
Buchbesprechungen 

Hessische Landesgeschichte 

He ss en in d er G e schic: ht e . Festschrift fUr Eck h'lrt G. Franz ZUIll 65 . Gebunstag: hrsg. in 
Zusammenarbeit mil Aloi s Gcrlich. Wolf-Amo Kropal. Thilo Ramm. Jilrgen Rainer Wolf und FrilZ 
\Volff von Chrislof Dipper (Arbcitcn def Hessischen Hislori schen Kommission Ncuc Folge Band 11) 
Darmstadt : Hessiche Hi stori schc Kom mission 1996.652 S. (ISBN 3-88443-032-7). 

Mil def vorliegcnden Fcstschrift wird Eckhan G. Franz - seil 197 1 Direktor des Hess ischen 
Staatsarchivs Darrnstadt - am Ende sei ner berutlichen Lau lbahn gcch rt. Angesich ts des hier zur 
VerfUgung stehenden Raums ist cs nichl mag lich. alle Tei le des Bandes vorzuslellen. def neben ciner 
biographischen Skizze des Jubilars und ei nem Verzeichn is seiner Sl~hriften 38 Beilriige enthi.ilt . d ie 
libcrwicgcnd der Geschichtc Hesscns (- Dannstadts) vom 13. Jahrhundcn bis zur Gcgcnwan gewid
met sind . 

Ocr Beitrag von Alois Gerlich " Konige - Kurfli rsten - L1ndgrafen. Minelrhein und Hessen als 
Schaupl i.i tze der Reichsgcschichtc von 1314 bis I 329" zeigt. wie d ie Ause inandcrsClzungen der 
Mai nzer Erzbisch6fe mil der j ungc n Landgrafschaft Hesscn auch van reichsgesch ichtlichen Bedin
gungen gepri.igt wurde. Valker ROdel charakterisien " Konig Ludwigs des Bayern LchnkuB flir die 
Breubcrger Damen" ( 13 17) als ci n . .l rr licht in der dcut schcn Verfassungsgeschichtc" . J. Fricdrich 
Bauenbcrg wcist nach. dal3 ,Judc nschutz und Judcnburgcrschaft im spatmine lalterlkhcn Kurmainz" 
stark van linanziellen Interessen der Kurfli rsten bestimmt warcn . Die Kurflirstcn machtcn - auch in 
Konkurrenz zu anderen Terri torialfUrsten - die Judenburgers(:haft Zll einem Instrument landesherr
licher Polilik. Karl Otmar Freiherr \'on Aretin zeigt in seinem Be itrag "Landslande und ka iscrl iche 
Pol itik im 18. Jahrhunden", we1che Bedeutung der Kaiser und \'or allem der Reichsho frat in Wien flir 
das Fonbestehen der Lalldsti.indc in den Territorien des Reiches hanen . Ohne den Rlickhalt in \Vicn 
hatlen die bayerische Landschaftsverordnung Ulld die wu rttembergi schen Stalldc kaum Obcr1cbt. 
wiihrend andererseit s weder Kaiser noch Reichshofrat di e Errichtung ei nes absolutistischcn Rcgimcs 
in Brandenburg- PreuBen verh indcrn konnten. 

Eva-Marie Fel schuw stelll d:.r, wic die Entwicklung der GieBcncr Uni versitiit in dcn K'llnmern der 
Landstiinde des GroBherzogtu ms von 1820 bis 1848 diskut icrt wurde. 

Im Hcrzogtum Nassau wurde di e Leibc igenschaft bereits am I. Janllar 1808 - fril hcr al s in den 
.mdcren Staaten SOd- und SOdwestdeulschlands - aufgchobcn . Winfried S(~huler erkHirt die Bedeu
lUng der Leibc igenschaft in Nass:1U und erlaUlcrt . in wc1chem Zusammen hang ihre Au fhebu ng mil 
dem Zic l der Sehaffung eincs mode rnen StaalsbOrgertums steht. ChriSlOf Dipper bcleuchlet d ie 
Entwicklung der Gewerbefreihcit im GroBherzogtum Hessen. Er geht dabei auf die thcorcl isc hcn 
Grundlagen ei n und verweist auf die Ent wick1ung in anderen dcutschen Staaten. Auch der Bei lrag von 
Thi 10 Rarnm Ober das Gcsinderecht im GroBherzogtum Hessen im 19. Jahrhllndert enthiilt zah Irc iche 
Hinweise auf andere Staalen. 

Dic . .salons irn alten Frankfurt ". di e von Wolfgang KI6tzer vorgestc llt werden, s ind cincr wei lercn 
Erforschung wert. auch wenn sic ni cht mil den Pari ser oder Wiener litcrarischen Sal ons vcrglcichbar 
sind . 

Heinz Boberach inform iert Obcr " Die Berichle der Obcrlandcsgerichtspraside ntcn und General
staatsanwalte aus Hessen im Zweiten Wellkrieg". einen Aktcnbcstand des Bu ndesarchi vs. dcr noch 
wei ter ausgewertet werden kann . 

Ein ige der biographischcn Sk izzen des Bandes so llen kurl. crwiihnt werden: Hannclore Schneider 
stcUt Herl.Ogi n Charlolle Am:.lia \'on Sachscn-Meiningcn vor. die sich naeh dem Sicbenji.ihrigen 
Kricg al s Regentin gruBc Vcrdiensle um die Ent wicklu ng ihrcs Herzogtums erwarb . Erich Zimmer
Illann portralicrt Graf Karl Rcinhard . der in seiner d iplomati schen Karri ere im Dienst Frankreichs U.:I. 

von 1808 bi s 18 13 franz6si scher Gesandter am Hof Konig Jcro mes in Kassel war. In der Skizzc des 
hessischen GeneralstaalsanwaltS Fritz Bauer slellt Manfred K6hl er vor allem dessen Bcmu hu ngen 
um eine Justizrefarm und d ic Aufarbei tu ng der NS-Vcrgangcnhei t heraus. 
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J [irgen RaincT Wol f prii.;cnticrt da~ Bi Id. d ..... d ie Gc:-~hichh~chreibung \'on Iknricnc Karolinc. deT 
.. groBcn Landgr:ifilc und ihrcm KTCi). gezeich ncI hat. 

Vun den nClIn Bcitriig!.! l1 . die tier Stadt Darm:-. ladt gcw idmcl ~ind. ).ind flir Lc:-.cr :tU~ Kurhessen 
viclk idH die tibcr die TH \'on bc~ondcrcm [ntcn,:::-.,c. Hclrnut B6hmc und Marian nc Vid ll:1US ~chcn 
die THD ab .. rine Anlw(Jrt aliI' die Strukturkrbc de.; au .. gehcndcn 19. Jahrhundcrt:-.". Ein wcitcrcr 
Ik il rag \ nn Fra u Vic/l';Hl, bch;mdclt das Thema Studcn(cn und Pol itik an der T HD Iwi:-.c hen 19 1 R 
und 193.1. 

Die \ ieT 1c-17Icn Bci tra!.!!.! tier Fc~t~chrifl :-tamrncn ;1lI, dCIll Bcrcich GCM.:hidu ... - und Archivwis--
:-cn ... c haft. OnnaT Franl' bcnennl . .2ielc tlnd Aufgabcn deT Ge ... e lbchaft Hi T Untcrnc hmcnsgeschichtc". 
Hcrmann RlIm~chottcl di~klltiert d ie an.:hi \ i:.chen Au ... \\ irk ungen der ncucn inform:ttion~- und 
~OInmunikation:-'lechnol\)gi ... chcn Entw ickl ungen, Volker Ekh[er und Wo[f-Arno Kropa t ste[len das 
Proje~t "Wider), tallll und Verfo[gung unte r dern Nati onal$ozia [isrnu~ in Hcs ... e n" vor, und Thomas 
Langc will Illit :-.c inc1ll Be itrag daw ermunte rn , " LchNLk kc au~ dcm Schularch iv" in den norma[e n 
Gcschichtsuntcrricht ci ntlicBcn w lasse n. Eherlw rd Mer 

P op p. Pe tra: Mini ... lervcralll wort[ic hke it und M ini ... tcra nklage i III Spann ungsfe[d "on Verfa ... sungs
gcbung und Verfa:-.sung:-.wirklkhkeit: Ein Beit rag lOr Verfa:-. ... ungsge),chidlle de ... Kurfilrstelllum s 
Hc ...... c n (Juri),tischc Schriflcnrcihc. Band 8 [ ) Mli n ... tcr: Lit Ver[ag. [996. ~32 S .. 6H.80 DM . 

[Ill Zei ta[ter der ~on ... titutione[[en Monarc hie fil [utc da ... Bemu hen. M in ister gegennber den Stiinden 
vcr:tnt wort [k h zu machc n. zu r Entwicklung der M in i ... tcranklage vor Gcric ht. Dic:-.e), Verfa hren 
.... p ie ltc in Kurhc ...... c n. des:-.cn Verfa ... sung von 183 I nic ht nur das Recht auf. sondern die Pt1ich t wr 
M ini),tcra nklagc be i Vcrfa:-.sungs bruch vorschricb, ci ne groBe Ro[[e, Die vorli ege nde Arbei t - im WS 
1l)951l)6 am Fachbcrcieh Rce ht :-.wi ... :-.enschaften dcr Philipps-Unive rsi tiil M arburg als Di ... sertation 
angcnommen - unter ... ucht die hes ... ische Ent wicklung der Jahre 18 15- 1866 auf der G rundlage der 
ein ... chliigigcn Aklenbe ... tandc de ... Marburger Staal ... arr.:h iv .... 

Nach e ine r priiLi:.cn Anal) ... e der Tcrm ino logie und der Grund lagen w ird im Lwe ite n Te il der 
Unter ... uchu n,g die Mini:.tervcTantwortlic hkeit in den Verfa:-. ... ung'..verhandlungcn in Kurhessen e rliiu
len. dc ren Rahmenbedingungcn durch den Deu t ... chen Bund vorgegeben w;lre n. Da ... The ma 
M in i ... tcrveran wonlich kei t \\urde Lwar berei l ~ IH15/ 16 d i ~ku t ien. aber eN nach de n Unruhen des 
Jahre ... 1830 wurde e ine Verfa~~u ng c rarbeilel. d ie 'llll 5. Januar 1831 in Krafl lr:l1 . Die Verfasscrin 
arbei let he r:tlls. w ie di e Be~ti1llmungen nber di e M ini~ terveranlwortl ichkeit im Laufe de r Ve rhandl un
gen ver;indert wurden. Ei ne ~y:-.temali sc he Einon.lllllng muc hl dellll ich. daB die Regelungen in 
anderen deutschen Staatcn (Wuru cmberg z. B.) um f;mgreicher ware n. 1848 ge lang c ... lwar. auch die 
Verantwortlic hkcit de ... Kricg ... m inisters in d ie Verfa ...... ung au fzu~~ehmen und ein Gesctz iiber die 
Be ... ctzu ng de ... Oberappc llationsgerichts zu "crab~chieden: beide Anderu ngcn wurdcn aber im Zugc 
der reaklionaren Po litik wieder aufgehoben. Am:h die Diskussion liber die Ver:lIltwortlichkei t der 
M in i ... ler in den Jahren 1852- 1860 und bi ... hin Lur Wicdcrei nfiihrung de r Verf .. ~sung von 183 1 wird 
au ... fi.ihrlich referiert und er[;iute rt . Der d riUe Te il der Arbeit ist de n konkreten Ank lageverfa hren -
gewidmeL Wiihrend I X31 der Antrag auf An kl agc gege n den Kricgsm in i ... tcr \'on LoBberg noch LU 

dc ...... e n Entlm .... ung du rch den KlIrprinLen ge fUhn haue. bl icben di e weilcren Ve r:-.uc he e rfolg los. Die 
Verfahren gegen Has ... e npl1ug ( (833). von Hanste in ( 1 839-~ I). Hassenptlug. Ba umbac h. von Haynau 
(1850-5 1) ... cheite Tle ll . wei l der Landlag :tll fge lihl wu n k uder da~ Gericht d ie KIHge abwi es. Das 
Vcrfahren gege n Abee wu rde 1866 durch die pre uBbche Annexion hintal li g. Die Verfassc rin bc
:-.chl icl3t die Pribelltalioll der einLelnen Verfahre n jcweils rnil c iner krit ischen Wiirdig ung. Sie betOllt 
die BedeulUng der Bc ... ell ung de ... Oberappellat ion~g(·richt .... verzkhlel aber darauf. d ie Richter
pcr ... onlich kei len und ihre pol itbdlcn Positionen n;iher LU untcr ... uchc n ( der aut' S. 26 1 angeftihrte 
Hupfeld war ubrigcn~ Theologe und nicht Ric hte r ). E ... wi rd dcu ltich. daB da ... j urbtbe he Verfahren 
nkht gee ignc t war. die polit i ... dlcn Au ... e ina ncler ... ellu ngen im Sinne der Sta nde zu loscn. Wei terfUh
re nden Urtei le n der Vcrra ... ~cri n kann man :-. ic h aber nicht ohne wei teres ;lI1sch lieBcn. Ihre Krili k. daB 
e:-. ver ... iiumt wurde. da~ . .fchlcrhafte System (i. c. der Minislerank[age) sy~temtran"'lenden t wciler
l llentwickel r'" (S. 185) i.iber ... ch~itz t wohl die Moglich kc iten cler S tancle. Und IR62 wur Ill . E. bum 
ci ne Rcge lung rnoglich. d ie iiber d ie Wicdcrherste ttung der Vc rfassung von 1831 hin;ru sg ill g. Die 
Vc rfa ....... e rin vertriu hi e r die Auffa~sung. daB rnit dieser Wiederherste lt ung di e "Chance. ei ne bessere 
Verfassllng zu e rhalten .... verta ll " war (S. 1883). Irn Anhang werden auf 32 Scitcn wichti ge Gesetze 
in Au ... zligcn pr~i.-.entiert: auf ein Reg ister wurde verz ichtcl. Eberlrard Me\" 
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Ball en b e r g. Friedrich / Ekkehard Kal sch/ Herbcn Ke m!er /K!au ... Martin S,l uer (Hr:-.g.): 
Aspckte proteslanti sc hen Lebcn s im hessiM:hen und nas~aui~chen Raum. Fe~bchrift flir Kar! Dienst 
ZUIll 65. Geburlslag . • QueUen und Studien zur hessi~chen Kirchengc'-Ch ichte. Bd . I. He~~i~che 
Kirchengeschichtliche Vcreinigung. Darmsladl 1996.272 S .. 16 ~w. Abb. 

