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me Blume, die sich erschliefit, macht keinen Ldrm dabei; auch das, 

was man von der Aloe in dieser Beziehung behauptet, halte ich fur 

eine Fabel. Auf leisen Sohlen wandeln die Schbnheit, das wahre Gluck und 

das echte Heldentum. Unbemerkt kommt alles, was Dauer haben wird, in 

dieser wechselnden, larmvollen Welt voll falschen Heldentums, falschen 

Glucks und unechter Schbnheit."

Diese Worte, mit denen Wilhelm Raabe seine „Alten Nester" einleitet, 

diirfen mit Fug und Recht auch am Anfang stehen, wenn wir uns an- 

schicken, am 70. Geburtstag von Josef Steinhausen seine Art, seinen 

Lebensgang und sein Werk zu betrachten, um uns dadurch recht bewufit 

zu werden, welchen Dank wir ihm schulden. Ja, wenn wir unter dem Gluck 

die groflen ungewbhnlichen Gaben der Gbttin Fortuna verstehen, diirfen 

wir mit Wilhelm Raabe noch einige Satze fortfahren: „Viel Gluck habe 

ich wohl nicht gehabt, aber doch dann und warm mein Behagen, meine 

Belustigung und meine Ergbtzlichkeiten; und das alles ist gleichfalls ganz 

natiirlich und ziemlich unbemerkt gekommen und gegangen — so dafi es 

heute, in den gegenwartigen stillen, nachdenklichen, uberlegenden Stunden 

nichts Erstaunenswurdigeres fur mich gibt als mein unleugbar vorhandenes 

Wohlgefalien, nicht nur an der Welt, sondern auch immer noch an mir." 

Wie es hier Wilhelm Raabe schildert, ist auch Josef Steinhausens Leben 

und Werk „ganz natiirlich und ziemlich unbemerkt" in der Stille heran- 

gereift, und die Gelassenheit, mit der er sich seinem Werden anvertraute, 

hat ihm am Ende nicht nur das „unleugbar vorhandene Wohlgefalien" an 

der Welt und sich selbst beschert, sondern auch die Reife und den Reich- 

tum, die wir an seiner Lebensarbeit als Forscher und Lehrer bewundern.

