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GERHARD THUR 

J uristische Grazistik im friihen 19. J ahrhundert" 

Fi.ir Emst Rabel 1 beginnt emsthafte J uristische Grazistik mit dem 1891 
in Leipzig erschienenen Werk "Reichsrecht und Volksrecht in den ostli-

Provinzen des romischen - mit Beitragen zur Kenntnis 
des griechischen Rechts und der spatromischen Rechtsentwicklung" 
Ludwig Mitteis. Zu jener Zeit lag allerdings speziell das attische Recht 
fest in den Handen klassisc11er Rabel das 

1915-18 in seiner Kontroverse2 mitJustus Lipsius, 
dem Autor der bis ersetzten Gesamtdarstellung "Das 

und Leipzig 1905- 15. Seit Mitteis und 
Rabel arbeitet die G razistik sie 

das genauso wie das der i.ibrigen 
Poleis und des in die 

Betrachtung mit ein. Leopold Wenger i.iberhohte dies in seinem Konzept 
der "Antiken indem er - sicher zu unrecht - die 
Entwicklung der Rechtsordnungen Auseinanderset-
zung mit der romischen schliemich in der byzantinischen kulminieren 
liel1. 3 

Praktisch unbekannt ist heute die Tatsache, dal1 bereits zu Beginn des 
19. J ahrhunderts Werke zum Recht aus der Feder 
J uristen entstanden waren. Rabe1 4 kannte diese Arbeiten, nicht so Troje, 

• Fiir Kritik und Anregungen danke ich meinen verehrten Kollegen D. Norr und 
Gerne komme ich auch meiner Schu!digkeit nach, Matthias Barth fiir 

seine stete, tatkraftige Hilfe bei der Suche nach Materia! zu danken. 
1 "In der Schu!e Ludwig Journ. of Jur. Papyrology 7/ 8, Warschau 

1953/ 54, S. 157-161. 
2 Erbittert gefiihrt in den Banden 36-39 der ZSStRom; die Beitrage Rabels sind in 

dessen Gesamme!te Aufsatze IV (Tiibingen 1971 ), S. 294-353 aufgenommen, zur 
troverse s. Wolff, dort S. 335. 

3 Vg!. die Kritik Wolffs, Traditio 11, 1955, S. 381 
4 In der ersten Anmerkung seiner L'i(Xf] ZSStRom 36, 1915, S. 340 (s. 

Fn. 2) zitiert frei!ich ohne besondere Wertschatzung, die hier Nr. 1, 4 und 5 
behande!ten Werke Juristen, Nr.3 iibergeht mit Schweigen. 
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der vo rschnell behauptet, "das deutsche 19. J ahrhundert ist eine Phase 
besonders konsequenter Unterdriickung griechischer Staats- und Rechts-
vorstellungen"; die "antigriechischen Impulse" seien, scheint ihm, 
Savigny ausgegangen. 5 Mit diesem Beitrag mochte ich einige Autoren aus 
dem weiteren Umkreis Savignys vorstellen, die das widerlegen. Es geht 
dabei nicht deren Leistungen im attischen Recht. Sie sind heute nur 
noch fallweise Interesse. Wichtig scheint mir die Position zu sein , 
welche diese Autoren in der aktuellen rechtspolitischen Diskussion ihrer 
Zeit eingenommen haben. Vielleicht sind wir damit einem Stiick Wir-
kungsgeschichte griechischen Rechtsdenkens der Spur. Mehr als eine 
sehr vorlaufige Materialsammlung konnte ich mit vertretbarem Aufwand 
freilich nicht liefern. Die Auswertung und Vertiefung sei in die Hande 
jener Gelehrten gelegt, welche der Disziplin des J ubilars fachlich naher-
stehen. 

Die folgenden Abschnitte handeln in chronologischer Ordnung (nach 
dem Erscheinen der Hauptwerke) folgenden Personen und Ereignis-
sen: Hudtwalcker (1); der Preisfrage der historisch-philologischen 

der Koniglichen Akademie der Wissenschaften in Berlin nach 
einer Darstellung des attischen Prozesses (2); den Preistragern, 
Meier und G . F. Schoemann (3), und zwei nicht zum Zuge gekom-

Bewerbern, W. Heffter (4) und Platner (5). Die Angaben 
sind den gangigen Biographien, Bibliographien, fallweise Rezensionen, 
Nachrufen und AuBerungen im Vorwort der Werke entnommen,6 soweit 
es sich Juristen handelt, war auch Landsberg7 hi lfreich. 

5 Troje, und gri echiscll eS Recht 1970; Frankfurt/ M. 
1971), S. 19; s. dazu meinen Hinweis bereits in Symposion 1971, hg. Wolff 
(Ko ln- Wien 1975), S. 157f. 

6 Benii tzt wurden insbesondere: Deutsches Biographisches Archiv, Ilg. Fa-
bian, unter der Leitung W. Gorzny, 1431 Microfichcs, Miinchen o. J., 
hicrzu auch: Deutscher Biograpllischer Index, hg. W. Gorzny, 
Koch, U. Koch, Bd. 1-4, Miinchen 1986; Gesamtverzeichnis des deutsch-
sprachigen Schrifttums 1700- 191 unter der Leitung Geils und 
W. Gorzny, Bd. 1- 160, Nachtrage, M(inchen 1979-1987 (abgckiirzt : GV); AlIge-
meine Deutsche Biographie, hg. durch die Histo ri sche Commiss ion bei der Kgl. Aka-
demie der Wissenschaften, Miinchen, Bd. 1-56, Nachtrage, Leipzig 1875-1912 (abge-
kiirzt: ADB), und Neue Deutschc Biographie, hg. der Historischen Kommission 
bei der Bayerischen Akademic der Wissenschaftcn, Miinchen, Bd. 1 Berlin 1953 ff. 
(abgekiirzt: NDB). 