Es ist s ic her kein Zufall. d,18 der er~te Band der neu in~ Leben gerufencn Schriftcmcihe .. Q uellen 
und Studien Lur he~~i ~c hcn K irchengeschich te. Bd. I". Karl Dien~t gewidmct wurdc. Der J ubilar hat 
s ich nicht nur al s Vor~tandslllitglied der Kirchenge~chichll ichen Vcrcinigllng. "ondcrn auch als 
Ver:ultwonlicher ihrcs bckannten Jahrbuches. von delll er 27 Biindc red:,ktioncll bctrt;!ul hat. groBe 
Verdien~le erworbcn. ()iensl ist aber auch e in ancrkannter Didakt iker und Kirchcn h i~torikc r mil einer 
brei t :lnge legten P:l leHe von Publ ikali onen. Sein dcm Band bcigegebcnc .. Schriftt;!nverl'eichni~ von 
Han1>-Joachim WUllkc cnthiilt :tllein 25 Monographien und Einzebchriften und 345 Aufsiilze. 

Der Obcrk irchcnrat und Honorarprofessor an der Staatlichen Hochsdlllle fUr Mu~ik unci Dar~tel
lende Kun:-. t in Fr:mkfun und an der J ohann-Wolfga ng-Goct hc-Univer~i t iit war b£w. i~1 noch in 
mehreren Grernien c rfolgre ich tiitig. se it 1971 1I Jahre ab Vorsitzcnder de~ Theologische n Ausschus
ses in der Synode der Evan gel i ~chen Kirche in Dcutsch land . ~e it 1974 al~ Zweite r Pribident der 
Luthergescll:-.chaft lInd sei t 1987 als Direklor des Deutschen In,litut:-. fUr Bild un g und Wi:-.:-.en in 
Paderborn . 

Dureh die vorl icgende Fe:-.t~chri ft gewli rdigl wird al so ei n Mann. der die:-.c AU~/eichnllng durchau~ 
verdi elll hat. EIlI:-.prechend der urnfangreichen Tatigkeit des LU Eh renden ist auch die ~hl der 
gralulierenden Theologen. Hi ... toriker und Freunde. die Oiensl dureh eincn Beitrag aU"7.c ichnen. 16 
Auf1>:itze d(.'Ckcn e ine breitc Zei tspanne vom Spatmittelalter bi1> lu r Gegenwan :IUS redu unter~chied~ 
lidl~~l Sach· und Faehbcreichcn ab. Sie rcichcn \'on den BlItLbaeher Kugelhcrrn (A rtur Rlihl). Fragen 
der Ubcrlicfcnlllg Lur Reieh:-.- und Re formation~ge~("hiclHe (Frill Wolf). \Cf\chicdcncn Lcben~bil 
dcrn (Gi.inth(.' r E. Th. Bczzcnbergcr t: Jochen De~el). Fragen LU Ill Ge~angbllch bis hin £u diakoni
M:hen Einriduungen (Manfred Knodt: Gerhard Leh rnann). Sclb ... t der Kin:henbau (0110 Bbchcr) ist 
:mgcsprochen. cbcn~o die Kin:he wahrend dt.:r NS-Zei l (Hermann 0110 GeiBlcr) und der Wider .. land 
gegen den N:llion<lI~Ol i"li ~lllu~ in der PerMJn Dietrich Bonhocffer:-. (Berml Ja:-.pcn). aber allch der 
Neubcginn kirchlicher Arbcit nach 19-15 in Na1>:-.au ( Klau~ Martin Sauer). um nur einigc der Arbeiten 
7.U nennen. Dcr Titel de~ Buches drlickt die groBc in halt liehc Brci te trcffcnd au~. Die Autoren :-.ind 
durchweg :lu1>gcwiescne Fachleule. die auch in Kurzbcitriigcn c l w:l~ mitl'ulei1cn h"bcn. Ocr Jubil ar 
di.irfte. wie ~ichcr auch cler LC1>cr. rnit de r Publikation zufriedcn ~ein 

Friedrich·Karf IJ(/(l~' 

Z u I a u r. Jochen: Verwaltllng dcr K uns! oder K un ~t der Verwaltung: KullUfvcrwaltung. Kul turlordc
rung unci Klllturpolitik de~ Lande~ Hesscn 1945~ 1960. Wie.;badcn 1995. 217 S. 

Das dreijahrigc Quel1cn:-.tutliulll h,lt :-.ich gelohnt: Jochen Zul;luf hat ... ei ne 199-l an der Frankfurter 
Univer:-.il:it angcnolllmenc Di :-.senalion etwas e rwe ite rt und in der Rcihe .. Beitr:ige zur Gc~(:hichte 
Na~:-.au~ und de:-. Lande:-. He1>1>ert" ' verOffcntlich1. Au~gewertet wurden in eNer Linie Akten de~ 
Hes~ischen Kuhu1>m ini steriums. die im HaupI~taal~"rchiv in Wic~baden lagem. ;nlllJichc Vcrlalltba
rungen de:-. Mini :-. te riurn :-. und der Regicrung. Landtag~- und Au:-.:-.dml3prolokoll e :-.owie he ... s i~l·he 
Zcitungen und Zcibchriften. Enbtanden ist e in Sl~hHh:-. ig gegliedertc:-. Buch. dOl" .. chr gut geeignct i ... l. 
um :-. ich einen er:-.ten Ubcrblick zu \'erschaffen liber die Anflinge hc".i~hcn Io.uhurpolitbchcn H:tI1-
delns unte r den kritiM:hen Bl ieken der US-Bes<ltzung:.mal"ht bi:-. Lu m Jahre 1960. dem Enddalulll 
Illoglicher Aklenein~icht dureh den Autor. Auf die komp .. kte Schilderung dc:-. Io.ulturpoliti~chen 
Ncuanfang:-. und die wicder enb tehenden gesetzlil"hen R:lhlllenbedingungcn der Kultu rpoli lik. die 
Will Ver..t:indnb utlvcrzichtbare Verwaltung1>slruktur de~ Kultu~mini:-.lcrium~ ,amt ~einer pragenden 
Akleure und die programlllati~chen Grundzlige parteipoJi ti1>cher Kulturpolitik (SPD und C O U) 
fo lgen d:lIln imlwei(Cn Teil de~ Buches die einLe lncn Bereidle der .. 1>c honcn KUn!'>tc": St"at~theater. 
pri vate Bllhnell und Wandert healCr. Bildende Kun ~t. Treu handverwahung dc:-. cin~t preui3i:-.chen 
Kunstsc hatzes. Filmbcwertung und staatliche Lileraluriorderung. 

Betont werden mult und das tut auch Jochen Zulauf. daB keine Ge:-.arnl.~chau de:-. kulturellen 
Lebens in Hesscn vorgelcgt wurde. Thema des Buches iSI die KuJturfOrderung dUfCh die Landesbe
horden und eben nicht die Kultur Hessens. Im Zcntrum der Stud ie slehcn di e klln~tlerischet1 Bereil'he 
Theater. MU 1>ik . Bildende Kunst. Film und Litcratur. Untcr1>uch, wird dcren mini~lcriel le Fiirderung. 
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die .. darauf bezogene VerwaltungstiitigkeiL die von Landt:lg und Landesregieru ng flir diese n Bereich 
fcs tgc legten Vercinharu ngen und Rahmenbcdi ngu ngen sowie die in der Offentlichkeit ge fi.lhrten 
Diskussionen ilber d ie MaGnahmen staatlicher Kulturpol itik". Folgerichtig findet der Lcscr nur wen ig 
Aussagell zur Sch ul - llnd Wissenschaftspolit ik. Juge ndarbcit, Erwachsenenbildung. Kirche oder auch 
zur Dcnkmal pfl cge. Ahcr gcrade durc h diese thelll:nise hc Verengung gewinnt die Studie. Di ese 
Vorgehensweise ermoglicht es niimlich, ge legelltlich vom nur groben Raster dcr Obcrsicht ubzuwei
chen und die Darstellung in Ansiitzen angemessc n zu vertiefen. So geschehen etwa bei der Betrach
tung der Vorgesch ichte der ersten ,.documenta" oder auch des " Damlstadter Kun ststrci tes". 

Interessant und aufschluBreieh si nd auch die Ausfiihrungen ilber die Forderung der ehemals 
st:mtlichen Bilhnen in Wiesbaden, Darmstadt und K:Issel. Schon am 2. Miirz 1946 wurden die 
Weichen filr das hcute oft gescholtene Offentlich-rechtliehe Theatersystem gestclh . dessen Erhal t 
allch in damaligen Zc iten knappen Geldes den grol3ten Teil des Landes- Kllhuretats verschlang. Die 
Folge: Fur Wanderbu hnen oder Privattheater, denen die Wahrungsreform reihenweise den Garaus 
machte. sowie filr bildende Kunstle r, Film und Liter:ll llr verblieben nur geringe FordermitteL deren 
Vcrgabe zwangsliiufi g naeh dem GieBkannenprinzip erfo lgte. 

Oberzeugend fi.lhrt Zulau f den Nachweis. daB Kulturpol itik in Hessens Stunde Null eben kei n 
bclachclter und nur nachgeordneter Bereieh allgcmeiner polit ischer Weichenstell unge n war. sondern 
gerade vor dcm Hintergrund des beginnendcn Aufbau s cincr demokrati schen Gesc llschaft im Naeh
kriegsdeu lschland zentrale Bedeulung hatle:" icht nur, daB sich die westdeu lschen Poliliker zu m 
Wicderaufbau einer demokratischen Gesellsc haft wesent lich an ku lturellen Wen vorslell ungen orien
ticnen. ihnen gait auch die Offcntl iche Forderung der Kultur als HerLenssachc und :lls unu lllstoBliche 
gcscl lschaflliche NOlwendigkeit .·· Dirk Baas 

Ortsgeschichte 

C h TO n i k der Sladt Ba una I a I , Bd. 2: Miuclalter und frtihe Neuzei l. Hrsg, vom Mag istrat deT 
Stadt Baunatal. Baunatal 1995, 360 S .. zahl r. Kanen und Abb. im T. 

In se inem Gelei twort weisl Heinrieh Pflug auf den Ge ist des Minelaltcrs hin, den das Sild 
.. Christu s allf dern Rcgc nbogcn" auf dern Einband des vorliegcnden Bandes plasti sch zu m Ausdruck 
bringL Neben dern Aspekl der Frolllmigkei l wi rd ein zwci lcr Schwerpun kl in dicsclll Buch erkennbar: 
die Au swirkungen der lerri lorialen Kiimpfe zwi schen den Landgrafe n von Hessen und den Erzbi scho
fen von Mai nz. Ous dunkle Brau n des Einbandes soil die Verbundenheit des Landmannes mit se inem 
Gru nd und Boden ZUIll Ausdruck bringen, wm:11 dic meislen Beitrage das Thema .. Grundherrschaft .. 
beriihren. 

