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BLICKPUNKT SEPTEMBER.  die stammbuchsammlung 
des germanischen nationalmuseums umfasst mehr als 
300 exemplare. und sie wächst. in guten teilen durch den 
von lotte Kurras erstellten Bestandskatalog erschlossen, 
sind es heutzutage vor allem geschenke, die diese sonder-
sammlung der Bibliothek mehren. der jüngste Zugang im 
für diese gattung typischen Queroktav-format ist auf dem 
ledernen Vorderdeckel mit den initialen J.  g.  d. bezeichnet 
und konnte von roland seeberg-elverfeldt als stammbuch 
des Johann gottlieb dietz bestimmt werden (hs 198480). 
auf dem rückendeckel ist mit der Jahreszahl 1790 der ter-
minus post quem geprägt: der erste eintrag datiert vom 
10.  1.  1790, der letzte auf den 24. 3. 1806. es zählt somit zu 
den späten Vertretern dieses speziellen Buchtyps, der im 
16. Jahrhundert in protestantischen studentenkreisen auf-
kam und erst im laufe des 19. Jahrhunderts zunehmend 
vom Poesiealbum abgelöst wurde. 

Viel verrät das stammbuch über seinen eigner nicht. 
der umschrift einer als doppelblatt ausgeführten Vedu-
te von naumburg zufolge war die saalestadt seine heimat 
(abb. 1). Vermutlich war er apotheker. Jedenfalls führ-
ten dietz seine lebensstationen vor allem nach nürnberg, 
naumburg, erfurt, Wien, dresden und hamburg. meist 
auf deutsch, vereinzelt auch in französischer und italie-
nischer sprache finden sich zahlreiche Zitate und motti, 
Verse und sprüche sowie Weisheiten und erinnerungen: 
„mädchentreue ist veränderlich […]“ vermerkte beispiels-
weise Joh[ann andr[eas] ellinger (eintrag v. 23.  10.  1791, 
Bl 193r.). den eigentlichen reiz des Werks aber machen die 
45 bildlichen darstellungen aus, die in verschiedenen tech-
niken ausgeführt wurden. federzeichnungen treten neben 

aquarelle, gouachen neben seidenstickereien. auf diesen 
historischen Bildern kommen motive aus verschiedenen 
profanen Bereichen zusammen. neben zeitgenössischen 
allegorien blickt der leser auf szenen aus dem studenten-
leben. es begegnen daneben Porträts, landschaften sowie, 
besonders reizvoll, gouachierte Blumenmedaillons. auf wen 
die kleinformatigen Bilder zurückgehen, ist weitgehend 
unbekannt. eine ausnahme bildet die mit „c. sturm“ sig-
nierte silhouette von Johann Zacharias dietz, einem Vetter 
des stammbuchhalters (abb. 2). da der dazugehörige ein-
trag nürnberg nennt und das datum 9.  9.  1790 trägt, darf 
man den nürnberger stecher und aquarellisten christian 
sturm (um 1767–1803) als ausführenden Künstler vermu-
ten. er ist aus verschiedenen stammbüchern als silhouet-
teur bekannt. den glutkern des Buches aber macht eine 
persönliche erinnerung des stammbuchhalters selbst aus, 
das Blatt mit dem gedenken an die eltern (abb. 3). die 
Zeilen sind von tiefer trauer und dankbarer erinnerung 
erfüllt: „süßer, sanfter gottesfrieden, müß‘ edle eltern! – 
euern staub behüten […]“. das begleitende Bild zeigt ein 
erinnerungsmal und diente offenbar der memoria, denn 
Vater und mutter starben bereits 1782. mit Pharaonen 
gleichgesetzt, werden die einander in Profilansicht Zuge-
wandten vor Pyramiden wiedergegeben. 

auch wenn stammbücher über ihre halter in der regel 
wenig Konkretes verraten, sind sie, die von ihrem cha-
rakter her sammlungen von einträgen im immer gleichen 
rhythmus sind, eine bedeutende kulturhistorische Quelle. 
tatsächlich zählen sie zu den interessanten handschriften- 
typen der frühen neuzeit. sie sind bedeutsam, weil sie 
auf Papier Beziehungsnetzwerke, bisweilen lebensbeglei-
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Abb. 1: Naumburg, um 1790. In: Stammbuch von Johann Gottlieb Dietz, 1790–1806, Bl. 171v/172r. GNM, Hs 198480 (Scan: Bibliothek).
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Abb. 3: Eltern von Johann Gottlieb Dietz, um 1790. In: Stammbuch von Johann Gottlieb Dietz, 1790–1806, Bl. 104v/105r. GNM, Hs 198480 (Scan: Bibliothek).

Abb. 2:  Johann Zacharias Dietz, Christian Sturm, 1790. In: Stammbuch von Johann Gottlieb Dietz, 1790–1806, Bl. 118v. GNM, Hs 198480 (Scan: Bibliothek). 

tende freundschaften dokumentieren. sie geben darüber 
hinaus aufschluss über reisen und studienorte, über Pa- 
triotismus und religiosität, kurz über die mentalität ihrer 
einstigen Besitzer. stammbücher entstanden als Bücher 
ohne rechten anfang und ende über Jahre, manchmal über 
Jahrzehnte. auch wenn sie oftmals nicht durchgängig in 
Benutzung waren, sind sie Zeitdokumente. sie vermögen, 
der inneren Verbundenheit zwischen menschen einen ort 
gebend, die launen eines augenblicks zu erfassen. eigen-
händig trugen sich Verwandte, freunde und Kommilitonen 
mit ihren symbolen und Wünschen, ihren freundschafts-
schwüren und Bildbeigaben auch um der eigenen memo-
ria willen ein. nicht umsonst prangt vom rückentitel des 
stammbuchs von Johann gottlieb dietz die aufschrift 
„denkmal der freundschaft“. Kein bis auf weiteres, eher 
ein für immer. für den Bucheigner dokumentierte diese 

Berührungsreliquie ewiger Verbundenheit die Wanderwe-
ge des lebenslaufs. Zu rechtem leben erweckten es aber 
erst die Beiträger mit den angegebenen Begegnungsstätten, 
den angedeuteten Beziehungsverhältnissen und ewig gülti-
gen lebensmottos. es entstanden Kulturbilder aus sprache 
und gesinnung, aus Bildern und Beziehungen, aus daten 
und orten. Bei allem machen stammbücher vor allem eins: 
sie bilden soziale netzwerke ab. sie sind das facebook der 
frühen neuzeit. 
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