7 Landsberg, Geschichte dcr Deutschen Rechtswissenschaft, Dritte Abteilung, 
Erster Halbband, Text und Noten (Miinchen- Leipzig 1898), Zweiter Halbband, Text 
und Noten (Mii nchen-Berlin 1910). 
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1. Neue MaBstabe setzt der Jurist Martin Hieronymus Hudtwalcker8 

mit seinem XVI und 183 Seiten starken Buchlein, die 6ffentli-
chen und Privat-Schiedsrichter - Diateten - in Athen und den Process 

denselben", erschienen bei F. Frommann, Jena 1812. 1n die Augen 
springt sofort die erfrischend unverbIumte Kritik der alteren Literatur 
(Vorrede V-XIII), die unmittelbar die "Literargeschichte" Friedrich 

Savignys in seinem 1803 erschienenen "Recht des Besitzes" 
gemahnt. Eine uberaus positive Rezension dieser Arbeit in der J enaischen 
Allgemeinen Literatur-Zeitung,9 gezeichnet mit "E.d.P. (wohl Eduard 
Platner, damals bereits Ordinarius in Marburg, s. Nr. 5) schlieBt mit 
den Worten: " ... wunschen wir nichts mehr, als daB fortfahren m6ge 
in seil1en schatzenswerthen Bemuhungen das attische Recht, 
welchen sich reichhaltige Aufklarungen in diesem vernachlassigten Theile 
der griechischen Alterthumskunde erwarten lassen." 

Der Lebenslauf des Verfassers laBt sich kurz folgendermaBen nach-
zeichnen: Geboren 15.9.1787 als Sohn eines angesehenen Kaufmanns 
in Hamburg, 1793-1801 Privatunterricht bei seinem Onkel, dem Prediger 
Christian Martin Hudtwalcker; nach Besuch der Lateinschule Kopenha-
gen und des Gymnasium Gotha 1805-1808 Studium der Jurisprudenz in 
Heidelberg (bei G. Heise lO) und G6ttingen, Promotion 1809 in Hei-
delberg "De foenore nautico Romano" (gedruckt in Hamburg 1810). 
Entscheidend fur sein weiteres Leben war die Freundschaft mit seinem 
Heidelberger Studienkollegen, dem spateren Kriminalisten J. Mit-
termaier, 1 1 bekannt war auch mit J Paul, Wieland, Goethe, Fichte 
und Nicolai. Seine Anwaltstatigkeit in Hamburg brach 1810 als die 
Stadt Napoleon fiel; zog 1811 nach Wien, wo das Buch die 
Diateten schrieb, im Kreise Schlegel und verkehrte und 1813, 
untauglich, "die Waffen fur das Vaterland zu ergreifen", die Erziehung 
der beiden altesten S6hne des Grafen Stadion 1815 wieder 
Advokat in Hamburg, wurde 1820 zum Mitglied des Senats gewahlt, 
dem 40 Jahre, betraut mit Polizei- und Justizwesen, angeh6rte. 
Gemeinsam mit gab dort die "Criminalistischen Bei-
trage" heraus (1824-1827); zahlreichen sozialpraktischen und 

8 ADB 13,1881, S. 279-282; Schroder, Lexikon der hamburgischen Schrift-
bis zur Gegenwart, Bd.3 (Hamburg 1857) 5.359- 398; GV 65, 1982, S. 192 ; 

anerkennend auch Landsberg III/2 (Noten), 5.159 Anm. 39. 
9 11, 1814, S. 449-462. 
10 Dieser stand zu jcner Zeit in intensivem Kontakt zu Savigny, s. F. Wieacker, 

Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, 2. Aufl. (Gottingen 1967), 5.371-373. 
11 Zu diesem s. Landsberg 5.413-437. 
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theologisch-religiosen Schriften auBerte er 1848 auch "Gedanken i.iber 
die Einfiihrung Geschwornengerichten in Criminalsachen in 
burg". Er starb dort 16.8.1865. 

Mit welchem Hudtwalcker, auBerlich und innerlich bedrangt, 
im Exil dem Werk iiber die Diateten Athens arbeitete, zeigen wohl 
besten seine eigenen Worte SchluB der Vorrede sq.), briisk im 
fachlichen, yornehm in seinem personlichen Anliegen. 

"Der Verfasser ist uberzeugt, daB fast jeder, der sich noch in dies Labyrinth gewagt, 
sein Unternehmen mehr wie einmal verwunscht und die Hoffnung aufgegeben hat, es 
auszufuhren. Mochte doch recht bald auch dieser 5tall des Augeias gereiniget werden! 
Zu keiner Zeit ist es so schicklich, mochte sagen so leicht, ein ganzes Leben cinem 
ernsten gelehrten Zwecke hinzugeben, als zu der unsrigen, wo die groBere Zahl deut-
scher Junglinge der Lust nach fur andre mit Thaten zu wirken mehr und 
mehr auf sich selbst zurUckgewiesen wird." 

Mit Rechtsgeschichte befaBte er sich nach 1812 nicht mehr. 