Eingangs beschrei bl Brigilta Viis den landlichen Raum im Mittclalter und deT frti hcn Neuzei l unter 
dCIll Aspe kt der Landbcvolkerung , Landwinschaft und Siedl ungsentwick lung der Baunatalgemein
den . Mil Rechl sieht sic den Obergang vom Minelallerzur frii hen Neuzeil in Hesse n in der Reg ierung 
Phi I ipps des GroBmutigen. der in der Landgrafsc haft di e Reformalion einftihrte und nu s dem cingezo
genen Klostergul die erste hessische Uni versi tiil Marburg sliftele. Es ist allcrdings zu wc itgehend. daB 
d:UllUl s Hessen zu einem modcrncn Territorial stam geworden ist. Di e Verwaltungsreformen Phil ipps 
liefenen lediglich die Grund lagen. auf denen se ine Nachfolge r weiter bauen konnten. Die Dorfer 
Allenbauna. Kirchbau na. AltenriUe, GroBenrille. Rengcrshausen, Guntershausen und Hcnings
hausen. die die heutige Stadl Bau nalal bilden . we rdcn illl 11. und 12. Jahrhunden crslmals in den 
Que llen erw.iihnt. Sie werden aber im Mittelalter nichl in Aklen - diese trelen ersl in der frti hen 
Neuzeit auf - . sondern in Urk unden und Kopiaren namentlich genann!. Die Namen " Ritte" und 
" Bau na" konnen bisher nicht schli.issig erkliirt wcrden. Mit Sicherheit gehOren s ie der ti lteslen 
Namensschicht an, wiihrend die Orte mil -bach. -dorf lI nd -hauscn in einer spti tcren Sicd lungsepoche 
entstanden sind. Es muB frag lich bleiben . ob sie dem 8. Jahrhunden wgeordnet werden k,6nnen. 
Zumindest di e auf -hau sc n endenden Onsnamen we isc n in eine spatere Ze iL Unklar bl eibt. was die 
Autorin Ill it den .. Volk srcchten" mein!. in denen sie die frti hesten Quellen zur Landwirtsehaft siehl. 
Zum besseren Versliindni s sei angefUgt. daB unter dem Hochmittelalter das 12. und 13. Jahrhundert 
verslanden wird . Bei der Drcife lderwirtschaft is! zu betonen. d:IB sie weit iiber das Millelalter hinaus 
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bis ins 19. Jahrhundert die vorherrschende Form der Feldbeslell ung war. Korrekl ist. daB die 
Enlwicklung der Grundherrschaft mil der Ausbildung des fran ki schen Ko niglu01s zusammenhangt. 
Unler de01 Fronhofverband ist eine agrarische GroBherrschaft zu verslehen, die auch Vi l1ikation 
ge nannt wi rd und 5ich spiilcr - etwa urn J()(X) - allmah lich in Kleingrundherrschaften aunOsle. 
AusfUhrli ch gehl der Beitrag auch auf die bauerliche Erblei he. das .,A llodium·'. das Aussehen der 
DUrfer. d ie Vergabe von Miihlen und die spalmillelallerliche Agrardepression ei n. Am Beispiel 
namenllich genannler Einwohner in den Quellen wi rd deren enge Bindung an die Klosler Ahnaberg. 
WeiBcnslCin und Breilenau deullich. Wichtige Aufsch1Usse iiber den Umfang des biiuerlichen Besil
zes vennineln die im 5taatsarchi v Marburg verwahnen pnuggeldregisler der Baunalal gerncilldell . 
Das WachSlum der Durfer in der friihen Neuzeit losle eine belrachlliche soziale Differenzieru ng aus. 
Neben die vollbliuerlichen Hii fner oder Ackerleute lrat eine erhebl iche Zah l un lerbiiuerlicher KOlner 
oder K6l1cr, die nun erst mal s zahl enmaBig erfaBt werden kOnllen. 50 bctrug im Jahre 1539 der Anteil 
der KOller in Altenbau na 62. in Kirchbauna 71 und in GroBenrille 80 Proze nt der biiuerlichell 
Gru ndbesitzer. GroBen Einn uB auf die hessische Land- und Forstwirtschaft Ubten die Salbiicher 
Ph ilips des GroBmiiligen und die Verwaltungsstalislik des .. Okonomischen Slaales" se ines Sohnes 
Wilhelm des Weisen von 1583/85 aus. 

An diesen Beitrag kniipfen themati sch die Ausfiihrungen von Thomas Sc rgej Huck tiber den 
.. Verlauf der Bes iedlung des Bau nalal s von der Ersterwahnung in den Schriftquellen bis in das 13. und 
14. Jahrhunden" :m. Hier schliigt er einen Bogen von der frankischen Ze il bis in das Vorfe ld der 
Herausbildung der landgriinichen Arnlerverfassung. Begonnen wird mit den bciden altesten Onen 
Baun:l und Ritlc. wiihrend im niiehslen Sehritt die Ausbausiedlungen dcr friinkischen Zeil in ihrem 
Verhaltnis zu den alteren Oncn und zum pol iti sch-gese ll schaft liehen Umfeld bclrachlel werden. Fiir 
die verkehrsmaBige Ersch lieBung des Bau nalalgebiels war wichtig. daB cs mi l dcrn Nord-, Nordwesl
und OSlverkehr iiber den fo nwiihrend genu tzlen Kasseler Fuldaiibergang verbunden war. Verdiensl
voll ist die Zusarnmenslellung der Urkunden und anderer miuelalterl icher Quellen. die iiber die 
iiltcSlen Siedl ungen und ihre Erweilcru ngsone GroBenriue und Kirchbauna AufschluB gebcn. Die 
ersle Erwahnung Rilles findel sich im .. Breviari um Saneti Lulli". einem Giiter- oder Zinsverzeichnis. 
das den altcsten Besilz des Kloslers Hersfe ld cnlhiilt. Zu den i01 Baunatal bcgiilen en Grundherren 
geh6nen auch d ie Kl oslcr WeiBcnstcin. Merxhausen und Hardehausen sowie d ic Marbu rger Deutsch
ordenskommcnde. Gleichfalls nachwei sbar als Grundherren sind die Kloster Breitcnau und Ahna
bcrg. d ie Grafen von Schaucnburg. die Mainzer Bischofski rche und das Maninsstift in Kassel. Weiter 
erschei ncn in di eser Reihe Adelsfamilien (von Dal wigk. Elbcn , Hen ingshau se n. Hundelshau sen. 
Treffurt u. :t.). Dcr Verfasser kom ml hier zu dem SchluB. daB der Siedl ungsvcrlauf im Baunat:!1 nur 
unwesellll ich von den in dcr Forschung vertrelenen Modellen abgcwichcn ist. al so kcineswegs cinen 
Sonderfa ll darstelle. Von bcsonderem Nulzen sind die AusfUh rungen Ubcr die einzclnen Orte des 
Baunalales. di e auf der Auswcrtung von Urkunden und sonsti ge n millclulterl ic hen Quellen bcruhen . 
Dubei werdcn uuch WUstun gen in di e Betrachtung ei nbezogcn. 

Die Erstcrwiihnung .. Rittahc" im Breviarium Lulli bchandelt Ulrich Hussong. Diese fUr die 
friihmitte lallerlichen Besitzverhiiltni sse wichlige Que1le ist in ein Kopia lbueh dcs Klosters Hersfeld 
ei nget ragen, das aus der Mine des 12. Jahrhunderts slam mt. Der Text des Breviarium ist sehr 
wahrsche inlich in den Jahren 802 bis 8 15 zusammengeslell t und dann Ende des 9. Jahrhu ndens 
iibcrarbcilet worden. Die Zeitgrenze der darin erfaBlen Eintrage iSI bis Win Bewe is des Gegenlei ls auf 
775 zu dalieren. Man kanll nichl O1ehr festste llen. wann die erwahnten Orle in Hersfelder Besilz 
geraten sind . Das Brevarium IaBt erkennen. daB das Kloster Hersfcld nichl Uber cine n geschlossenen 
Gru ndbesilZ in Rine und den anderen Dorfern. sondern nur Uber ei nen Teil verftigl hat. \Vie alle 
Kloster suchte Hersfeld den Streubesitz durch Tausch oder Verkauf abzusloBcn. sah also die Besitz
verteil ung als unpraklisch an. Die hersfe ldische Bes itzung Rine verblieb im Besitz des Kloslers und 
wurde nicht n:lch wenigen Jahren an Frilzlar wei lergegebcn. Wie Hussong we iter ausftihrt. haben 
freie Personen Riue in den Besitz von Hersfeld gebrachl. In Ritle liegende Bes ilzungen wurden auch 
dCIll Kloster Fulda gesehenkt . was in dcm Vcrmachtnis eines gewissen El1gefhere deull ich wi rd. 

Mi chael Frase besc haftigt sich mit der ersten schriftlichen Erwiihnung Bau nas in einer Kai ser
urkundc Hein ri chs 11 . Dieses wichtige Schriftstiick wurde am 26. J:muar 101 5 in Frankfurt ausgestellt 
und bcinhaltct die Ubenragung all cr NUlzungsrcchte im Dorfe Bauna im Hessell gau an das Klosler 
Hersfeld. Mog lichcrwe ise war der Schreiber ein Kleriker des Hersfe lder Abies Gode hard. def 
zumindct fUr den Zei lrau m 1011-10 15 nachweislich im hessischcn Raurn gclcbt hat. Das an der 
Urkunde befestigte Siegel entspricht dem ersten Kai sersiege l Hei nrichs 11 .. d:1S das Bild des thronen-
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den Herr~l:her~ erH hal!. Unterlcichnet ist die Urkundc mit dem MOllogramm des Herrschers . neben 
dcm noch der Kanzler GUnlher und dcr Erzkaplan Erchanbald gcnannl werden. Durch oen Wortlaut 
del' Urkunde wiro ein Bes it!.wcch~el flir den Orl Bauna festge halten. Dic~er sch ied au~ dem Eigenlulll 
de~ K :li\cr~ am und gi ng an Hersfe ld Liber. fiel aocr ~p;Her an da~ Klo~tcr Breitenau. Da~ chemalige 
Krongul la III \ich nach dem Lagcr-. Stuck- und Steucrbuch von Altcnbauna ungefi.ihr lokali ~icrcn. 

Dicses und andcre Qucllcn vcrdeullichen. dail die :t llen Onschaftcn Bauna und Rilte keine geschlos
~encn Diirfcr. ~ondern wcil all~gcdehnle Sicdlungen waren. 

Ober den heiligcn Heilllerad UIH..I Hasungen mit Blick auf die Ge~chichle de~ Klo~lcrs im 11. 
Jahrhundcrl und dessen Stellung zwischen Hcrsfcld und Hirsau \chrcibl Karl Hcinrich Rcxroth. Er 
bnn hier auf die urk undl iche Uberliefcrung und die Ge\chicht"schreibung wie die Annalcn Lamperts 
\'on He"fcld und die Viw Heimerad" aus der Fedcr de~ Monchs Ekkeben von Hcrsfe ld zu riick!!rei--fen. Von bc\onderer Bedeulllng i,1 einc Urku ndc Erzbi\chofs Sicgfricd I. \'on Ma in? au, dcm l ahre 
1074. die llher die Griindung de..; Klosters Hasunge n Aufschlul1 gib!. Hasungen wurdc rasch zum 
nordl ich.,\cn Vorposten der c l uni:l!.en~ i schen Re fortnbewegung. \'011/0£ aber schon :UI1 Endc des I I. 
lahrhundcrt, seincn Oberg,tng in das kai sertreue L:lger. 

Pe ter Ungla ubc ste]]t d .. " Klo'l!!r Breilen:tu ,wi,chen geisl lichen und welllichen Inlercs\cn vor. Es 
\\'ur~~ I 11 3 \on Graf Werncr von Griiningen gegrii ndet und rnit MOIll,:hcn aus H irsau bel>Ctl t. Dur('h 
die Ubcrtragung der Vogtci an die thi.iringi~chcn Ludowinger kontHen diese ihre M:tdubasis in 
Nordhe~~cn weitcr ausb:tuen. D.unit gerict da~ Klo~tcr in die Auseinandersetzung lwi~chcn den 
Landgrafen von Thuringcn lInd den Erzbi schiH"cn von Mainz. Allrnlihlich kam Breitcnau in imrner 
groilere Abhiing igkeil zu dell he~~ischen L:mdgral"cn aus dcrn Hallse Braban!. Wic d ie anderen 
hcs" i ~c he ll K ](hler wu rde e~ 1527 \'on Phili pp dern Grol3mutigen ~iikularisien. 

Mil der I.irchlichen Organi :-.ation im Baunatal bi~ wm Au~gang de~ Mil1clahcrs bcf:t111 ~ich Werner 
Wolbing . Au~gehend von der Mb!'>ionierung in der Fntnkcnzeit behalldelt e r die Voglci rechle Adligcr 
i.ibcr die Klihler Breiten:tu. N(lrd~ hausen. WciilcnMei n und Ahnaberg. den Machtbcrcich der Grafen 
\'on Sch:lUt.!nburg. die Palronate lInd Kirchbauna und GroBenritte al~ kirchlit"he Zen trcn tier Bauna
lInd Riltc-Dilrfer. 

Es folgl der Bei trag \'on Rudolf Knappe libcr .. die millelaltcrli chcn Burgen und ihre Be~i ller im 
Umkrei~ \'on Baunatal··. Irn Minclpunkl der Belrachlung slehen die Schauenburg be i Hoof und die 
Burgcn NiedenMein. Falkcn~ lc in. auf dcm Hahn und oberhalb \'on Grifte. Alle diese Burgen spiclten 
in den langw icrigen Kiimpfc n 7.wischen den he"i'l'hen Landgrafen und dcn Main/.er ErLbiM:hOfen 
e ine wichligc Rol le. 

Gcr!larcl Krug belcuchte t die Gcschichle des Ril1ergeschlechl\ \'on Hert ingshall~en unci seiner 
Besitzungen. Bekannl wurde e~ vor allem durch den .. Kaiscrmord bei Kleinengli s". womit die 
Mordtat Friedricho.; \'on Herlingshausen an dcm in Frankfurt allcrding~ erfolglos wm Romischcn 
Konig \'orge'l"hlagenen Her7..0g Fricdrich von Brmlll,chweig und Li.ineburg gcmcinl i,,1. 

Gle ich fall \ \on Peter Ungla ube 'tanum der Bcilmg i.iber .. d: ... Bau nalal im Spiel dcr tcrritorialen 
Mikhte". Er anal y~ien den Autbau dcs lalldgraflichen Einflu~~c:-. il11 Baunalal. dic Verdri.ingung dc, 
Ort sadcl ~ aus der Grundherrsc hafl. der hiiutig dUfCh di e Ubernahme von ArlHcrn in da~ Ge meinwesc n 
eingeg licdcrt wurde. lInd die Fe~tigung der Landeshcrr~chaft dcr Landgrafen in di esem Raum. 

