bildmappe Ausdruck gegeben, das 
nach und neben dem der "Wartburg" steht, narnlich in der Mappe iiber die 
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Jugendburg Ludwigstein". Diese wie die ihr gegentiberliegende Burg Han
stein war schon sehr friih, schon im ersten Jahrgang der nHessenkunst" 79 und in 
der letzten noch zu 0. U.s Lebzeiten entstandenen Ausgabe, 192280, Gegen
stand seiner zeichnerischen Darstellung geworden. Nicht nur wegen ihrer 
idyllischen Lage, sondem als Begegnungsort der deutschen Jugendbewegung 
beim historischen Treffen auf dem Hohen MeiBner von 1913 hatten beide 
Burgen tiber ihre mittelalterlich geschichtliche Bedeutung hinaus historisch
politische Bedeutung im Kontext der Reformbewegungen am Attfang unseres 
Jahrhunderts erlangt". Nach dem I. Weltkrieg, d. h. auch mit dem Ende der 
akademisch-btirgerlichen Bewegung vieler jungen Menschen war die Burg 
Ludwigstein zur sog. nIugendburg Ludwigstein" umgewandelt worden. Dort 
setzte sich die Jugendbewegung selbst ihr Denkmal, indem sie die Ruine der 
Burg in Eigenleistungen wiederaufbaute und darin das Archiv ihrer Bewegung 
einrichtete. Diesem Zweck sollte auch der Verkauf der Bildmappe 0. U.s 
dienen. 

Mit der Darstellung der Jugendburg Ludwigstein hat 0. U. nicht bloB einen 
historischen Gegenstand dargestellt, sondem einer Reformbewegung seiner 
Zeit Ausdruck und Gewicht gegeben, von der aber zum Zeitpunkt des Erschei
nens der Mappe, 1922, schon Idar war, daB ihre gesellschaftspolitische Bedeu
tung und ihre gesellschaftsverwandelnde Kraft schon fast wieder geschwunden 
waren. Rtickblickend auf die Leistung und Bedeutung. 0. U.s fUr die Jugend
bewegung, aber auch ungewollt fUr diese selbst, die zum Zeitpunkt des Er
scheinens der Bildmappe schon im Untergang begriffen war, formuliert Enno 
Narten im Geleitwort: nOtto Ubbelohdes Federzeichnungen erfreuen sich 
besonders in Wandervogelkreisen einer Beliebtheit, wie sie wenig anderen 
Ktinstlern zu teil geworden ist. Es sei hier nur an die von Ubbelohde bebilder
ten vorbildlichen StiidtefUhrer durch Marburg, Jena, Ltibeck und nicht zuletzt 
an die neue bilderreiche Ausgabe des ,Prinz Rosa Strarnin' von Ernst Koch 
erinnert." 82. 

So liegt auch in diesem Gegenstand und in diesem Thema 0. U.scher 
ktinstlerischer Arbeit die Tragik des Untergangs, wie er sie in aller Breite mit 
der Beobachtung und Darstellung alter hessischer Kultur erleben muBte. Grun
de, weshalb von seinem brei ten und vielgestaltigen druckgraphischen Werk bis 
heute allein oder vorrangig die Illustrationen zu den Grimmschen Marchen 
bekannt und wirksam geblieben sind, konnen hier nicht mehr erortert werden, 
aber Grunde, weshalb er mit der ganzen Palette seiner druckgraphischen 
Arbeiten zu seinen Lebzeiten so popular war, sollen abschlieBend genannt 
werden. 

Das sind: 

I. Das ktinstlerische Talent, der FleiB, die Vielseitigkeit der ktinstlerischen 
Arbeitstechniken und die ktinstlerische Wandlungsfahigkeit 

2. Die gesellschaftlichen Verhiiltni~se selbst mit dem im Umbruch geborenen 
Bedtirfnis nach Bewahrung des Uberkommenen 

3. I)ie Heimatschutzbewegung als Ausdruck und Motor der Kriifte, die das 
Uberlieferte in seinen vielfiiltigen Formen zu bewahren suchte 
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4. Die kiinstlerische Verarbeitung historischer Themen und Motive mit den 
modemen kunstlerischen Ausdrucksmitteln ihrer Zeit, dem Jugendstil und 
dem Impressionismus, und in ihrem Gefolge die Entwicklung eines eigenen 
Stils 

5. Das allgemeine Bedurfnis der Zeit nach dem Bild mit der besonderen 
Fiihigkeit Ubbelohdes, seinen Bildem bei dem latenten Bedurfnis nach dem 
bewegten Bild, hin zum Film, eine innere Dynarnik d. h. Bewegung in der 
Momentaufnahme zu geben. 
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