2. Jahre 1817 ste]]te die Konigliche Akademie der Wissenschaften in 
Berlin eine Preisfrage, deren diirrer Wortlaut zitiert sei :12 

,,50dann ward der historisch-philologischen folgende Frage, ebenfalls 
fur das Jahr 1819, mit dem auf deren Beantwortung gesetzten, diesmal verdoppelten 
Preis 100 Dukaten, vorgelegt: ,Eine historisch-juristische Darstellung des Verfah-
rens der Attischen Gerichtshofe, sowohl in offentlichen als Privat-Rechtshandeln, mit 
moglichst bestimmter 50nderung der verschiedenen Formen der und Prozesse, 
und Angabe der Beschaffenheit einer jeden derselben, sowohl in Ri.icksicht der Form 
als der Materie der und in Rucksicht der Folgen derselben. '" 

Erst im J ahre 1822 konnte der Preis zugeteilt werden. Wieder sei der 
Blick in das Protoko]] gestattet: 13 

,,4) Die historisch-philologische hatte im J ahr 1817 folgende Preisaufgabe 
bekannt gemacht: ... l ' 

Der Preis war fur diesmal der Wichtigkeit und 5chwierigkeit des Gegenstandes 
wegen der verdoppelte hundert Dukaten. Als im J ahr 1819 keine genugende 
wortung eingelaufen war, so ward der Termin auf zwei Jahre verlangert. Im Jahre 1821 
kam 5eiten Bewerber der Akademie der Wunsch eine abermalige 
Verlangerung zu. Diese ward auf ein Jahr festgesetzt. 50 waren drei Abhandlungen 
eingelaufen, wovon die mit dem 6ixac; xat E{,QOV 
durchaus in keine Betrachtung kam; einc andere mit dem Motto: 1:4> OOCPW1:EQqJ (sic.) 
ELXELV, zwar wegen Vorzuge des Lobes werth, jedoch, besonders auch wegen 

12 Abhandlungen der Koniglichen Akademie der Wissenschaften in Berlin. Aus den 
Jahren 1816-1817 (Berlin 1819), 5.6. 

13 Abhandlungen ... 1822 und 1823 (Berlin 1825), sq. 
14 Der Text der Preisfrage wird wiederholt, allerdings steht wohl irrtumlich "philolo-

gisch-juristische Darstellung" statt "historisch". Philologie wurde damals sehr weit 
aufgefaBt, s. im Text Nr. 3. 
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nicht ganz umfaBter Aufgabe und mangelhafter Ausfuhrung ohne Anspruch auf den 
Preis befunden ward o Dagegen ward der Arbeit mit dem 001JVaL xai 

E{,QOV ' als vollig genugend der Preis zuerkannto Bei Eroff-
nung des versiegelten Zettels ergab sich, daB zwei Gelehrte sich in die Arbeit gethei lt 
hatten , namlich: 

und Go Schomann, beide in Greifswaldeo" 

Wer stand hinter dieser Preisfrage? Verstandlicherweise geben die 
Abhandlungen der Akademie die 1nterna keine Auskunfto Ohne 
tieferes Eindringen in zeitgenossische Quellen bin ich auf indirekte 
Schli.isse angewiesen: kann die Worte Hudtwalckers den 
"Augeiasstall" mit dem zitierten SchluBsatz der Rezension zusam-
menreimen, die - hochstwahrscheinlich - Platner 5tammto Platner 
hatte sich 1814 mit der Historischen Schule noch nicht iiberworfen (50 
Nro 5)0 den ersten beiden ]ahrzehnten de5 ]ahrhunderts paBte also der 
attische ProzeB in das Programm der Histori5chen Schuleo Savigny war 
seit 1810 Profe550r in Berlin, seit 1811 auch Mitglied der Akademie, 
allerdings nicht der hi5torisch-philologischen, sondem der philosophi-
schen Da er auf die Geschicke der ge5amten Akademie 
geblichen EinfluB ausi.ibte,16 mochte ich vermuten, daB auch die in 
doppelter Hohe dotierte Prei5frage wesentlich untersti.itzteo 

einer in 5ich widerspri.ichlichen Anmerkung streitet Land5berg der 
Hi5torischen Schule jegliche5 1nteresse antiker Recht5ge5chichte 
soweit zwischen dem alten und dem heutigen Recht keine Kontinuitat 
bestand; "deshalb fallt traditionell die Erforschung des griechischen 
Rechts den Philologen zu" 01 7 Andererseits fiihrt das "Modethema", zu 
dem der attische ProzeB unter ]uristen geradezu geworden sei, auf die 
1817 erschienene Schrift Augu5t Boeckhs i.iber den Staatshaushalt der 
Athener zuriick (50 Nro 3)0 Landsberg i.ibersieht dabei die vorhin 
genannten .A.ugerungen Hudtwalckers und (moglicherweise) Platner5, die 
lange vor Boeckh liegeno Aus dem spateren Desinteresse altgriechi-
schen Recht darf nicht auf die bewegten, sch6pferischen ] ahre zu 
Beginn des ]ahrhunderts schliegeno Boeckh war seit 1814 Mitglied der 

15 Offensichtliches Schreibversehen fur Meier, ebenso Go fur Georg Friedrich 
Schomanno 

16 So Wieacker (Fno 1 So 3830 
17 Landsberg (Noten) , So 133 51 zum So 299, (so 

Nro 4)0 hatte sich in der Tat auf Fo Biener, Beitrage zur Geschichte des Inquisi -
tions -Processes und der Geschwornen-Gerichte (1827), So 11, berufen konnen; gerugt 
wurde Biener hierfur Abegg in den Jbo fo wisso Kritik 1827, So 990 fo, So die 