Den da ... Leben der Men ~!.:hen beherrschenden MlilN llen unci Ang~ l cn. der Rollc \'on Kntn khci t 
und Too wendcl ~ ich Heinrich Pflug ZlI. Zcnl ralc Bcdeulung hallC hier das furc hlerregendc Wort 
Pt'sfi .\·. d<l., da1l1:1b eine g'lIl!.e Reihe tOdli!.:her Krankheiten ums(·hrieb. Auch itn Kassc lc-r Raum bm 
c<; zu einer Rci he \'on Ho!>pi lalgrlindungen. wo die Sit'cht'l! oder AlIssiif:.ig i' lI Aufnalullc f:H1den. Auch 
Hungerbta!>lrophen. Kriege unci Fehdcn suchlen die Menschen im Mil1elalter hiiufig heim und 
wufden von dic~c ll wic di e Krankhci lcn als .. Strafrule Gottes" crnpfunden. Einen be~ondcrcn Ab
~chn it\ wid mCI dcr Autor dcrn . .schwarzen TO{I". del' die mei stcn Tode~opfer forclene . Zu korrigicren 
ist hie r. cl:tl\ nur der Rattentloh. aber nicht Flohc in der Kleidullg der Seeleute oder in gcladcnen 
Gutern die Scuche Ubertragen h:tbcn. Zu Recht bemerkt der Verfa""cr. dcr viele Einzclheitcn liber das 
Wiiten der Pc~t im Baun:I1:t1 vcnnille l1. dail diesc Seuche seil dem Anfang des 18. l ahrhunclens aus 
clcm Her!.e n Eurupas \'cr~c hwunden i!>1. Al s ErkHirung fUr die:.e Er,!.: hci nung sei vermcrkt. dail daflir 
nichl groilcrc Hygiene. ~ondcrn die Verdrangung dcr ~c hwarzen H au~ralle durch die groilcre braune 
Wanderr:lttc die Ur~:l("he gewe~en bl. die nicht Illchr ~o eng tnil dcn Mcn~chen zu~amrncnwohnte. 

Die ErkWrung heute nichl IIlchr gcHiufiger Bcgritfe und c in Ausblick aul" ein ~Iark gcfJhrdeles 
Gel iindcdenkl1wl. den Burgbcrg bei Grol3enritle . ~~h licl3en d ie~e/1 informativen und gUI le~barcn 
Band ab. 

5U1(/I/ NlIrtmmm 
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HOO l ahre G i e Bc n erG c se hie h t e 1197- 1997. Hrsg. im Auftrag des Magi~ trat ~ der Uni\ er~ ita t ~
~tadt Gidkn von Ludwig Br:lkc und Heinrich Brinkmann. GieBcn: Bruhlscher Verlag 1997.596 S .. 
120Abb. i. T. (IS BN 3-922300-55-3). 

Die vorl iegende Darste ll ung I.e idlllet 800 J ah re Gie13encr Ges~hi c hlC nach. Die von ver~~hicde ne n 
Au toren erarbeiteten Kapitel sind den beiden Komplexen .. Von den Antangen bis zu r Gegcnwarr' und 
,.L iing~schnille und Quer"'L"hnillc" wgeordnel. wodun.:h ke ine Stadtgeschichte .. :IUS einem Gu13" 
ent ... tanden ist. sondern neue Fr .. ge ... te llungen und Methoden der einzelnen Tei l di ~.d plincn der Ge
... (·hidn ... wisscnschaft bcrOchiduigt worden ... ind. 

Im crstcn Teil wi rd unter Aus~parung der Kirchcngcschichtc der ze itliche Bogen von 11 97 bis I.ur 
Gegcnwart gespannt. Der Lcser. "or allem der historisch intere ... s iene Laie. hal e~ ~ch wer. ange ... i chl~ 
der Flille der vermi nelten Einl.elhci len. die in den Beitriigen nicht aufei na nder abgestillll1lt ~i nd . den 
Durchbli ck w finden. Flir ih n wiire z. B. eine Zei nnfel Illi t den wich ti g~ten Ereig ni ~~en der Gie6cner 
Swdlgesc hichte als Orientierungshilfc besonders niit zlich gewesen. Manche Ver~tiindni~sch wicrig
ke ilen hiillen dUTch di e dynasti ~che Zuordnung einzelner Rcgellten be i ihrer ersten Nennung im Text 
vl:rrnieden werden konnen . So wird auf S. 49 eine Pri"ilegienbestiitigung Landgmf Ludwig~ IV. fli r 
Gidkn vom 23. Dezember 1572 erwtihn\: eN auf S. 57 findcl :. ir.:h aber der H inwei~. d:t13 G ieBen 
1567 nath dem Tode Phi lipp.~ de~ Gro13miitigen an dessen zwcit iilte~ ten Sohn Ludwig gclall gl i:-. I. der 
ab Erbleil mil dem ObcrfUrslen tum und Marburg (Marburg war der Miuelpullkt de~ Obcrflir:.ten-
1U 1ll ~) da~ KernlalllJ der ahen L:tndgraf:.chafl erlangt hanc . Hier bl LU korri gierell . da!3 nicht da~ 

Obcrfiir~ tentum . sondern Nicdcrhcsscll das Kernland der Landgraf~c haft gewesen bt. Dic ... e Bci!'.piele 
Ia~~e n ~i~h fortscll.en. Sicherl ich habcn d ie Bei lriige ihrcn wi ~~e rN.: haftlichen Wert . Sic Ic iden 
allerding~ :lIn Fehlen eines Per~onen - und Ortsreg i ~ t er~. da~ dem Leser den ra~c hc n Zugri!"!" auf 
l:i ll l.c lnc flir die Stadtgl: ... ch ichtl: wic htige Personlichkei lcn gc ... talle t hUne. 

Eingangs sc h ildert Han!'. Hcinrich Kam insky GieBens A nningc Lw ischen I 197 unci 1308. wobei er 
die Glei bcrger Grafen. die Pfall.grafen VOIl Tiibingen unci den Ubcrgang Giel3en ~ an Lalldgraf 
Hei nrich I. von Hessen ( 1265- 130H) in den Minclpunkt rUckt. M. E. gen iigt cs ni cht. den 1263 
ge~ch lo:-.~enen Langsdorfcr Fri eden mil Mainz bloB zu nellnen. Man halte aU('h den Inhalt dic~c:-. fli r 
die hes:.i:.che Territorialpolitik ...0 wichtigcn Dokumenl~ kurz :-.kiuieren musscn. Auf.s.ch luBreich ist 
dagegen der Hinwei:-.. daB die pen-oncl le Zusamme nsetzung der Giclkncr Burgmann:-.chaft bi:-.her 
uncrforsc ht geblicben ist. Sinnvoll w;ire eine Erklarung de~ Namerb .. GieBen·· gewesen. die der Leser 
anderen Veroffentlichungen l:ntnehmcn llluB. 

Oaran ~chlieBI sich clef Bci lrag VOll Eva- Maria Fel :-.chow liber die .. Wirtsc hath-. SOl.lal- und 
Ve rf:r ~:-'lI ng:-.ge~chichte vom Spii ttlliltelalter bis w m Begi nn de!'. 17. J ahrhundert~" .111 . M:m ve rmil3( 
hi cr di e politi sche Gesc hichte der Swdl. die man in unzu s:unmenhiingender Wei se den einze lnen 
Ab ... dl1linen enl nchmen muG. Nidll korrckt ist. dal3 Landgra f Heinrich I. von 1256 bi:-. 1308 die 
Regieru ng au~geiibt hat. Ersl 1265 tra( er die Alleinrcgieru ng. d. h. oh ne se ine MUlier Sophie von 
Brabanl. an. Die VerLin \'erminell l war viele intere~~anle Einzelhciten iiber die Entstchu ng lInd 
Weiteren twkklung der Gielk ner Stadtverfassung. z. B. iiber das SchOffenkollegi utll und die Ro lle der 
Biirg.er ... chaft. man hane sich dabei aber slarkere Vergle ichc Illi t anderen hcs ... i ... chcn SI:i(hen ge
wii n~chl. UIll Parallelen und Unler~c hiede zu dic)'en und da mi l die besondere Spel.ifik GieBen~ 
veNiindlicher zu machen . Gab e!'. wirklich vor dem erMell iibcrliefcrtcn Zunflbrie f der Wollenweber 
keinc Zli nfte in GieBcn? Au:-. dCIll Fehlen von Nachrichten dafiiber kann nicht unbcdingt auf ihr 
Nichtvorhandensei n ge~c hl()s~e n werden. Man sollte cin ma l der Frage nachgehen. W:lrUlll GieBen 
lrotl. sciner aus landesherrli cher Skhl nur ... ek undiiren Ro ll e ab HalH.leb - und Wirt ... chafbplatz 111il 
seinc!" Slcuerlast an fiinfter Stellc unter de n StiiLl len der Lmdgrafschaft Hes)'e n gestatlden 11:11. 
MiBvcr~tiind lich iSI der Salz (S. 5 1 J. LlaG am Ende des 16. l ahrhunclcn~ der Lande~hcrr :ruf viclfiiltige 
Wcbc auf die stadlischen SeJb»t\'envaltung~organe einwi rkcn konntc . So erwahnt die Vcrf.in an 
andercr Slelle (S. 50 ) zu Rc(·hl. daB nach den Beslim mu ngcn im Salbuch \'on 1587 di e ~tiidt i :.chen 
Wahlha nd lungen \'on der Zu ... lim mung de.\ Landgrafcn abhiingig waren. also ci ne eige ntlichc ~ t iid ti

sehe Se lb!'. tvcrw:lltung seil die~ern Zc itpunkt nichl mehr be ... tand . 
Der Bc it rag Wilhelrn B i ngsoh n~ .. Stadt im Terrilori ulll" behandelt in klar geg liederter und \cr

M;ind lidler Form die wirtschaft liche und soziale Entwic klung Gie6cns i111 17. und 18. hh rhundert . 
wobe; er audl auf die Wandlunge n der Sladl verf assung ei ngeht. Er beleuchtet hier die Funkt ionen des 
Schoffenrall:s. des XVler-R:llCs lLtld de~ Mittleren Rates und in diesem Zusallllllenhang d ie Be~et
I.ung der stiidli s('hen Atllt Cf. Mit dem Sladtrege lelllelll von 1722 bill das Zu~alllmen~pi e l d ie~er 
Gremien an sein vorl ;iufigcs Endc. wobe i ~ i c h der XV ler- Ra( :luf adu Per~onen redtlli erte. Bi ng~ohn 
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kommt hier zum Ergebnis. daB die GieBener Verfassungsentwicklu ng im 17. und 18. Jahrhundert 
durch ei ne verstarkte EinfluBnahme des Landesherrn und seiner Beamten bei gleichzeitiger Zuriick
drangung der sladt ischen Ratsgremien bestimm t gewesen ist. 

Im folgenden Beilrag von Helmut Berd ing iiber .. die Zcit der Franzosischen Revolution" ist 
miBverstiind lich. daB im rheinbiindischen Deulschland wie in Preu Bcn eine aufgekHirte Staats
burokratie den bestimmenden EintluB gewonnen habe. Diese Behauptung kann nur fUr die Staaten 
des Rheinbu nds gelten. z. B. fur Bayern unter dem Min ister Montgelas: in Preu Bc n veT1 rat dagegen 
del' Freiherr vom Stein den Gedanken selbstverwaltungsmiiBiger Deze ntrali sation und kollegialer 
Staatsleitung. Erst in der verfassu ngslosen Zeit PreuBcns zwischen 181 5 und 1847 kann man von 
ei ner Herrsr..: haft der Min isteri albiirokratie sprer..:hen. Insgesamt verm ittelt Berding aber interessante 
Einblicke in die politisr..:he und gese ll schaftliche Situation GieBcns nach 1789. die einerscits von dcn 
repressiven MaBnahmen des Regieru ngsdirektors und Publ izisten Ludwig Adol f Christian von 
Gro lrnann und zum andcren von dern rnit Frankreich sym path isierenden GieBener Universitat srektor 
August Friedrich Wilhelm Crome bestimmt waren . Auf S. 11 3 sol1 te man besser von ei nem .. deut
schen" als von einem .. einhe itlichen" Nationalstaat sprec hen. 

Anschli eBend betrachtct Hans- Werner Hahn die wi rtschaftlichen und gesel1 sc haftl ichen Verhalt
Ilisse GieBcns zwischen 1770 und 1830. die er u. a. an hand der GieBener Seelentabelle von 1782 
verdcutl icht. Er ermittelt hier einen stadtblirgerl ichen Antei 1 von 56.5 Prozent an der Gesamtbev6lke
rung. der erhebl ich liber delll in anderen. z. B. preuBischen Stadten liegt. Vielleicht ist das darauf 
zuriickzufUhren. daB er Frallen und Kinder der Stadtbiirger - nur diese besaBen das Biirgerrecht -
mitzahlt. Was versteht der Vert". unter . .frlihliberaler" Bewegu ng? Dazu wiiren ei ni ge Informationen 
sin nvoll gewesen. 

Heinric h Brinkrn ann analysien po1 ititsche Strategie n im Vorrnarz ( 18 15- 1848) am Beispiel Biich
ners und Liebig s. Dazu ist zu bemerken. daB man unter Vormiirz nul' die Zei t vor del' Julirevolut ion 
( 1830) bis 1848 versleh1. wahrend die Jahrc von 1815 bi s 1830 als Biedermeier bezeich net werden . 
An zahlreiche n Be ispielen kann die darnalige engc Abhiingigkeit von Stadt und Land verdeullicht 
werdell. was bcdeutct. daB GieBen sehr viel slarker ill die unm iUelbaren Krisen des Hinterlandes rn it 
einbezogen war. <lIs es heute der Fall ist. 

Im fol ge nden zeichnet Ludwi g Brake GieBcns Weg .. zur modernen Stadt" zwischen 1850 und 1914 
nach. Wichti ge Voraussetzungen fUr die Ansied lung von Industrie llnd Gewerbe waren del' Allsbau del' 
Verkehrswege und d ie Flexi bi lisierung des Krcditwesens. Del' Vert". kann hier vicle interessante 
Details liber die Ausdehnung der Stadt liber den alien Festungsring hinaus. die Regelung der 
Wasserversorgung. die Anlage einer sliidti sc hen StraBenbeleuchlung und den Bau eines Schlachlhofs 
vermitteln. 