Geboren ist Josef Steinhausen am 2. Juni 1885 als Sohn eines Metzger- 

meisters in Euskirchen. Zusammen mit den beiden Brildern verlebte er in 

dem ruhigen Landstddtchen, dessen Bild damals noch weit mehr als heute 

von seinen alten Hausern und den Resten der Stadtbefestigung bestimmt 

war, eine frbhliche Jugend. Auf die Erziehung des zarten, empfindsamen 

Knaben wirkte die lebendige Art der heiteren und temp eramentv ollen 

Mutter vielleicht starker ein als der tatkrdftige Sinn des Vaters. Im nahen 

Zulpich wirkte damals als Lehrer sein Patenonkel, der spdtere Milnster- 

eifeler Gymnasialdirektor Dr. Joseph Pohl, welcher hauptsdchlich durch 

die Herausgabe der Werke des Thomas von Kempen bekannt geworden 

ist. In Billig bei Euskirchen geboren, hatte er sich in seinen jungen Jahren



4

mit ganzer Hingabe an den vom Rheinischen Landesmuseum Bonn durch- 

gefiihrten Ausgrabungen der romischen Straftensiedlung Belgica beteiligt, 

deren Name in dem seines Geburtsortes fortlebt. Dieser begeisterte Freund 

von Geschichte und Altertum hat seinem Neffen wohl die ersten nach- 

haltigen Eindriicke von romischen Ruinenstatten vermittelt. Daneben mag 

der allem Geschichtlichen offene Sinn des Knaben auch von seinem Groft- 

onkel, dem Aachener Kanonikus Heinrich Steinhausen mancherlei An- 

regung emp fangen haben, welcher u. a. eine Geschichte seines an romischen 

Fundstellen reichen Heimatortes Enzen bei Euskirchen verfaftt hat. Von 

ihrer Vaterstadt Euskirchen aus erwanderten die Bruder die nahe Eifel 

und suchten dabei mit besonderer Vorliebe immer wieder die Reste der 

romischen Wasserleitung auf. So hat die heimatliche Umgebung schon 

friihzeitig Josef Steinhausens Sinn fur die Landschaft und die in ihr er- 

haltenen Denkmdler des Altertums geweckt, und wir durfen wohl an- 

nehmen, daft die Wurzeln zu seinem Lebenswerk bereits in die Zeit der 

frilhen Jugend hinabreichen. Nach dem Besuch der Volksschule und des 

Progymnasiums in Euskirchen bezog er fur drei Jahre das Gymnasium 

in Miinstereifel, welches er 1904 mit dem Zeugnis der Reife verlieft. In 

den Gymnasialjahren erwachte in ihm die tiefe Liebe zu den Biichern 

und zur vita contemplativa im allgemeinen. Es wird berichtet, daft die 

Lieblingsbeschdftigung des Gymnasiasten neben dem Lesen das Flbten- 

spiel gewesen sei, und daft der zarte, oft ein wenig schuchterne Jungling 

hieran mehr Gefallen fand als an den handfesten Streichen seiner Alters- 

genossen. So leitete ihn seine Natur von selbst einem musischen Studium zu.

Auf der Universitdt Bonn entschied er sich bald fur das Studium der 

Altertumswissenschaften, die damals gerade dort in besonderer Blute 

standen. Bucheler, Brinkmann, Marx, Bickel, Loeschcke und Nissen waren 

u. a. seine Lehrer. Mit offenem Sinn lernte er von diesen allzeit in hoher 

Verehrung gehaltenen Mannern gem das philologische Handwerk, und 

mit gleichgesinnten Kommilitonen genoft er gem die Freuden der alten 

Burschenherrlichkeit im Kreise der katholischen Studentenverbindung 

„Alania“, zu deren Grundungsmitgliedern er zdhlt. Wdhrend eines Miln- 

chener Semesters brachten die reichen Darbietungen der Theater und der 

Museen dieser Stadt dem fungen Studenten vielfdltigen Genu ft. Im Jahre 

1910 fanden die frohen Studienjahre mit dem Lehr  amts examen ihren 

Abschluft. Bereits 1909 war die Promotion zum Dr. phil. erfolgt mit einer 

Arbeit uber die Studien antiker Grammatiker zu den in der attischen 

Kombdie verspotteten Menschen. Die Vorbereitungsjahre fur das Lehramt, 

die ihn nach Boppard und Ahrweiler fiihrten, wurden 1914/18 durch den 

ersten Weltkrieg unterbrochen, den Steinhausen als Leutnant und Kom- 

paniefiihrer im Westen und Osten mitmachte. Er wurde mehrfach ver-
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wundet und mit dem EK II, dem EK I und dem Verwundetenabzeichen 

ausgezeichnet. Als er nach dem Kriege seine Tatigkeit als Oberlehrer in 

Mayen wieder aufnahm, schien es zundchst, als solle sein Leben allein im 

Berufe des Lehrers seine Fruchte tragen. Dock immer starker regte sich 

in Him der Drang nach wissenschaftlicher Arbeit, und das Jahr 1920 brachte 

dem 35jdhrigen endlich die Aussicht auf Erfiillung dieses Wunsches.