Platners, Nro 5 Endeo 
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historisch-philologischen der Berliner Akademie. In den "Vor-
erinnerungen" seiner "Staatshaushaltung der Athener" (Berlin 1817) i.ibt 
er harte Kritik der Philologie des gegenwartigen Zeitalters, die sich "in 
einer sich keinesweges verachtlichen, aber meist auf das Geringfi.igig-
ste gerichteten Sprachforschung und kaum mehr Wort- sondern Silben-
und Buchstabenkritik selbstgeni.igsam gefallt, bei welcher die achten 
lologen fri.iherer Jahrhunderte ihre Beruhigung nicht gefunden hatten". 
Er postuliert "die Kunde der Hellenischen Alterthi.imer" in einem 
"Entwurf des Ganzen". "Aber ehe es moglich ist, jenes gri.ind-
lich zu befriedigen, mi.issen einzelne Theile einem nicht zu kleinli-
chen bearbeitet werden." Sein Hauptinteresse galt dem 1815 in 
der beantragten und schon 12.5. 1815 Kultusministerium 
genehmigten Projekt eines "Thesaurus Inscriptionum". Wegen zu gerin-
ger Untersti.itzung seiner Kollegen in der erwog er Anfang 1818 
sogar den Austritt aus der Akademie. stellte Boeckh, wie U. 
Wilamowitz-Moellendorff l 8 schreibt, 1817 formell den Antrag, die Preis-
frage dem attischen auszuschreiben. Erfolg di.irfte er damit 

Ri.ickhalt bei seinem alteren Niebuhr und das 
Wohlwollen Savignys in der damaligen Situation wohl kaum gehabt 

den drei eingereichten Arbeiten ging das Gemeinschaftswerk 
zweier Philologen als Sieger hervor (s. Nr. 3). Hinter den beiden ande-
ren Einsendungen standen Heffter (s. Nr. 4) und ein gebliebe-
ner Autor;19 Platner (s. Nr. 5) hatte den Termin i.iberschritten, nichts-

18 Geschicl1te dcr Philologic, il1: Eil1leitul1g il1 dic Altertumswissel1schaft, hg. 
Gerke - Norden r 1 (Leipzig-Berlil1 1921), S. 19; zu Boeckh s. W Vetter, NDB 

2, 1955, S. 366 f., ul1d del1 Katalog dcr Ausstellul1g zu dessel1 200. GcburtStag, Staatsbi-
bIiothek PrcuBischer Kulturbcsitz (Wicsbadel1 1985) mit reicher Literatur, 
Boeckhs T;itigkeit il1 der Bcrlil1er Akademie s. dort S. 30 f. Gemeil1sam mit Savigl1Y ul1d 
Schleiermacher setzte sich 1818 il1 der Akademie fiir die Vereil1igul1g der philoso-
phischel1 ul1d der philologiscll-h isto riscllcl1 zur pllilosoplliscll-llistoriscllell eil1, 
s. Harnack, Geschichtc dcr Kgl. Preuss. Akademie der Wissel1schaftel1 1 (Berlil1 
1900), 5.685 Auch Niebuhr gehorte il1 Berlil1 zum Kreis um Savigl1Y ul1d Bocckh, s. 
Nissen (u. FI1. 24), S. 653; Lenz, Geschichtc der Kgl. Friedrich-Willlelms-Ul1iversi-

zu Berlil1 1 1910), 5.344-346 ; s. auch u. FI1.32. 
19 J. 1887 il1 seil1cm "Vorwort des Bearbeiters" dcs u. Nr.3 behal1-

deltel1 Werkes als weitere KOl1kurrel1tel1 Heffter und Plarner; Plarner (u. Nr. 5) nennt 
in seiner Vorrede V sq.) neuere Werke Heffter und Tittmann. Mit dem letzten 
diirfte die 1822 erschienene "Darstcllung der griechischen Staatsverfassungen" des 
Dr. iur. et phil. Friedrich Willlclm Tittmann (1784, Wittenberg - 1864, Dresden) 
gemeint sein, der iibrigens mit ciner Berliner Preisschrift dcn Bund der 
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destoweniger sein zweiblindiges Opus "der historisch-philologischen 
der Koniglichen Preussischen Academie der Wissenschaften zu 

Berlin aus besonderer Verehrung gewidmet". 
3. Nur kurz erwahnt seien hier Moritz Hermann Eduard Meier und 

Georg Friedrich Schoemann, welche die preisgekronte Schrift unter dem 
Titel "Der Attische Process. Vier Bi.icher" 1824 bei Gebauer in Halle 
pubIizierten und 794 S.). Auch dieses Werk setzt, zwar anders als 
Hudtwalckers Diateten, MaBstabe. Beide Autoren standen im 

August Boeckh, der in seiner wahrhaft epochalen "Staatshaus-
haltung der Athener" erstmals epigraphische Zeugnisse systematisch zur 
Erklarung der Antike einsetzte. Besser als die in den Biographien 
gebrauchten Bezeichnungen "Philologen" ware deshalb fi.ir beide aus 
heutiger Sicht "Althistoriker" angebracht. Geiste Boeckhs zeichnete 
den "Attischen Process" QueHennahe und Sinn fi.ir Praktikabilitat aus. 
Uber weite Strecken gibt das Werk wesentlich besseren EinbIick in die 
komplizierten Mechanismen der Rechtspflege Athens als seine beiden 
juristischen Konkurrenten. den J ahren 1883-87 erschien in Berlin eine 
Neubearbeitung in zwei Banden J ustus Hermann Lipsius, die jeden 
Zusatz und Eingriff in die erste Auflage vorbi ldlich kennzeichnet. Auf 
dieser Grundlage verfaBte Lipsius 1905-15 sein eingangs genanntes Stan-
dardwerk "Das Attische Recht und Rechtsverfahren"; es steht zwar phi-
lologisch - LipsillS mag mit Fug und Recht als Philologen bezeich-

- voll auf der Hohe seiner Zeit, bIeibt aber sachlich weit hinter 
Meier-Schoemann zuruck. 