Daran sc hlieBen die Ausfiihrungen Winfri ed Speitkams .. Modernisierung in der Kri se: 1918 bis 
1945"' - erwahnenswen ist der Blick auf das Wahl verhalten der GieBener Burger in der Wei marer Zeit 
angesichts des Aufkommens del' Nat ional sozialisten. das vergleichsweise spat. damr aber sc hnell und 
bemerkenswert reibungslos erfol gte -. d ie Skizzierung von Neuanfang und Aulbruch zw ischen 1945 
und 1960 (Ludwi g Brake) und .. Kommune in der Krise" (Heinrich Brinkmann) an. wo u. a. den 
Ursachen flir die Bildung und Auflosu ng del' GieBcn und Wetzlar um fassenden Stadt Lahn nachge
gangen wird. 

Brei tge fachert ist das Spektrum der in Tei l 11 .. Langssch ll itte und Quersc hnitte" behandelten 
Themcn. Neben den Ergebnissen del' stadtarchaologischen Forschung. die im Stadtgebiet zahlreiche 
Fllnde aus vor- und friihgesc hichtl icher Zei t zutage brachte. werden die Entwicklung des Swdtgebi ets 
in der Neuzeit. die Geschichte der Juden - die iilteslen handschriftl ichen Zeugnisse stammen hier aus 
delll Jahre 1344. weit ere wichtige Punkte si nd das Ringen der Juden um Gleichberecht igung. ihr 
groBer Anteil am wirtsc haft lichen und kulture lten Leben und ihre Venreibu ng und Vernichtung unter 
dem Terror des Nationalsozialismu s -. GieBen als Festung und Nebenresidenz in Oberhessen. die 
Geschichte der Kuns1. die literari sche Kultur im 19 . Jahrhundert und die Bau- und Architektur
geschichte des Universitatsviertels behandelt. 

Herausragende Bedeutung hat der Beitrag Peter Moraws liber die Gesc hichte del' GieBener 
Universitat von den Anfjngen bis zu r Gege nwart ( 1607- 1995). Der Leser erfiihT1 hier viele Einzelhei
ten libel' die Griindung del' lutheri schen Ludoviciana. ihre Organi sation. Professoren und Student en. 
ihren Ubergang von del' .. vorklass ischen Universitar' der frii hen Neu ze it zur "klass ischen Universi
tat" des 19. und friihen 20. Jahrhunderts und die 1957 erfo lgte Erneueru ng ihres Status als Justus-von
Liebi g-Universi tat anliiBlich der 350. Wiederkehr der Universitatsgriindllng. 

SteJal/ Hartnl(/IIl1 
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Br a k e. L. I F c 1 s c h ow. E·M.: 50 Jahre Kriegsende. Stadt und Uni vers it ~i t Gie(3en im 
Wi ederaufb:ltI 1945- 1960. Hrsg. Obcrhcss ischer Geschi ehtsvcrein Gie!3cn c. V .. Gie!3cn 1996. 220 S. 
(ISB N 3-9805492- 1-6). 

Ein Ausslellungskatalog "vom FcinslCn" ist der hier angezeigle Band zur Nachkriegsgc~chich lc 

GieBens. den der Oberhessisc he Geschichlsverein vorlegl. Anhand von 3 13 schri ftlichen oder pholo· 
graphischen Dokume nlen wird die 2ei l von der Zerstorung von Sladl und Universitiil 1945 bi!) zum 
ersten Abschlu B des Wiederaufbaus 1960 erfaBt . 

Es entstchl cin gesch losscnes Bild einer Stadt. dercn Wiederaut1cben in ali en Bercichcn dcr 
Verwalt ung. der Wirtsc haft. der Kultu r. aber auch hinsichtlich der Anwesenhei t von Mil it:ir (z.B. der 
Ameri ka ner · .. Besatzer oder Freunde?··. S. 8 1) usf. gespiegell wird. Ein knapper Beg leiuext zu jedem 
Abschnitt und lIIll Priizision bcmlihle Legenden der Dokumellle machen diesen Kalalogband zu 
ei nem gut vcrstllndlichen und cinpriigsamen "Geschichtsbuch". 

Trolz des unmittelbaren Giel.lc n·Bezugs dieser vielscit igen Dokumenten· Veroffentlichung ist die 
Ubcrtragbarkeit wcgen der Ahnliehkeil stiidti scher (bcs. hessischer) Naehkricgssc hicksale gesichert. 

Helll/lIl Bllrmdstt:r 

Koc h. Ortwin: Glene im Lahngall . Eille UllIersuchung zur Idelll ifizierung des in der Fu ldaer 
Uberlieferung gcnannten Ortes Glenc als Beitrag zur alteren Geschichle des Siedl l1 ngsrau mes zwi
sehen Amoncburg und Alsfe ld. Hrsg. vom Magistrat dcr Stadl Sladlallendorf. Sladtallendorf 1997. 
316 S .. 45 Abb. i. T. (Stadtallendorf - Gesc hichte einer junge n Stadl. Bd. 4). 

Die vorliegende Darslell ung beh:mdelt auf der Grundlage umfangrcichcr ungedruckter Quellcn in 
den Slaalsarch iven Marburg. D:lrmstadt und Wicsbaden und in klcincren St,ldt· und pfarrarchiven. 
:lber auch anhand gedrucktcr Quellen und Literatur die altere Geschich te des Siedlungsrau mes 
zwischen Amoneburg und AI sfc[d. Im Mittelpunkl stein die Frage. welcher heutige Orl Illit dem 
franki schen Glene im Lahngau gleichzusetze n ist. das erstm;ll s in elner Futdaer Urkunde au~ der Ze it 
des AbIes Baugulf (780-802) gen:mnt wird . 

[n der ubersichtlich gegliedertcn Arbc it werden ne ben der Erstcrwiihnung der I'i//a GII.' I1I.' die 
vorgeschichtlichcn Verkehrswege in diesem Rau m. die GrU ndung Niederk lcins im R:lhmen des 
friinkischen Landesausbaues. das ahfuld ische Territori um nordwestlich von Lauterbach. di e 9 17/9 18 
crwahnte ErrichlUng dner Kirehe in Glene und die urk undlichen Uberl icfe rungen des Ort:-.nalllens 
Glene beleuchtet. 

Mil se iner Untersuchung sc haltcl sich der Autor in die Diskussion der Forschung ci n. ob mit dem 
am Ende des 8. Jah rhundert s erwiihnten Glene Niederkle in (Niedergleen). Ober-Gleen oder Kirtorf 
(Mittel·Gleen) geme int is\. Wei l bc ide Ausferti gu nge n der bcsagten fuld ischcn Urkunde iibcr die 
genaue geograph ische Lage der I'illa Gll' lIe keine genauen Hinwe ise geben. stii tzl sich Koch au f die 
Gaubezeichung Na/llI. die Illit hinreichender Sicherhcit Logel1o/1lI = Lahngau bedeulen soIl. Dabei 
verzichtet er aber auf die liberleugende BegrUlldung dieser These anhand andercr urkundlichcr 
Belege. Nur wc nn sie wirklich zulrifft. bnn eillc zwe ife[sfreie Gleichsclzung \'on Glene Illit Ober· 
Glcen oder Kirtorf kaum in Betracht kommcn. Nach ucr Mei nung Kochs dUrfle das Glene tal nieht 
von Kirtorf aus in Ri ehtung Allloneburg crschlossen worden sein. wei l das dama lige kirchl ic hc und 
polit ische Zent rulll mit einer frankischen GroBburg im Amoneburger Becken und nicht irgendwo am 
oberen Gleenb:lI.'h gelegen habe. In AnknUpfung an diese Erorterungen und vor aIJem an den Verlauf 
des frankischen Landesausbaues komml er zwangsliiufig zu der Annahme. daB das heutige Niedcr
klei n ehedem Vorort der Glener Ma rk gewesen seL Dort kreuzten sich zwe i wicht ige FemstraBen. das 
Blasius·Patroziniulll der Niederklci ner Kirche war viellc ichl sogar lllerowinigschen Urspru ngs. ulld 
in nu r flinf KilOlllclcr Entfernung befand sich auf der Amonebllrg "ein m i l i l ~i ri sc her und pol iti sc her 
Mittelpunkl des franki schen Swates". Die letztere Formul icrung ist insofern bedenkl ich. al s die 
Amoneburg kcin M il1elpunkt des Frankenreiches. sondcm :ll1cnfall s ein Sit z der ortl ichen Verw:lltung 
gewesen ist. Den jUngeren Charaktcr Ober·Gleens wi ll der Verf. in der offiziellen Bezeichnu ng Glel1e 
superior crken nen. wahrend gegcn Kirtorf OI ls Millelpunkt der Gleller Mark vor allem die gcographi
sche Lage diesse its der Wasserscheide spreche. 

FUr seine These. daB cs si ch bei Glcne urn Niederklein gehandell habe. nim nu er die in desscn Nahe 
gelcge nen -hcim·Orte (RUdigheim. Seelheim u. a.) zu Hi Ife. die - und darin ist ihm zuzusli rlllnen - al s 
deutlichcr Hinweis auf frii nk ische Besiedlung ge ltcn k6nnen. wiihrend derartige Ortsnamen um 
Kirtorf und Ober·Gleen fehlen. 
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Wei lere Bewei skraft siehl er in den durch vorgeschichlliche Grabfunde beleglen Fernwegen durch 
Niederklein. wiihrcnd \'On den in den fu ldi !'chen Grcnzbeschreibungen im Bereich des <;p~i leren 

A Ilkrebc:. Al sfeld gcnanntcn drei StraBen keine Uber K irlorf verl aufen und die von E. E. Stc ngcl lInd 
amJcren verlrelene Gle ichsctzung des in der Vita SlUnni erw;ihllten Ones Trilt fari/Ory!JIar rnit 
Kinorf. dem alIen .. Kirchdorf an der Gleen" . lIichl haltbar sei. 

Im folgenden befaBt er :.ich eingehend Illit der Griindung Niedcrklein<; im Rahmcn des friinki:.chcn 
Landcsausbaue:.. die zur Sicherun g der alten Glene-Furt. wie noc h an delll aus dem 14. Jahrhllndert 
:. tammemlen dreigescho:-.~igcn Wehrtu rm zu erkennen se!. ged ient habc. Auf die herausgchobene 
Bedellt llng Niede rkle i n~ dellte auch die im 14. Jahrhundert don ansas:-. ige Ministeri a1cnfamilie \'on 
Glene hill. Anal og den WehrfriedhOfen in Grol5see lhcim und Ebsdorf nimlllt Koch in der wcil riiumi 
ge n Niederk lcincr Anlage einen kOll iglichen Wi rl schaft~hof :lL~ Vorganger e ines Illainzischen Ober
hofs an und fiihn dazu da~ bi sher kaum beadllcte Amuneburger Kell ereivefle ichni s von 1332 an. das 
ei ne umfangrcichc rnai nzi:.chc Grundhcrrschafl illl Bereich Niederk lein doku ment icrt. die mog licher
we ise von einem dortigcn Fronhof vcrwaltet worden ist. -Unk lar blei bt der Umfang des mittel:llte rlichen Gcrkhtsbczirk s Glenc. DaB ei ne Gcrichtslinde in 
Niede rklei n bel cgt is\. b t noc h kein ~c h I U :-.:-. i ger Hinwei:-. daflir. daB sieh dort der Sitz de~ Gcrichts 
befuntlcn ha\. 

Demgegenlibcr vcrwirft der VerI'. frilhcre Annah mcn. in Kirtorf habe sich nieht nur das Zentrum 
cine ... groBe n Kirchspiel:-. dcs Fu ldaer Bonifatiu skloster:-. befunden. sondcrn der Ort se i :luch eine 
. ./'uldbchc Vogtei" gewe:-.cn und habe .. e inc fuldi schc Immun iliit" gebildel. Dic:-.e FUllktion habc 
viclrnchr der fu ldi sche Villikalion ~ mi ttclpllnkt Zell au:-.geUbl. de l' ZlL dcn iillestcn Orten il11 Allkrei~ 
AIsfe ld gehore. Leider wird die Fragc au :-.gek lammert . ob dort viellei ehl ,>chon \'on Bon ifatius einl' 
a/ftl ab selb~ t iindige Mi:-.~ion~- und Scclsorge~tation errichtel worden b1. In seincn AusfUhrungen 
stLitzt sich Koch u. a. auf ei ne Zellcr Terrnineibese hrcibung von Johannc:. PiMoriu:-. dem JUngcren (t 
1608). die eine Grenzbc~chreibullg der Zell cr Kirehc cnthiilt und die Exi stenz einer Kirchc im Ilur 
ctwa 7.5 km davon elllfernten Kinorf Ubergclu . Gege n eine alte fuldi :-.che Vogteigerichtsbarkcit in 
Kirtorf spree he die allgcmci ne Gc ri ehtsorgani~a t ion :un Nordrand dcs Voge lsbergs. die ihre Entste
hung der Rod ungstatigkci t adliger Grunubcs it l.c r de s hohen Mitte l:ll te rs verd:lI1kc . Die Sedes KirtOlf 
~c i zwar mi l Ubcr ~O Onen zahlen maBig dcr grtiBte Bezirk im Archidiakonal "on SI. Stephan zu 
M:l inL habe aber keine hi ~ t urbch gewachsene Einhcit au~ eiller al Ien Muttcr- mil ~p;itcr se l b~ landig 

gewordenen Tochtcrkirchcn gebi ldc1. [n K inorf habe s ich die Pf:m ei auf das Stadtgebiet be:-.chriink1. 
K irtorf ,~ci Allod ialbesitz der Gmfen von Zicgcnhain gcwcse n. die :lls Patron der doni gen K irche und 
Gerichlsherren de!lo Innergerichts den On hOch~lwahn.che inlich gegrU ndet hallen. 