Schon lange hatte das Trierer Landesmuseum ndmlich den Plan gefaflt, 

eine archdologische Karte des Trierer Landes herauszugeben. An ihr hatten 

sich bereits eine Reihe von Bearbeitern versucht, teilweise Lehrer an 

hbheren Schulen, die diese Arbeit neben dem Schuldienst betrieben, teil

weise aber auch Facharchdologen wie z. B. F. Drexel und F. Oelmann. Da 

diese Karte neben der tdglichen Museumsarbeit hergestellt werden mujlte, 

wechselten die Bearbeiter naturgemdfl hdufig, und man war deshalb be- 

strebt, einen Studienrat zu finden, der sich dieser Arbeit neben seinen 

Amtspflichten als Lehrer noch annehmen konnte, von denen ihn das 

Provinzial-Schulkollegium allerdings teilweise entlasten sollte. Es war 

gewifl kein gldnzendes Angebot, das man damals Josef Steinhausen machte. 

Die bisherigen Versuche hatten deutlich gezeigt, daft eine „zeitraubende 

und entsagungsvolle Sammelarbeit“ — wie Steinhausen es spater in der 

„Archdologischen Siedlungskunde“ ausgedruckt hat — die erste Voraus- 

setzung zu dem Unternehmen war. Und als Ergebnis der hierzu erforder- 

lichen geduldigen Selbstlosigkeit winkte bestenfalls eine lokal gebundene 

Veroffentlichung, die gewifl eine historisch bevorzugte Gegend betraf, aber 

sicherlich doch nicht strahlenden Ruhm im Kreise der internationalen 

Wissenschaft versprach. Man mu fl sich dieses recht klar machen, um zu 

ermessen, da fl es zundchst eine Biirde war, die Steinhausen damals auf 

sich nahm, und da fl seine Entscheidung wirklich allein von dem Drang 

nach wissenschaftlicher Arbeit und der Liebe zur heimatlichen Geschichte 

bestimmt wurde. Und dann ist es gegangen, wie es im Mdrchen manchmal 

zu gehen pflegt, wo einer, der reinen Herzens und frohen Mutes auszieht 

— ohne es zu wollen —, ein unvermutetes Gluck findet. Filr unseren Jubilar 

bestand dieses Gluck zundchst in der Arbeit selbst, in deren Verlauf er 

seine Krdfte wachsen filhlte, dann aber auch darin, da fl sich ihm ein 

dunkles und entscheidendes Kapitel der vaterldndischen Geschichte immer 

deutlicher enthullte und dafl seine unerwarteten Entdeckungen von vielen 

Gleichstrebenden mit dankbarer Freude begruflt wurden. Doch kehren wir 

zum Anfang der Arbeit zuruck: Mit sorgfaltigen Ausziigen aus Literatur 

und Akten und der Karte in der Hand durchstreifte Steinhausen das Land 

mit dem Ziel, die bereits bekannten Fundstellen genau zu bestimmen und 

zu beschreiben. Um aber mbglichst alle Zeugnisse, die der Boden aus der 

Vergangenheit aufbewahrt hat, zu erfassen, war er ebenso mit grofler
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Zielstrebigkeit bemuht zu erfahren, was die Uberlieferung der Orts- 

eingesessenen etwa von bisher unbekannten Denkmdlern der Vorzeit noch 

zu berichten wuflte. Hieruber berichtet er selbst in der Vorrede zur „Orts- 

kunde Trier-Mettendorf“:

„Damit ist unsere wichtigste ,Quelle‘ nachgewiesen. Es gait, dltere 

Ortseinwohner zu finden, deren Familie seit Generationen mit dem Boden 

vertraut ist. Mit Dank und Freude erinnert sich der Bearbeiter an die 

vielen prachtigen, gastfreien Alten mit jugendlichem Herzen und einer 

oft erstaunlichen geistigen Frische, die sich freuten, an die Stellen zu 

filhren, von denen der Urgrojlvater schon so viel erzdhlte, oder gar ein 

Steinbeil fur das Museum zu schenken, das gelegentlich im Acker gefunden 

wurde. Viele sind inzwischen verstorben; in einigen Fallen mag die Namen- 

nennung die dankbare Erinnerung an die leider immer seltener werdenden 

,Ortsgelehrten‘ festhalten.