Zu den Lebenslaufen der beiden Autoren: 
Moritz Hermann Eduard Meier/o 1. 1. 1796 Schle-

sien) - 5.12.1855 Sohn eines ji.idischen Kaufmannes, 1817 
konvertiert, Gymnasium Zum Grauen Berlin; 1813-1816 Stu-

phictyonen" bereits 1812 erfolgreich war, s. Hamberger - j. Meusel, Das 
gelehrte TeutschJand, Bd. 21, j. W S. Lindner, hg. j. S. (Lerngo 1827), 
S. 88 f.; Distel, 38, 1894, S. 383 f. - Moglicherweise karne fur Karl 
Eduard (1795, Dresden - 1869, J ena), Professor der Rechte in Leipzig (1822-1832) 
und Dorpat (1832-1858), ein Schuler von Hugo, Haubold und welcher "ihn 
wahrhaft begeisterte", in Betracht, der sich zu jener Zeit lebhaft dern attischen ProzeB 
widrnetc, "De actionibus forensibus spec. 1 et (1820) und "spec. III., 

jur. histor." (1827); s. Teichmann , 24, 1887, S. 760 f., vgl. 
Landsberg S. 152. 

20 Hertzberg , 21, 1885, S. 209- 211; D. Biederstedt's NaclHichten den 
jetzt in Neuvorpornrnern und Rugen (Stralsund 1822), S. 75; 

94, 1983, S. 128-134. 
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dium der Philologie in Breslau und Berlin ("Boeckhs Lieblingsschu-
ler"),21 wo er 1818 mit der Arbeit "Historiae juris Attici de bonis damna-
torum et fiscalium debitorum libri duo" zum Dr. phil. promoviert wurde 
(gedruckt Berlin 1819); 1819 Privatdozent in Halle, 1820 Prof. der 
Altertumswissenschaft und der Philologie in Greifswald, wo 
er mit Schoemann zusammentraf. Die preisgekronte Schrift wurde noch 
1824 durch den juristischen Ehrendoktor in Greifswald und die Wahl 
zum Mitglied der Berliner Akademie gewurdigt. 
1825 bis zu seinem Tode Prof. der Philologie in Halle. 
Daneben bekleidete er zeitweilig auch die Professur fur Eloquenz; wegen 
zweier dem Minister Eichhorn mi{lfiilligen Zeilen in seiner "Ankundi-
gung des 300jahrigen Jubilaums der Universitat Konigsberg 22. Aug. 
1844" wurde er auf eigenen Antrag 16.4.1845 dieser Professur 
entbunden, ubernahm sie aber wieder 1848-1853 nach Aufforderung 
durch Minister Graf Schwerin. 1848/49 Prorektor der Universitat 
Halle, in der ADB als "altliberal" eingestuft. 

Neben zahlreichen epigraphischen, philologischen rhe-
torischen und lexikographischen Beitragen sind hier vielleicht seine 
Schriften uber den Eid (1830), die Phratrien (1835), den Ostrakismos 
(1835) und die Diateten (1846) besonders hervorzuheben. 

Georg Friedrich Schoemann,22 28.6.1793 (Stralsund) - 25. 3. 1879 
(Greifswald), Sohn eines "kaiserlichen Advokaten und Notarius" in 
Stralsund; Gymnasium in Anklam, 1809-1811 Studien in Greifswald und 
Jena. Wissenschaftlich Autodidakt, widmete er seine Schrift "De comitiis 
Atheniensium libri tres" (gedruckt Greifswald 1819) Boeckh. Mit der 
Abhandlung "De sortitione iudicum apud Athenienses" (gedruckt 
Greifswald 1821) habilitierte er sich 1820; nach Schul- und Bibliotheks-
dienst in Greifswald 1823 dort Prof. (ohne Gehalt). Wie bei Meier 
folgten auf die Preisschrift der juristische Ehrendoktor und die Akade-
miemitgliedschaft; 1827 Prof. in Greifswald, dem er treu blieb. Seine 
Grundeinstellung war antidemokratisch; die vertretene Mei-
nung, die religiosen Krafte Griechenlands seien "dem Christenthume 
verwandt", trug ihm erhebliche Polemik ein. 

Auf dem Gebiete des griechischen Rechts folgten den bereits genann-
ten Schriften noch zahlreiche weitere, erwahnenswert sind vor allem eine 

21 Kiessling bei Susemihl, Biographisches Jahrbuch fiir Alterthumskunde, hg. 
Bursian 2, 1879 (Berlin 1880), 5.9. 

22 Baumeister, ADB 32,1891, 5.235-237; Biederstedt's Nachrichten (Fn. 20), 5.127; 
Susemihl, Jahrbuch (Fn. 21), 5.7-16; GV 128, 1985, 5.391- 394. 
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deutsche Ubersetzung (1830) und Edition mit lateinischem Kommentar 
(1831 ) der Reden des Isaios und die zweiblindigen "Griechischen Alter-
thiimer" (1855, 21861, 31871-1873, 41902 J. Lipsius). 

4. Die beiden die bffentlichkeit gelangten Versuche juristischer 
5eite stehen insgesamt hinter der preisgekronten 5chrift, auch hinter 
der Monographie Hudtwalckers deutlich zuriick. Bedenkt die Fiille 
des Materials, die beide in kiirzester Zeit und praktisch ohne brauchbare 
Vorarbeiten bewaltigt hatten, wird ihnen hieraus niemand einen Vorwurf 
machen. Gegenteil, der im heutigen akademischen Betrieb kaum noch 
anzutreffende Mut, eine groge Aufgabe rasch anzupacken, verdient 
uneingeschrankte Bewunderung. 