N:u.:h Koch kOllllllt hin:-.il.:hlli ch eina Lokali ~ie rung \'on Glene dem 91719 18 erfolgten Glitc rtau:-.eh 
zw ischen dem Fuldaer Ab! Haicho und dcm Laicn Grarnan n zentrale Bedeutung zu. In dieser 
Trall ~aklion wurde lelzterem fU r !<.eine an d:ls Bonifatiu:-.klosler abgetrelCnen Be~ilzll nge n in Erbcn
hau:-.en und Erflln~hausen der gesalllte fuldi :-.che Be~ilJ: in GlenI.' Ubereignet. Weil der diesen GUter
tauseh cnthaltende fuld ischc Codex Eberhardi von Cft' lIe. ubi l'cdt'.\·;(I ediftcllt(l e.\'f. !,pricht. ei n 
groBc~ fuldisches Dorf Kirtorf aber nictu bclcgt bt. wma l ~ so der Verf. ~ das alle FuldaerTerritoriu m 
nach Aussage der i.iberlicfcnen Grenzbesc hrcibu ngen da:. Gebict lllll Ober-Gleen und Kirtorf nicht 
cinschloB. bleibe nur das hcutige Ni ederklcin Ubrig. wo si ch naeh 917/918 t at s~ich l il: h kein Ei ge nlum 
des Bonif:lIiu~klos ters Illehr befand. Die Idcnlifizierung des Ortes Glene mi t Kirlorf setze zweifellos 
ei nen bedCU!S:II11en Namenswechsel voraus. fu r den ~ anders al s im Fall Werflo/ Kirchhain - die 
geringste Spur ciner urkllndlichen Bcstiit igung fehle. 

Die herausgehobcne Bedeutung Nicderkle ins sucht Koch auch Illi t delll durligen Blasiu s-Patrozini
urn zu bclegen . da~ mogl ichcrwei~c bereits auf die Zeil der Merowinger zuri.ickgehe. 

Ab~c hlieBend fU hrt er 95 urkundl iche Belege des Ort snamens Glene an. von dcncn er nur sech~ auf 
Ober-G1een und alle :mdcren au f Niederklein bcziehen wil l. Nicht eine cinzige Schriftquelle lasse 
ei nen verlaBliehcn Hin wei ... auf cin angebliche!<. Kirchdorf (Mi ttel-Gleen) fUr d:l ~ heutige Kirtorf 
erkenne n. 

Festzu halten blei bt jedoch. daB viele dieser Belegc ni cht e indeulig eine Zuordnung Glenes zu 
Nicderklcin crkenncn lassen. Die Stud ie Ortw in Kochs hat daher in ihrem Ergebni s. Niederk1cin sei 
unstritt ig das alte Glene. viele Fragen offcngel asse n. 

Sie licfen al1crdings Zll diesem in der Forsc hu ng bng disku tierlen Problem mallehe wertvollen 
Anhalt spunkle. die den friinki sc hen Landesausbau ostlich von Amoneburg besser als frUher crhcl len . 
Ein Hinderni s. zu eindeutige n Ergebnbscn zu komJllen. ist d ie li.idenhafte Quellenlagc des 8. bis 12. 
Jahrhunden s in dicsem R:lU m. 

Stliflm Har(II/(lI111 
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Will d e n se rd () r f e r Gott slreu und Gewissenruh. Bci trligc zur Ons- und Heim:lIgcschi chte unu J.:urn 
Dorneben 1722- 1997. Hrsg. vom GellleindevoNand der Gemeinde Oherwescr und der Spilrk;I.~:-.cn
»tiflUngdes Lamlkrciscs Kassel 1997.504 S .. w hi r. Ahh. u. Ktn. i. Text (I SBN 3-00-001-l26-g). 

AnlaB des vorliegemlen reieh ill u:-.trierten Bandes ist die vor 275 Jahren auf Veranlas:-.ung L lndgraf 
Carls VOII Hc»scn- Kassel erfolgtc Grlindu ng der Waldcnsc rdorfer Golt:-.trcu und Gewis:-.e nruh an der 
Oberweser. An dieser Publikation si nd 15 Autoren bcle iligt. die vic k Inforrnati onen libel" die ver
:-'I.:h iedenstcn Berciche der Gesc hichle beider Ortsc haftcn ve rmilte ln . 

Zuniiehsl wird ei n Oberbl i/,:k liber di e im M ittelalter entstandene Waldenserbcwegu ng gegebcn. die 
in Savoyen bchcimatet war und wegen ihrer in manchen Pu nk len von der Auffa»su ng der k:nholi ... chen 
Kirche abweichenden Lehre sehon frtihzei lig Inquis itionen und Verfolgungcn e rle iden mu(\tc. Auf
schluBreich i ... t die Oiskussion der Frage. wiewci t 1..1: .... 159g vom fra nzi.h,i.'!chcn K6nig Hei nrich IV. 
crlassene Edikt von Nanles in Savoyen gait. Die eigc ntliche FlUchll ing ... we lle der Walden:-.c r setzte 
nach der 16H5 erfolgte n Aufhebung di escs Edikts cin. wobei zu n:ich:-.I rnanche dieser G laubcn:-.rich
tung in Wlirttemberg und Brandcnburg Aufnahme f;lI1den. 1722 k:irn('1l e inige Wal denserfarn il ien aus 
D:inelllark in d ie Landgrafsch:lft He:-.sen- Kassel. Nach ihrer kurzfri ... tigcn Untcrbringung in Karls
hafen und Helmarshausen wurdcn <;ie in den neugegri.indc tcn Oorfern Goltstreu Llnd Gewi:-.:-.enruh auf 
einem ursprli ng lich in landgriin ichem Eigent um befindlichen Areal angc:-. icdell . Erw:ih llen:-.wcn ... ind 
die Namen der Waldcnserfamil iCIl . denen der Landgrar weitrcichcnde Pri vi legien wie das Recht dc!oo 
Bierbrauens. d ie Wahl eines Gn:bcn aus ih rer Mine und d ie Befrei ung von Zinse n und Abgaben 
vcrlieh. 

Von Intcresse ist. daB bc ide Ko lon ien als Strai3cndorrer konzi piert wurdcn. wobei die Gcbiiudc der 
Erstansiedler .. cga l" gebaut werden sol lten. Bei den Gcwi~senruhcr Koloni ... tenhiiusern handelte e~ 

!oo ich in der Rege l um cingeschos ... ige Fachwerkbmllen, in denen sich Wohn - und Wirbehaftsraume 
unler e inem Dach bef;mden. Von ku ltu re llcr Bedeutu ng s ind d ie oft in rmnzo:-.ischer Sprachc ilberlie
rerlen Gebaudci nschri ften. Eng vcrbunden Illi l der Enbtehung der Waldcnserdorfer sind di e BauTnei 
ster Nieolaus Prizier und 1. F. Conradi. deren farnilHircs Umfeld in dcr Ka ...... c ler Obcrncuqadt zu 
suchen ist. 

Besondere Kapilel sind der Gott~treue r und Gewi s!'>e nruher Kirchenge:-.chichte dcs 18. und 19. 
Jahrhu ndcn !> gc widmet. Bei de Duffcr bildeten zun:ich!oot cine gerncin:-.a1llc Kirchengemeimle. Zwi
schen 1722 und 1825 hatten die Kin:henaltesten au:-. ... chl iel31ich fra nz6sische Namen. Bcide Kirchen 
cntsprachell ... ieh hin ... ichllich dcs Gru ndrisses und der Inncnraumgc~taltung und hanen e inen Dach
re iter. 1825 wurdc Gottstreu Filiale der reformierlen Nachbarpfarrei Ocdclsheim. wiihrcnd Ge
wissen ruh zur Fil ia le von Lippoldsbcrg erkliin wmde. Das ruhrle zu r allrnUhlichen UIll~le l lung der 
Gottesdienste auf die deutsche Sprache und Liturgic. Der erstc fUr Gcwisse nruh und Gottstreu 
zu ... tlindige prarrer war Jean Ba ptiste Teissier. der s ich nicht nur an den Landgrafen. sondern auch an 
die se hwei zerisehe Stadt Zlirieh Illil der Bine Ulll Unler:-.ti.il zu ng wandte. Seine nachs ten Narh folger 
waren l e:m Lapra und Henri P;1U1 Such ier des Cols. dcrcn Leben:.lliurc und Fam iliell vorgc ... tellt 
wcrden. Auch :un Beispiel Gewi !'>scnruh:-. und GolI:-.t rcus J.:cigl sich. daB Kir(.·henbucher c in Spiegel 
der Ortsgesc hidHe »i nd . Bcach tu ng verdient einc Zu ... t' lI1dbeschreibung der kirchlichcn Vcrhiill nisse 
be ider Diirfe r um 1840/43. Ein Gesuch der Gcw isscnruher an dus kurfUrstliche Krci samt vom 30. 
November 1 R25 IiiBt e rkennen, daB ihre K inder keinen deut ... chen U nle rrichl e rhie llen . weil dcr jctzige 
fr:mzosische Schullehrer kein Won Deutsch lesen oder sc hreiben konntc. Erst um I H~O haltc :-.ich das 
geiindert . 

Von familien- und soz ialgeschich tlichem lnlere:.!>C :.ind die Angabcn iibcr die 2~ Grundcrfamilic ll 
von GolI:.treu und Gcwi sse llruh. wobei stell venrelclld fUr alle die N;unen Anningcoll, Bertolin. 
Mazet und Rivoir c rwiihnl seien. Den Falll il iennarnen Scguin kann man heute noch in Gewissellfuh 
anlreffen. von wo er !ooich rnog licherwei!ooe in andere Gegenden Deu tschlands verbreilel hat. Bereil.'! in 
der e rslen HliIfte des 18. l ah rhundert s treten deut sc hc Nall1en in den Franzosendiirrcm an der 
Oberwescr au t". Ihre Trliger verschwagenen si ch hiiufi gcr mit den franzosisch-sprachigen 
Waldenserll . wa ... ncben der EinfUhrung der deut:.chcn Kirchen- und Schul"'pr.lChc zu deren allmiih li
cher spmchlicher und kullureller A»simil ierung bcitrug. Trolz der e rl anglcn Pri vileg ien. die ... patcr 
[ci Iweise au fgc hoben wurden, bl ieb die wirtschaftl iche Lage der Weser- Walden:-.c r langc Zcit prckiir. 
Nach wie vor blieb die Land wirtschaft der e in zigc ne nncnswerte Erwcrbszweig. 

In spnlch licher Sicht entwickc lle s ich in den Waldcnserdorfern ei nc mUndlich \'on Generation Zll 

Generation wc ilc rgcgebene franzosisc he Dorfsprac he. di e sich bis ISSO hicl\. Oas a l.~ Kirchen- und 
Schul spraehe bi s 1825 gcpnegte Franzi.bisch e rlebtc keine Fortentwick lung oder Vcriinderung. 
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sondern blieb auf dem Niveau des 17. Jahrhundens. So wurden die Verbformen nicht inl Imperfekl. 
~ondern im Passe simple gebraucht. 

Wei tere Kapitel des informati ve n Bandes behandeln d ie Gemark ungen. Flurorte und angrenzenden 
Waldorte von Gewisscnruh llnd Gottstreu - beide Waldenserkolonien hatten die in Niederhessen 
i.lb liehe Dreife lderwi rtse haft Ubernommen -. die bcruniche Gliederung der dorti gc n Bevol kerung -
vorherrschend waren Landwirte und Handwerker -. das Mtihlenwesen und die Schneekenzucht in 
Gewissenruh. 

Eine Ubcrsichl tiber d ie Btirgerme isler und Greben beider Geme inden erhelll. d:IU franzosische 
N:unen bi s zu m Ende des 19 . Jahrhundens vorherrschten. Wie in anderen Oberweserdorfern ergri ff 
auch mane her Gottstreuer und Gewissenruher im 19. Jahrhu nden die Mogl ichkcit. eine neue Ex islenz 
in Amerika zu suehcn. In Wilhelmin ischer Zei l war :Iueh in diesen entlcgenen Gcmei nden ein 
langsamer wirtschaftl ieher Aufschwu ng zu verze ichnen. Ei n Verzeiehnis der Gott slreuer Fami lienna
men belegl. daB dama ls sehon mehr deutsche al s fran zosisc hc vorhanden waren. Di e Sc hilderung der 
Kriegsj ahre 1914/ 18. der 20er Jahre. der Inflalion 1923 und der nat ional sozialistisehcn Schreeke ns
herrschaft fiihrt dem Leser vor Augcn, daB diese Ere ign isse in den fri.lheren Waldenscrdorfern ihre 
Spuren hinterlie!3en. 

Volkskundl k hes Interesse erweckl die Betraehtung der Sitten und Gebrauehe. wobci die Frage 
offen bleibt. ob darin noch etwas von der sa\'oy isehcn Heimat der erslen Ko loni sten naehklingl. Zur 
enlscheidenden Veranderung der BevOlkerungsslruklU r beider Orte trug die gro!3e Fllichllings
bcwegu ng nach dem Zwei len Wcltkrieg bei . die vor al1em aus dem Sudetenland vic le Vertriebene 
nach Gotlstreu und Gewissennlh fi.lhrte . Es sind daher hcu te ehcr die Bauten als die Mensehen, die an 
die Waldenser erinnern . 