Ein Wort des Dankes auch an die Pfarrer, Lehrer, Forster, deren Rat und 

Mitwirkung in vielen Fallen mit bestem Erfolg in Anspruch genommen 

wurden; dafi hierbei insbesondere viele Lehrer recht nutzliche Hilfe 

leisteten, bezeugt die Ortskunde auf manchen Seiten.“

Sechs Jahre lang wurde so eine Gemarkung nach der anderen durch- 

forscht, und es dauerte dann noch weitere sechs Jahre gelehrter Arbeit, bis 

endlich im Jahre 1932 das reiche Material in der „Ortskunde Trier-Metten

dorf “ gedruckt vorgelegt werden konnte. Wem es vergonnt war, einmal 

mit diesem Buche in der Hand auf Steinhausens Spuren zu wandern, der 

mufi ebenso den feinen Spiirsinn des umfassend gebildeten, landschafts- 

verbundenen Historikers, wie die philologische Genauigkeit und Gewissen- 

haftigkeit der Darstellung bewundern. Zu besonderem Vorteil gereicht es 

der Arbeit, daft auch die friihesten historischen Nachrichten in sie auf- 

genommen wurden.

Es war nun aber nicht die Absicht Steinhausens, bei dieser Material- 

sammlung haltzumachen: sein pddagogischer Sinn strebte vielmehr von 

Anfang an danach, den so muhevoll zusammengetragenen Stoff zu einem 

Bilde zu formen und der Quellensammlung eine historische Darstellung 

folgen zu lassen. Zu dieser Arbeit kamen ihm die Erfahrungen der 

„Wanderjahre“ trefflich zustatten. Durch die stete enge Berilhrung mit 

Land und Leuten hatte er eine tiefe Einsicht in die Vielschichtigkeit der 

volkstiimlichen Uberlieferung gewonnen. Er hatte die antiken Denkmdler 

nicht nur archdologisch erforscht, sondern er war auch den Sagen und 

Marchen begegnet, die an ihnen haften. Immer wieder hatte es ihn ge- 

trieben, das Zeugnis der Orts- und Flurnamen auszuwerten, und uberall
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war er bestrebt, im heutigen Landschaftsbild und in der heutigen Lebens- 

art der Bewohner Nachwirkungen der friihen Vergangenheit aufzuspiiren. 

Schon bei der Niederschrift der „Ortskunde" ist so eine Reihe kleinerer 

Arbeiten entstanden, die diese Weite des Blickes und die Vielfdltigkeit 

der Interessen ihres Verfassers deutlich zeigen. Erwahnt sei hier die 

Studie uber die Vor- und Friihgeschichte Welschbilligs, in der die 

archaologischen Forschungsergebnisse so unmittelbar mit den historischen 

Urkunden und den Ergebnissen der Sprachforschung verbunden sind, daft 

daraus ein so abgerundetes Bild von der Friihzeit einer Siedlung ent

standen ist, wie es im ganzen Rheinland vorher kaum schon einmal 

vorgelegt war. Themen wie „Die Eisenschmelzen der Sudeifel", „Tempel- 

herren und Siebenschldfer" und „Die Flurnamen im Dienste der Boden- 

forschung" zeigen, welch weite Interessengebiete die Arbeit an der 

„Ortskunde Trier-Mettendorf" ihrem Verfasser erschlossen hatte. In all 

diesen Forschungen war die Arbeitskraft Steinhausens gewachsen, der 

Blick geweitet und das wissenschaftliche Urteil gefestigt, so dafi er ganz 

aus dem Vollen schbpfen konnte, als er von 1932 bis 1936 sein grofies 

Werk, die „Archdologische Siedlungskunde des Trierer Landes" schrieb, 

die schonste und gedankenreichste Gesamtdarstellung, die die frilheste 

Geschichte einer deutschen Landschaft bisher gefunden hat.