August Wilhelm Heffter,23 "Die Athenaische Gerichtsverfassung. Ein 
Beytrag zur Geschichte des Rechts, insbesondere zur Entwickelung der 
Idee der Geschwornengerichte in alter Zeit" bei J. Bachem, 1822. 
Die und 497 5eiten starke 5chrift, das wissenschaftliche ErstJings-
werk des 26jahrigen, fand sofort starke Beachtung und wurde 1823 mit 
dem Ehrendoktor der J uristischen Fakultat und im selben J ahr 
noch mit der Ernennung zum ordentlichen Professor dortselbst ausge-
zeichnet. einen 5chlag war dem Verfasser, augerhalb jeder regularen 
Laufbahn, eine wissenschaftliche Karriere eroffnet, die zeitlebens glan-
zend ausfiillte. Vorwort beschwort Heffter den griechischen Frei-
heitskampf, der seinem zunachst so fruchtlos erscheinenden 5toff 
schend Lebendigkeit gegeben habe. Bemerkenswert ist im 11. Anhang 
(5.478-492, "Riickblick und 5chlugwort") die differenzierte Abwagung 

den Wert der Geschworenengerichtsbarkeit mit dem Ergebnis, den 
Athenern sei insgesamt "die Ausfiihrung ansprechender und hoher Ideen 
miggegliickt" (5.488); scharf weist die den Geschworenengerich-
ten bliihenden "jammerlichen Kunstgriffe" der attischen Gerichtsredner 
zuriick 

Betrachten wir seinen Werdegang vor und nach jenem einschneidenden 
Ereignis: Geboren 30.4.1 796 in 5chweinitz bei Wittenberg als 50hn 
eines Advokaten und Patrimonialgerichtsdirektors im sachsischen 
kreise, besuchte nach Privatunterricht 1808-1813 die 5achsische Fiir-
stenschule Grimma und wandte sich 1813 zunachst dem Theologiestu-
dium in Wittenberg zu, begann aber, kriegsbedingt, noch im selben Jahr 
das juristische 5tudium in Leipzig, wechselte 1815 nach Berlin, das 

23 W Ogris, NDB 8, 1969, 202; " L. ", ADB 11, 1880, 5.250-254; Ver-
zeichnis im Jahre 1845 in Berlin lebender Schriftsteller (Berlin 1846), S. 132; Landsberg 
IIII2 (Text), 5.298-301 , 392f., 448-450, 650-652; GV 58,1982, S.56f. 
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aber bereits im wieder in den richterlichen Vorbe-
reitungsdienst zu treten. Kurze Zeit horte er also F. Savigny und 

F. Eichhorn. November 1817 hatte er als Referendar beim Stadtge-
richt Berlin zusatzlich notigem Broterwerb wohl auch Gelegen-
heit, sich der Preisfrage zu widmen. Die Niederschrift des Buches fertigte 
er wahrend seiner Tatigkeit als "Koniglich Preussischer 

zu (so das TitelbIatt), die er 1820 ausiibte. 
In erfreute er sich, wie vermut!ich schon in Berlin, der vater!i-

chen Freundschaft Niebuhrs, dem fiir die moderne romische 
Geschichtswissenschaft eine ahn!iche Bedeutung zumessen darf wie 
Boeckh fiir die griechische. 24 Noch 1823, im J ahr seiner Berufung, pubIi-
zierte Heffter in "De antiquo iure gentium", dem eine Bearbeitung 
des vierten Buches der Institutionen des Gaius fo!gte (Ber!in 1827), woh! 
eine Frucht der Zusammenarbeit mit Niebuhr. 1825 !egte er mit den 
"Institutionen" den Grund zu dem spateren, beriihmten "System des 
romischen und deutschen Civilprocesses" 1830 Professur in 

1832 in Berlin, seit 1835 Mitglied hochster Gerichte, 1849-1852 
Abgeordneter zur Ersten Kammer seit 1861 Kronsyndikus 
und Mitglied des Herrenhauses auf Lebenszeit. Er starb 5. 1. 1880 in 
Ber!in. 

Mit dem Weggang aus hatte er auch seine Trennung der 
Historischen Schule voHzogen ;26 seine erfolgreichen Lehrbiicher, das des 
gemeinen deutschen Strafrechts 1833, 6 und "Das Europaische 
VOIkerrecht der Gegenwart" 1844, 6 schrieb er als 
Hegels bzw., wie Landsberi7 hervorhebt, aus dem Fundus seiner prakti-
schen Erfahrung. 

24 s. Bengtson, GrundriB der romischen Geschichte 1 (Miincllen 31982), S. 4 f.; 
F. Hinrichs, Die Geschichte der gromatischen Institutionen (Wiesbaden 1974), S. 1; 
Nissen, ADB 23, 1886, S. 652 f. Barthold Georg Niebuhr, Dr. iur. phil., seit 
25. 1. 181 ordentliches Mitglied der historisch-philologischen der Berliner Aka-
demie, stand im " regsren Gedankenaustausch" (Nissen, S. 653) und in freundschaftli-
cher Verbindung mit Savigny und Boeckh, welchem 1817 "zum Zeichen inniger 
Verehrung" seine der Athener" widmete, und weilte 1823 in 
Bonn. 

25 S. dazu Landsberg (Text), S. 299 f. 
26 selbst bczeichnet sich in seinen "Institutionen des Civilprocesscs" (1825), 

nur als ,,]iinger der 11istorischen ]urisprudenz", rechne sich nicht "unter die 
eigentlichen Schiiler ihrer groBen lebenden Meister" (nach Landsberg III!2, Text, 
S. 298 f.). 