Bre it entwkkelt ist das Vcrein swesen beider Gemci nden, wobe i der Hin wei s bcdenklich stimmt. 
d .. 13 cler Fremdcnverkehr seil Ende der 70er Jahrc stark rUck liiufi g ist. 

Wiehtige Hinweise vermi t1elt der Beitrag iibcr di e Sicdlungs- und Baugcsc hichle, die Orls
elllwicklu ng und -vcrandcrung und d ie Erhaltung und Erneuerung. GroBc Bedc utung kommt hier 
dcrn Dorfemeuerung~plan VOII 1995 zu, der die BausubSl:ln z der Hauscr erhalten will und in wciter 
differenzienen Typcngruppcn Fa<:hwerkgebaude \'011 der Grundung 1722 bis in die 1920cr Jahre 
unterscheidet. Diese machen in Gewisse nruh noch rund die H:ilfte und im groBercn GOlIstreu etwa ein 
Dri nel der vorhandenCII Geb:iude :IUS. 

Den Blick zuruck ins Miuclaher len kl der Arlikcl iibcr .. Lippoldsbcrg vor der Klostcrgrii ndung··. 
Wichti g ist die kai scr1 ichc Urkunde von 833, die Illog licherweise damuf hin wc isl. daB dieser Bczirk 
an der Oberweser vor jener Zc it in friink isch-kon iglichcm Besilz gewesen ist. Nieht nur fUr 
Medi:iv islen interessant ist die Betrachtung der minclaltcrlichen WtislU ngen im Gcrieht Giesel
werder. worUber die Lippoldsbcrger Klosterehroni k und die Gi.l terregistcr dc s Klosters Lippoldsberg 
AufschlUsse gcbcn. Die Wustu ngen des nord lichen Reinhardswaldes und irn Wcsertal s ind illl 
einzelnen aufgeftihrt. Abschlie!3end werde n die Forstverwa1tung im nordliehcn Rci nhardsw:lld und 
dic Glasproduktion an der Obcrwcscr vorgestcllt . Ste/all Hartmw/II 

Guth. Werncr: EinwolHlcr· und Fami l ienbU(.~ h Kirchberg 1350 bis 1900. M il Ort sadcl Hund ab 
1250. (= Kirchberg in Niederhesse n Bd. I .) Hrsg. v.Geschichts- und Heimatvere in Kirchbcrg. Nieden
~ tein - K i rch berg: Bi lstcin-Vcrlag 1996. geb" 635 S .. 70.- DM (I SBN 3-93 1398- 1-3). 

Der in Kirchberg ansiiss ige Germani st und Hi storiker hat anHiB lic h des 975-jahri gen Jubiliiullls des 
Dories im Juni 1996 ein umfangreiches Werk vorgcslell L Sein Einwohner- und Familicnbuch ist das 
Ergcbnis langjiihriger Heimal- und Famil ienforsc hung. 

Grundlage seiner Arbei l s ind d ie Ki rchberger Ki rchenblic her. die 1651 beginnen. Als zwel te gro!3e 
Quellengruppe sind Kirchcnrcchn unge n. die - Ill it Liicken - ab 1555 vorlicgcn. und zahlreiche 
gedruck lc und ungedruck le Quellen herangezoge n worden. die slch auf Kirchbcrger Personen und 
Farnili en beziehen. Auf diesc Wcise hat der Verfasser wcit Ober 250Cl0 Ein7..cldalen zusammengelra
gen. di e in uber 20Cl0 Artike1n verwcrtet wurden. Die ei nzc lncn Artikel bc inhallen die Darstellung 
ciner Kleinfam ilie mit Abstammungs- und Nach komrnensnachweise n. Si e sind al phaheti sch nach 
F:uniliennamcn innerhalb jeder Namengruppe chronolog iseh angeordnet. Der Verfasser bcgniigt sich 
jedoch nichl rni l den ge ne:l log isch re levantcn Daten. Bemerkenswert sind die umfangrei chen Mate
rial ien, die Guth verwerte t. um AufschlUsse liber Beruf. Besilz. soziale Stcllung und Rechtsvorgange 
zu geben. So vermiuelt der Autor Einb1icke in das t:igliche Lebe n und personliche Schicksale. 
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Die den einze lnen Artike ln zugeordneten Anmerkungsapparate gehen libcr Ubliche knappe Anmer
kungen hinaus und enthalten wertvolle Hinweise flir weiterc Forsch ung. 

Die ersten Kirchberger Einwohner werden kurz nach 1350 genannt. Das 15. Jahrhundert liefen 
bereits zahl reiche Belege. die auch fli r den Genealogen interessant sind . Konkrele genealogische 
AnknUpfungsmogliehkeiten ergeben sich allerdings ersl mit dem 16. Jahrhundert . 

Mit der Ausschopfung der reichhaltigen QueUen i.ibcr die namhafte niedcrhessische Adelsfamilie 
Hund reicht der vcrrasser bis in die Mille des 13. hhrhundert s zurUck und erseh lieBt eine 5t:U11111-
I"olge. die von Uberregionaler Bedeutung ist. 

5chlieBlich sollcn d ie Materialien zu den Ki rchbcrger Judcn seit dCIl1 17. Jahrhundert ni cht 
unerwiihnt blei bcn. liefcrn dicse doch Hinweise. die in ,lI1derem ZU~:lInmcnhang noch ausgewertet 
wcrden konnen. 

Familiennamen- und Onsregister sorgen fUr gUle Ubcn.icht. 
An GUlhs Bueh bestechen die MaterialfUlle und methodisch gute Aufbcreitung und Darstellung. 

Ein in dieser AusfUhrlichkeit vergleichbares Werk fUr cin hess isches Dorf ist nicht bckannL Fi.ir die 
hessische Genealogic hat Guth ncuc Mal3stiibe gesetz!. ebcnso wie die Heimatforsehung durch ~e ine 
Arbeit neue Impul se erfahren hat. 

Geplante Folgebiinde sind: Hiiuscr und HOfe in Kirchberg (Bd. 2). Die Kirchberger Gemarkung 
und ihre Fl um:ullcn (Bd. 3). Helmll111,il'i(' 

Se h n e i d er. Karl Heinz: Schaumburg in der I ndu~t ria l i sierung. Teil 2: Van der Reichsgriindung bi ~ 
zum Ersten Weltkrieg, Mel1e : Verl ag Emst Knoth 1995. 314 5 .. I K"n e i. Anh. (Schaurnburger 
Stud icn. Heft 53). 

Schau lll burgcr Auswanderer 1820- 1914. Ergiinwngen. Bearb. von Heike Malzke, MeUe: 
Verbg Ernsl KnOlh 1995.416 S. (Schaumburger SlUdien, Heft 54). 

H 0 i n g. Hubcrt (Hrsg ,): Vom Stiindestaal zu r freiheitliehen-demokratbchcn Republik. Elappcn in 
Sl.:haumburg. Mclle: Verlag Ernsl Knoth 1995.243 S .. IOAbb. i. T. (Schau mburger Studicn. Het't 55). 

Irn Anschlu B an den 1994 veroffcnt liehten ersten Teilband fUr die Zeit zwisc hen 1815 und 1870 
bchandelt Teil 2 der Untersuchung von K:.rl Heinz Sehne idl.:r die J:.hre von der Reichsgriindung bi s 
zum Erslen Wchkrieg. Dcr Studie werdcn aJlgemeinc Bct f:l chtungen Uber Schaumburg im DClIhehen 
Kaiscrreich vorangeslellt. wobei zwisehen dem Fiirstcntum Sehaumburg-Lippc und dcm Lur prclll3i
schen Provinz Hcssen-Nassau gchorenden Kreis Grafschaft Sehaumburg - die Provinz Hesscn
Nassau wu rde ersl im Dezember 1868 gebi ldel~ - ull\er~chicden wird. 

D:.nn folgen Ausfli hrungell Ubcr die Lundw irtsehaft. dercn Emwicklung durch die "GroBe Depres
sion" der 1 880cr Jahre gehemmt wurde. Nachteili g machten si ch :weh die verspiitet bclriebenen 
Gcmeinheitstcilungen und Verkoppelungcn bemerk bar. Bezogen aul" den Rcichsdllrchsch nilt waren 
jcdoch die Erntecrtrage in beidcn Tcrritarien Uberdu rchschni ulich hoch. Kennzeiehnend \\ ar die 
grol3e Z:.hl der Kleinstellen mit wcniger al s zwe i Hektar Land. 

Im Bereich " Indllslrie und Gewerbc" werden ncben der at lgemcinen Wirtschaflsstmklur dcr 
Steinkoh len- und Kalibergbau. die Glasindust rie. das liindliche Ge werbe Ill it den Sehwcrpunkten 
Korbllechterei, Messerschmieden und Lei newebcrei. d ie Wanderarbcit der Heringstischer lInd 
3icgler sowie d ie Emstehung le islUngsf:ihigcr regional er Zcmren in den Stiidtcn Stadlhagen, Obern
kirchen. RintC'ln und Hessisch Oldcndorf analysiert. Am Beispiel der 1870 von 0110 Bo .... ~e in 
Stadthagen gegril ndelen Zigarrenkislenfabrik wird demlich. daB Sch:lumburg-Lippc gute Vor:llIs~ct
zungen fUr die Industrialisierung bot. weil es reich li(:h Holz- und Steinkohle tiefem konnte und 
verkehrsgUnstig zwischen Nord- und Sliddeulschland lag, 

Der Bahnbau und Vcrkehrsprojckte se it den Grilndcrj:lhren zeigen. daB d ie Entwicklu ng des 
Haupl- und Nebenbahnnetzes raseh voranschrill. Das elllsprach dem Transport der schweren Masse n
gU ler Sehaumbllrgs, der auf den nCllcn, gerade hierflir giin sligen Verkehrstriiger Ei senbahn ausgcrich
tet war. Auch s(.'hmalspurige Nebenbahnen wie die Steinhuder-Meer- Bahn cntstanden in jencr leil. 
Die engen Grenzen der KleinSlaaterei konnten diese EvolUlion bum verzogern. Auch der Bau des 
Weser und Elbe vcrbindenden Mille llandkanals wirkte sich auf Schaumburg~ HandC'l und Gewcrbc 
gU nstig <IUS. In Rinleln entsland cin Weserhafen. der Sehifre bis zu einer Uinge van 50 III aufnehmen 
konnle. 

Eingehend werdcn die Hind lichen Arbeils- und Lcbcnsverhaltni sse in der Indu slriali sierung bchan
dc lt. Ausgehcnd vomlokalen Rahmcn dcr Sozia lst ruktur wird die Ortsentwicklung an den Bebpiclen 
van Goldbeck und Lilldhorst an:llysicrt. Die liindliehc Induslri alisiemng wurde von Mobililiil und 
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Stabili@ gepriigt. Am Beispie l cler Einkommensverhaltnisse wird deutl ich. daB sich die Bevolkerun£ 
im Krei~ Grafschafl Schau mburg wie die in Schaumburg-Lippe auf dem Weg zu bescheidenem 
Woh lstand befand. 

Das leme Kapi lel ist der Arbei lerbewegung in Schaumburg 1870- 1914 gewid met. FaBt man die fur 
beide Territorien uberliefcrten Oaten zusammen. so war die Streiktaligkeit der Arbeiler in Schaum
burg-Lippe sliirker als im Kreis Grafschaft Schaurnburg. Das ze igt s ich u. a. im Vergleich der Zahlcn 
del' Ge werkschaftsmitgl ieder. die im Jahre 1903 in Schaumburg-Lippe 1542 und in der Grafschaft 
Schaumburg nur 286 belrug. Das kann als Beleg fUr die st:irkere Industrialis ieru ng in Schaumburg
Lippe mil dem Zenlrum Stadthagen gewertet werden. 

Nach Allffas~ung des Vel'fassers crgibt die Untersuchu ng der kleincn Raumeinheiten Schaumbul'g 
und Grafschaft Schaumburg ei nen Bet"tmd. tier zu ei ner Prazis ierung und gleichze iligen Erwei terung 
des Begri ITs .. Region·· zw ingt. Mal~gebende Faktoren fUr die industrielle Em wicklu ng waren die hohe 
Bevolkerungsdichte. die vorhandenen Bodensch:itze und die gun slige Verkehrslage. Die relmiv spat 
ein~etzende. abeT danach schnell wachscnde Arbei terbewegung deulet auf ei nen grundsiitzlichen 
Wandel gesellschaftlicher Strukturen und Wahrnehmungen hin. arlikulierte doch in ihr die lani.ll iche 
Bevolkcrung Schaurnburgs ihre Forderung nach Teilnahme am OkOllomisc hen. sozialen und politi · 
sc hcn Lebcn . 

Die im folgenden angezeigle Arbei t ist ci ne Ergiirtzung des im Jahre 1988 als Hefl 48 der 
Schaumburger Studien erschienenen Verzeichnisses der Schaumburger Auswanderer I S20- 19 14. Sie 
vermittelt weitere 8500 Oaten auf der Grundlage ties Niedersiichsischen Staatsarchi vs Buckeburg. I m 
Mittelpunkt slehen Auswanderungsgesuche. Abmeldelisten und Heimatscheine au s dem Furslentum 
Schaumburg-Lippe und dem hess is(~he n Kreis Grafs(~hafl Sehaumburg. Daneben wurden die cin
schlligigen Archivalien alls dem Stadtarchiv Sladthagen ausgewerte t. Al s .. Schaumburge(· werden 
Personen oder Familien versta nden. die durch Geburt das Heimatrecht in e inem tier beiden Gebie ts
tei le hatten. 