Das Unterfangen dieses Buches war gewifi kein leichtes. Zundchst ist 

das Trierer Land keine einheitliche, in sich geschlossene Landschaft, und 

ihre Darstellung erfordert deshalb andauernd Verbindungen nach alien 

Seiten hin. Auf der anderen Seite machen es die hier schon frith einsetzenden 

historischen Quellen notwendig, die archaologischen Ergebnisse immer 

wieder mit ihnen zu verbinden. Aber gerade diese Schwierigkeiten, die 

das Hauptgewicht der Arbeit sowohl rdumlich als methodisch oft in die 

Grenzgebiete verlagern, sind dem Buch zu besonderem Vorteil gediehen, 

weil sein Verfasser in diesen Besonderheiten seines Themas dessen haupt- 

sdchlichen Reiz erkannt und sie mit wahrer Meisterschaft bewdltigt hat. 

Das Ergebnis ist ein Buch, das von den geographischen Grundlagen her 

die verkehrsmapigen und wirtschaftlichen Moglichkeiten des Trierer 

Landes zu erkennen versucht und dann darstellt, wie die verschiedenen 

vor- und friihgeschichtlichen Epochen diese natiirlichen Moglichkeiten 

genutzt und verdndert haben. Neben den archaologischen Quellen sind 

die historischen, die sprachlichen und die volkskundlichen voll aus- 

geschopft. Nimmt man dazu, dap das Buch in der behutsamen, wohl- 

abgewogenen Sprache des erfahrenen Lehrers geschrieben ist, so nimmt 

es nicht wunder, dap es nicht nur im engen Kreise der Forschung, sondern 

dariiber hinaus im ganzen Land eine uberaus freundliche Aufnahme 

gefunden hat. Das Deutsche Archdologische Institut ernannte J. Stein-
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hausen in Anerkennung seiner groflen Leistung zum Ordentlichen Mitglied 

und verlieh ihm ein Stipendium, das er zu einer Reise in die ersehnten 

Gefilde Griechenlands benutzte. In der Folgezeit warden ihm weitere 

Ehrungen durch wissenschaftliche Institute und Gesellschaften zuteil. 

Er wurde zum Ehrenmitglied des Rheinischen Vereins fur Denkmalpflege 

und Heimatschutz, des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande, 

sowie der Section historique de I’Institut du Grand-Duche de Luxembourg 

ernannt und ferner zum Mitglied der Gesellschaft fur Rheinische Ge- 

schichtskunde gewdhlt. In Anerkennung seiner grofien Verdienste um die 

Heimatforschung verlieh ihm der Herr Bundesprdsident das Bundes- 

verdienstkreuz.

Die Zeit bis zum Kriege war mit Vorarbeiten zur Bearbeitung des 

Kreises Saarburg ausgefullt, die leider nicht mehr zur Ausfuhrung ge- 

kommen ist. Denn der Krieg selbst brachte fur die wissenschaftlichen 

Arbeiten Steinhausens eine Starke Beeintrdchtigung, weil er, der ja die 

genannten groflen Arbeiten immer noch neben seinem Dienst als Studien- 

rat vollendete, jetzt von diesem fast ausschliefilich beansprucht wurde. 

Immerhin gediehen noch die Vorarbeiten zu zwei nach dem Krieg er- 

schienenen Aufsatzen uber die dlteste Bienenzucht im Rheinland. Nach 

dem Kriege hat unser Jubilar bis zu seiner 1950 erfolgten Pensionierung 

zeitweise am Trierer Landesmuseum gewirkt. Aus dieser Zeit verdanken 

wir ihm vor allem Beitrdge zur Geschichte des spdtrbmischen Trier, 

darunter eine Abhandlung uber dessen Hochschulen. Auch im Ruhestand 

ist der Rastlose immer tdtig geblieben, und wir durfen aus seiner Feder 

noch manch Gutes erwarten. Tag fur Tag sehen wir ihn heute wie in den 

vergangenen Jahren an seinem Schreibtisch im Landesmuseum, versunken 

in einem Meer von Buchern, dessen einzelne Wogen wohl wechseln, das 

als Ganzes aber nicht vom Bild Josef Steinhausens wegzudenken ist.