27 III/2 (Text), S. 651, vgl. S. 392. 
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5. Eduard Platner, 28 "Der Process und die Klagen bei den Attikern", 1/ 
XLIV 446 / 379 5eiten, bei W. Leske, Darmstadt 1824/ 

1825. Ich mochte den Verfasser als den feinsinnigsten den bisher 
besprochenen ansehen. seiner Ausbildung als Philologe und Jurist 
ware die gestellte Aufgabe der gegebene gewesen; allein sein 
schwarmerischer, der Poesie mehr als der Juristerei zugewandter Geist 
standen einem durchsch!agenden Erfolg dieser und auch seiner wenigen 
sonstigen juristischen Schriften im Wege. 50 benutzt dieses umfangreich-
ste der drei miteinander zu vergleichenden Werke die wenigsten Quel-
len;29 die aufgenommenen erfahren freilich eine ausfuhrliche, sehr ein-
fuh!same Interpretation, die teilweise die heute postulierte "Gesamtinter-
pretation" der attischen Gerichtsreden vorwegnimmt. Zum Handbuch -
wovon Platner sich selbst ausdrucklich distanziert - war und ist 
das Werk deshalb kaum tauglich. 

Sein Lebenslauf: 30. 8.1786 als Sohn des damaligen Professors der 
Medizin und spateren Philosophen Ernst Platner in Leipzig geboren, 
wurde die Erziehung des mutterlos aufwachsenden Junglings dem Famu-
lus des Vaters und Hauslehrern anvertraut. Erst 14 J ahre alt, 
studierte er 1800-1805 in Leipzig klassische Philologie und Literatur, 
seine erste wissenschaftliche Schrift "Dissertatio de dominio agrorum 
incultorum intra confinia pagorum Germaniae sitorum" erschien dort 
1805; Dr. phil. 1807. 5tudium der Rechte "als Brotwissenschaft" 
1805-1809 in Gottingen und Leipzig, dort Dr. iur. 1809 mit der 5chrift 
"De collegiis opificum pars 1 et 1811, 24jahrig, Professor der 
Rechte in Marburg 1814 Prof.), wo er Pandekten und Krimi-
nalrecht liebsten Naturrecht, romische Rechtsgeschichte, auch 
5allust und romische Altertumer fur Philologen las. starb 5. 6. ] 860 
in Marburg. 

Tiefe Anregungen verdankte er Heeren und Hugo in Gottingen. 30 

28 Wippermann, 26, 1888, S. 275 {. ; Eduard Platner (Selbstbiographie), in: 
WJusti (Hg.), Grundlage zu einer Hessischen Gelehrten-, Schriftsteller- und Ki.illst-

ler-Geschichte, Bd.J 9 (Marburg 1831), S. 512-522, mit Nachtragen bei: Gerland 
(Hg.), Grundlage, Bd. 1 (Kassel 1863), S. 79 f.; L. Henke, Eduard Platner. 
Festrede 20. 1860, dem Geburtstage Sr. Konigl. Holleit des Kurfi.irstcll 
Hessen (Marburg 1860), S. 1-24; Landsberg (Text), S. 487; GV 109, J 984, S. 289 

29 S. die recht kleinliche Schoemanns mit Platners Werk in den 
wiss. Kritik 1827, S. 1351-1408. 

30 Zu L. Hceren, Professor der Philologie, Philosophie und Geschichte in Got-
tingen, s. Wegele, 11, 1880, S. 244-246, zu Hugo s. Wieacker (Fn. 10), S. 378- 381 
und Landsberg (Text), S. 1-48. 
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den bereits genannten rechtshistorischen Schriften seien noch her-
vorgehoben: "Dissertatio de gentibus Atticis earumque tribubus 

(Marburg 1811), "Beytrage zur des Attischen Rechts, 
nebst einer lateinischen Abhandlung i.iber die Idee des Rechts und der 
Gerechtigkeit im Homer und Hesiod" (Marburg 1820). Nach "Process 
und (1824/25) erschienen "Zur des Attischen Rechts" 
(1828), einiges i.iber romisches Kriminalrecht und vielen Festreden 
eine dissertatio "zu Savignys ] u belfeste": "De sententia praetoris et de iis 
quae coram praetore peracta instar judicii sunt", IV und 58 S. (Marburg 
1851); kehrte er im hohen Alter wieder zum griechischen 
Recht, wie er es verstand, zuri.ick: "Uber die Idee der Gerechtigkeit in 
Aeschylus und Sophokles" (Leipzig 1858). 

Seine Hinwendung zum attischen Recht erklart er selbst in einem auto-
biographischen Bericht31 dem Jahre 1831. Er wi.irdigt seine juristi-
schen Lehrer in Gottingen, macht aber auch keinen Hehl aus 
allmahlichen Entfremdung der Historischen Schule: 

"Der histOrische, auf das Staatsleben und dessen Entwickelung gerichtete Sinn, 
welcher besonders d urch Heerens Vortrage in mir geweckt wurde, steHte auchdas 
Recht in einen andern Gesichtspunkt, und da ich aus eigner Neigung und durch 
manns Unterricht mich besonders mit den Griechen - friiherhin mit 
ihrer poetischen Literatur - befreundet hatte, so erkl:irt es sich selbst, wie ich 
spaterhin der Bearbeitung des Attischen Rechts mich zugewendet habe. Gewisse Rich-
tungen sind durch den Gemeingeist der Zeit gegeben, sie liegen, ich mochte sagen, wie 
eine Epidemie, in der Luft. Es ist jetzt die Behandlung der Wissenschaften vorzugs-
weise eine histOrische, nachdem die philosophische, das Konstruiren priori, durch 

und die fran zosische Revolution auf die au/\erste Spitze getrieben, sich gewisser-
erschopft hatten. Und so ist denn auch in der Rechtswissenschaft eine soge-
historische Schule entstanden. Der Name Schule wird leicht ein Parteiname, 

indem eine ausschJie/\ende, mithin mehr oder weniger einseitige Richtung bezeich-
und diejenigen, die sich dazu bekennen, sich in sich selbst und gegen Andre 

abschlie/\en. Die/\ kann die Freiheit der Wissenschaft beeintrachtigeI1. Der 
Geist, der die Schriften des Haupturhebers jener Schule, des Savigny, aus-
zeichnet, ist iibrigens in ihr selbst leider nicht immer erkennbar. Hier begegnet 
oftmals einer Diirftigkeit, Engbriistigkeit, einer wissenschaftlichen Diirre und 
meisterei, weJche ihre Leerheit und Armuth hinter einen gewissen gelehrten Putz 
verbirgt, und mit wichtiger Miene und gehoriger Anma/\ung die SchwefelhO!zchen, 
womit sie handelt, fiir Eichenstamme verkaufen mochte. Da/\ sich gegen diese Schule 
eine Opposition gebildet, liegt in der Natur der Sache, und kann der Wissenschaft 
forderlich seyn." 

6. ergibt sich selbst aus dem hier nur vorlaufig erstellten Befund, 
im 19. Jahrhundert wissenschaftliche Beschaftigung mit altgriechi-

31 in: ]usti (Fn. 28), 5.519 f. 
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schem Recht in den ]uristenfaku!taten keineswegs konsequent unter-
driickt wurde. Antigriechische Impu!se Seiten Savignys sind hochst 
unwahrschein!ich; im Gegentei!, Savigny se!bst diirfte allem Anschein 
nach hinter jener Preisfrage gestanden sein, die attisches ProzeBrecht fast 
zu einem "Modethema" im ersten Vierte! des] ahrhunderts gemacht hat. 
Eigenartigerweise sind die immer subti!er werdenden Untersuchungen 
iiber Savigny auf dieses bis!ang noch nicht gestoBen. 32 Nicht 
U nterdriickung, sondern ein sich allmahlich vollziehender BewuBtseins-
wande! bei den Mitg!iedern der Historischen Schu!e, Hervortreten 
romantischer, deutsch-nationa!er Gedanken, Restauration nach den 
napo!eonischen Wirren und ein Hinwenden zu den praktischen Bediirf-
nissen des Alltags !ieBen die ersten B!iiten verdorren. Die A!tertumswis-
senschaft gewann dieses Terrain; se!tsamerweise waren ihre Vertreter 
zunachst nicht unbedingt durch ihre sprachliche Schu!ung im Vortei!, 
sondern durch den Boeckh ge!ehrten niichtemen Pragmatismus. Erst 
a!s Mitteis in Begeisterung iiber die Masse der neugefundenen Papyri 
wieder bei der k!einsten Einheit, der einze!nen Urkunde, begann, holte er 
das a!tgriechisch-hellenistische Recht die juristischen Faku!taten zu-
riick. 

Unter diesen Umscanden kann einer Wirkungsgeschichte des 
attischen Rechts wohl kaum sprechen. Dennoch ist jene zu 
Beginn des 19.] ahrhunderts zum Verscandnis der folgenden wichtig. 
Heffter ist prominenter Akteur im Streit die Einfiihrung Schwur-
gerichten in Deutschland;33 seine Einstellung richtig einzuschatzen, 
miiBte sein Erstlingswerk kennen. Die Gedankenwe!t Mittermaiers34 

erha!t durch seine ] ugendfreundschaft zu Hudtwalcker einige Nuancen; 
dieser wurde mit seinen Reformvorschlagen fiir Hamburg, soweit ich 
sehe, bisher noch nicht 

32 Hingewiesen sei auf die jungste, freilich unter ganz anderer Fragestellung 
geschriebene Abhandlung D. Norr, SaYignys philosophische Lehrjahre, in: Rechts -
entwicklungen in Berlin, Hg. F. - Randelzho[er (Berlin 1988), S. 1-21, mit 
Hinweisen auf weitere Literatur. Beachtung yerdienen in diesem Zusammenllang 
die Wortc Harnack (Fn. 18), S. 667: "Aus der engen Verbindung der Philologie mit 
der Geschichte der antikcn Philosophie, dem Rechtsstudium und der Kunstwissen-
schaft entsprang die Alterthumswissenschaft ... in dem Freundschaftsbund und 
der gemeinsamen Arbcit Niebuhr's, Schleiermacher's, Sayigny's und Bockh's, denen 
Buttmann und Bekker zur Seitc standen, wurde sie ycrwirklicht." 

33 Landau, Schwurgerichte und Schoffengerichte in Deutschland im 19. J ahrhun-
dert bis 1870, in: Trial J in England, France, Germany 1700-1900, ed. 

Schioppa (Berlin 1987), S. 242-304, bes. S. 253, 264 f. 
}4 S. dazu Landau passim. 
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Die drei 50 unter5chiedlichen J uri5ten, die Augen vorbei-
zogen, waren in ihrer Zeit Individuali5ten. Sie erbrachten ungewohnliche, 
al5 fruchtl05 beargwohnte Lei5tungen. Um wieviel waren wir ohne 
5ie! Dem Jubilar, der in 5einem akademi5Chen Wirken den Weg in glei-
cher Weise beschritten und ihn zahlreichen Schi.ilern liebevoll gewiesen 
hat, seien die vorstehenden Zeilen ein bescheidenes Zeugnis inniger 
bundenheit. 