Ein dhnliches Meer von Buchern durchflutet auch die heimelige Jung- 

gesellenklause unseres Jubilars, wo er einem grofien Freundeskreis seit je 

ein liebenswilrdiger Wirt gewesen ist. Immer wieder hat es sich dabei 

erwiesen, daft Josef Steinhausen auch den Weinbau zu jenen Kultur- 

erscheinungen rechnet, bei denen nur das Wissen um die Vergangenheit 

und die Kenntnis des Gegenwartigen vereint ein rechtes Bild ergeben. Aber 

nicht nur mit den Gaben des Landes und der Kunde von seinem Werden 

wird der Gastfreund hier allzeit freigebig bewirtet! Schon bald erfahrt 

er, dafi der Hausherr auch ein feiner und erfahrener Kenner der schbnen 

Kunste, vor allem der Musik ist, der gem auch uber diese Dinge plaudert 

und sein innerstes Anliegen dabei oft in einem Scherz- oder Witzwort aus- 

drilckt, Wie sie ihm in unendlicher Fulle zu Gebote stehen. So erlebt der
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Gast bald mit Behagen das ,unleugbar vorhandene Wohlgef alien, nicht 

nur an der Welt, sondern auch an mir‘, von dem Raabe spricht.

In der Stille hat die wissenschaftliche Arbeit Josef Steinhausens ihren 

Ausgang genommen, aus Bescheidenheit und Fleifl, aus Geduld und froh- 

gemutem Vertrauen zum eigenen Wesen und Werden ist sein wissen- 

schaftlich.es Werk entstanden, das der Geschichte der reichen Landschaft 

wiirdig ist, deren Erkenntnis es in Ehrfurcht dienen will. Ebenso in der 

Stille hat sich unser Geburtstagskind mit viel Arbeit und Selbstbezwingung 

allmahlich die unbeirrbare Giite und die heitere Resignation zu eigen 

gemacht, die den Gang der Welt wohl kennt und trotzdem noch ,ihr Wohl- 

gefallen an ihr und sich selbst hat‘. Fur all seine Miihe sei ihm heute 

herzlich Dank gesagt: Dank dafiir, daft uns sein wissenschaftliches Werk 

immer wieder den Blick in die Tiefe weist, Dank aber auch dafiir, daft er 

uns im persbnlichen Umgang stets aufs neue Vertrauen und Freudigkeit 

gegeben hat. Diesen Dank werden ihm besonders die vielen Schuler dar- 

bringen, denen er drei Jahrzehnte lang ein vdterlicher Freund und ein 

unvergejllicher Lehrer von eigener Art gewesen ist. In seinem Leben haben 

sich die hohen Ideale des Humanismus mit der innigen Liebe zur Heimat 

zu Einem verbunden, und dieses auch seinen Schulern weiterzugeben, 

war sein hohes Ziel. Auf seinem ganzen Lebensweg ist unserem Jubilar 

Goethe ein treuer Begleiter gewesen. So seien denn auch unser Dank und 

unsere guten Wunsche zum heutigen Tage mit einem Gedicht des alten 

Goethe beschlossen, das er, auf sein Leben zuriickschauend, geschaffen hat, 

und dessen Gedanken auch Josef Steinhausen beim Rilckblick auf sein 

Leben bewegen mbgen:

„Weite Welt und breites Leben,

Langer Jahre redlich Streben, 

Stets geforscht und stets gegriindet, 

Nie geschlossen, oft geriindet, 

Altestes bewahrt mit Treue, 

Freundlich aufgefafites Neue, 

Heitern Sinn und reine Zwecke: 

Nun, man kommt wohl eine Strecke!“

schaftlich.es
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