Den sprunghaften Anslieg der Auswanderung verdeullicht. daB 1824 nur ei n. 1842 19. 184733. 
185352. 185594.185798.1871 136.1873 140 und 1891 156 Namen verzcichne! si nd . AufschluB
reieh is!. uaB ui e Amerika-A uswanderer zah lenmiiBig hi nler Personen zul'iicktreten. die si ch ins 
europiiische Ausland (Frankrei ch. Schwe iz ll. a. ) od er uber die Grenzen des Furslentums hinweg in 
andere deutsche Staaten (vor allem in die preufiisehen Provinzcn Hallnover un d Westfalen) begeben 
haben. Fur sozialgcschichtl iche Erkcnnln is.'Ie si nd bcsonders die B(:fufsangaben der Auswanderer 
wertvoll. Sie 11Issen crkennen. daB ganz iibel'w iegend die Angehorigen der sozialcn Untersc hichl wie 
Arbeiter. Handwerksgesellcn. Lehrlinge. Laufburschen. Knec hte und Miigde ihre Heimat verl4lssen 
haben. urn sich andcrnorts ei ne neue Exi stenz aufzubauen. Personen wie der Landgerichtsrat Emil 
Sprenger. der Encle 1895 mil seiner Familie nach Oldenburg 109. stcllcn hier eine Ausnahme dar. 

Der Band ist eine erg iebige Quelle !lich! nur flir personen- und familiengeschichl liehe. sontlern 
aueh fUr soz ial- und wirtschaftsgeschichtliche Forschungen. Er wird dUTCh einen Namen s- und 
Ort sindex -letzterer um faGt sowohl Herkunfts- al s aueh Ziclorte - si nnvoll crschlossen. 

Die Publikal ion .. Vum Sliindestaat zur freiheillieh-demokrati~ehen Republik. Schaumburg im 19. 
und 20. Jahrhunderr· enlhiilt die Ertriige einel' von der Hi slurischen Arbc i tsgemcin~chaft fU r Schaum
burg am 23. und 24. September 1994 im Staalsarch iv Buckeburg veransta lte ten Tagung . Die Reihe 
der insgesamt 14 Aufsiitze wird mit einem Blick aui" Schau mburg am Ende des 18. Jahrhunderts 
crOffncl. Wenn aueh die Grafsc haft Schaumburg-L ippe und Hessisch-Schaumburg - damit ist der 
Anteil um Rint eln gemei nt - im Heil igen Romisehen Reich nur eine unbedeulende Rolle spicllen. 
bieten s ie doch ei nen plasti sehen Einbl ick in tlas Leben untl Wirtsehaften tier Menschen. in dem sich 
am Ende des 18. Jahrhunderts gewisse Aut10sungserscheinungen andeuteten. Dicse dUrfen allerdings 
nicht ubcrschatzt werden, weil Rcformen und Moderni ... icrungstendenze n in den Bere ichen von , 
Okonomie. Verwaltung unci Gese ll sc haft er~1 spiiler deutl icher hervortreten. Die These des Verfassers 
Carl-Han~ Hauptmeyer. daB Aufk liirung und Absol utismll~ im Pri nzip mitei ll antler unverei nbar se ien. 
durfle burn slichhalti g se in. weil der .. aufgekliirle Absoluti smus" der vorherrschende Regierungsstil 
in der zweiten Hiilfte des 18. Jahrhunderts - siehc Friedrich den Grofien. Joseph 11 .. Katharina die 
GroBc - gewesen i ... 1. 

Mit Reeh l hebt Raillcr Polley den progressivere n Charakter der Landesverfassung Schaumbu rg
Lippes gegeniiber der Kurhessens im 19. Jahrhulldert hervor. Die Beleiligllng der Slii nde an uer 
Landesverwaltullg des k1einen Furstentums an der Weser war im Gegen satz zu den kurhessischen 
Verhiillnissen. die von tier Restauration de l' Kul'furslen Wilhelm I. unci Wi lhelm 11. gepragt waren. 
gcw iB konlinll ierlicher. Zll weilgehend i ~tjedoch die Feslstellllng. das hess ische Furstenhaus sei se il 
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dcm .. Soldatcnh.mdel" von 1776 beirn Volk eher unbelicbt gcwcscn. Dic Vermietung von Landc~k i n

dcrn gchOrtc damals zur Praxis vieler FiirstenhOfe und wurdc von der Bevolkerung kaum als anstoGig 
em pfunden . brachte sic doch Geld ins Land. das nicht nur dcm Landgrafcn. sondern auch der 
Forderung von Handel und Gewerbe zugute bm. Oberdies waren Verfas~ungsprobleme illl kleinen 
Schaurnburg-Lippe leichter als im vielgliedrigen Kurstaat Zll bewiiltigen. 

Die folgcnden Bcitriigc von Annetlc v. Stiegl itz. Karl Hcinz Schneider und Helge bei der Wiedcn 
betrachte n spezielle Prob lellle des Kleinstaats Schaumbllrg-Lippe wie !..Ien Ho !" um.! die Gesellschaft 
im 19. Jahrhundert . die Ablosung der Dienste und Abgaben und die Trennung des fli rstlichen 
Hausvcrmogcns VOIll Staatsvcrlllogen. Z u alien d iesen Bercichen gibt es indes viele Parallelen in 
andere n deutschen Territorien. wenn sie auch groBcren Urn fang hatlcn. 

Das gi lt auch flir die Aufsatze von Anke Bet hmann und Gerhanl Donogowski i.ibcr ~.ie .. Revo
[utionsrezeption und -gestaltung in Schaurnburg" I 78911 84R bzw. [91 R. wo die pol itische orfent 1 ich
kc it als Indikatior des Demokratisierungsprozesses gesehen wird. Fur 1789 ist das allerdings nur 
bed ingt anzuwenden . weil keine der damaligen schaurnburg-lippischen Protcstbcwcgungcn in einc 
unmitte lbare Beziehung Zllr Franzosischen Re volution Zll setzen ist. Nicht die Revolution von 18481 
49 hat in Deutschland das Fundament der Aufkliirung zerstort: di eses war vielrnehr schon von t.ler 
nach den Bcfreiungskriegcn entstehcnden Roman!ik besorgt worden. Eine Gegcnbewegung war der 
Liberalislllus. t.ler wieder stiirker an dcn Ra!iona1isl11us des AufkWrungszcitaltcrs an kniipftc. Noch 
!..Ieutlicher OIls [848 si nd [918 die Auswirkungen der revolutioniircn Ercignissc in Dcu tschland auf den 
K ieinstaat Schaumburg-Lippc Zll spi.iren. Wahrend [848 nur wen ige !..lie Exi stenz der Monarchien in 
Zwcifel zogen. kam es 191 8 allenthalben zurn Zusamrnenbruch dieser Reg ierungsforrn . woraus sich 
d ie dringcnde NOlwendigkeil einer umfasscnden Ncugcslaltung der politischen VerhjiJtnisse ergab. 

Die AusfUhru ngen von Karl Hei nz Schneider uber den schaumburg-lipp ischen Landtag LLnd se ine 
Abgeordncten belcuchten den standisc hen C harakter dieser Versammlllng. der noch in der Landes
verfas),ung von 1868 Idar hervortrill. Erst 1906 und 1912 gab es eincn sozia ldemokrati~chcn Abge
ordneten. Bis 19 18 hane der Flirst eine zentmle Funktion innc. weil das Domaniurn in scincr Hand 
bl ieb und dami t das Land nur dank regelmiiBiger Zuschi.isse seinen Haushalt a~sgleichen konnte. Ersl 
die Wah[gesetze zu Beginn der Weimarer Repu blik ermoglichten eine soziale Offnun g des Landtages. 
Mit der Ein fiihrung des a[lgemeinen und gleichen Wahlrechts entsprach nun die Zusammensetzung 
des Landtags in Schaumburg-Lippe anniihernd der Sozialslruklur cler Bevolkerung. 

Damn kni.ipft thematisdl der Beitrag von Brage bei der Wie!..len iiber .. polilische Orientieru ngen 
und Parteien im Spiege[ der Reichstagswahlen [867-1933"' an. 

Gerd Slcinwascher befaBt sich Illit der Verfassung und Verwaltung Schaumburg-Lippcs unter den 
Nationalsozi ali sten. die von Fiihrerprin zi p und Gl eichschahung bestirnnu warcn. Anders als in 
Oldenburg llnd Braunschweig. wo Nationalsozial islen berei!s vor 1933 d ie Rcgierung gcbildcl hallcn. 
rnuBten in Schaurnburg-Lippc Reichskornmissare eingeschaltct werden. Am Beispiel cler Landge
rnein t.le ll . Kirchen. Verbiint.le und Vcn.:ine bnn der Prozcl~ dcr Machlergrcifung besondcrs dcullich 
ge rnacht werden. Der abschlieBendc AufsatL von Ern sl Bohme schitdert die Einglicdcrung Schaull1-
burg- Lippes in das [946 neugeschaffenc Land Niedersachsen. Slejal/ Hal"lll/{/1/1/ 

S c h a a I . Katharina: Das Delllschordenshaus Marburg in der Reformalionszeil: der Sakularisal ions~ 
versuch und die 1 J1 ve ntare von 1543 (U ntersuchungen und Malerial ien zur Verfassungs- und Landes
geschichlc. hrsg. vom Hcssischen Landesamt fUr geschichtliche Landcskunde. 15) Marburg: Elwert 
1996. 503 S .. 2 Abb. irn Text. I Fahplan in Kartentasche. 

[nventare. Besi tzverzeichni sse. d ie etwa bei TodcsHillcn oder Amtsi.ibergaben erstellt wurden. s ind 
in dCIl letzten Jahren versliirkt in das Blickfe ld der hi storichen Forschu ng geri.ic kt. Es I icgen zwar eine 
Anzahl von Edilionen VOT. griindliche Bcarbcitungcn sind aber ehcr sc lten. Es ist daher zu bcgriiGcn. 
daB die Verfasserin di e hier vorliegende urnfangreiche Untersltchu ng eines Einzeli nve ntars priisen
tiert . Die Stud ie wurde von Prof. Boockmann angeregt und im WS [994 /95 an der Georg-Augusl
Uni versitat Gottingcn a[s Dissertation an genom men. Anders als die Kl ilster in !..Ier Landgrafschaft 
Hessen wurde das Deutschordenshaus in Marburg. clessen sptitmittelalterliche Wirtsc haft und Verwal
tung von Ursula Braasch-Sc hwersman n unterslIcht wurde. im 16. Jahrhundcrt nicht sii kulari sicrl. 
Landgraf Ph ilipp gi ng allerdings auch gegen t.lie Delltschordensballei Hessen V01". 1111 Mittelpunkl der 
kurzen Einleitung der Arbeit ste[u die zeitwei I ige Besetzung der Landkornmende Marburg und !..Ier ihr 
llnterstelltcn Hiiuser in Fritzlar. Fclsberg. Wctz[ar. Schiffcnberg. Stcdcbach. Amoneburg. Kirchhain 
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und Gorzhausen in den Jahren 1543-45. Bei dieser Besctzun g wurdcn die vorl icgcndcn Inventare 
angefertigt - vor allem woh!. urn den Abtransport \'on Gegenstanden zu ve rhindern. 

Dcr Hauptte il der Arbeit is! den Inventaren sc lbst gewidmet. Nach melhodi schen Oberlegungen 
ZU T Ausagekraft der Quel1e (Problem der Voll standigkeit- Gcgensliinde von geri ngem Wert wurden 
offe nbar nieh! erfa!3t. die Erfassung is! niehl glcichma6ig) und einer Skizze der Baugcschichtc des 
Marburger Hauses folg! die Analyse der einzelnen Raumc. Dabei werdcn die Angaben des ln vcnlars 
dUTch Auswertung VOI1 anderen Archi valien des Marburger DCUlschordenshau ses (vor allem Rech
nungen) und den Verg le ich mi! andercn lnventaren der Zc it prazisiert lInd ei ngeord ne t. Die In ventare 
der acht Hiiu ser der Balle i sind weni ger umfangreich und entsprechend we ni gc r au ssagek riifti g. 

Ein wcitc rerTcil der Arbeit ist den Mitgliedern der Ballei in der ersten Halfte des 16. Jahrhundcrts 
gewidmet. Das Vcrzeichn is al ler Milglieder wi rd zusammen mit der Ed ition der Inventare im Anhang 
priisent iert. 

Die U ntersuchung. die durch Orts- und Personenregister e rschlossen wird . ist e in wichtigcr Beitrag 
zur Geschi chte des Deutschen Ordens in Hessen und zur Realienkunde des 16. Jahrhunderts. 

Eberhard Mer 

St;ld t g e sc h ic hll ic h er Arb e it s kr e i s c. Y. (Hrsg.): Ncuc Forsc hungen zur Stadtgeschichte. 
Band I. Schwalrn stadt-Treysa : Selbslverlag 1995.2585 .. brosch .. 25.- OM. 

Plinktlich zum Hcssc ntag lcgte der Stadtgeschic htl iche Arbeitskreis Schwalmstadt den ersten Band 
ciner geplantcn Reihe rn it oben gcnanntem Ti lel e inem breite ren Leserkreis vor. Das mit zahlre ichcn 
Original fotos und inte ressanten Rcprodukt ionen ausgestatte te Buch vereinigt s ieben Fachaufsiitze zur 
Geschichte der Stadt Treysa. die vom Palaeoli thikum bi s in d ie neueste Zeit rc ichcn und historische 
Sachvcrhahe bel euchten. dcren Kenntni s ke ineswegs allgemein vorausgcsctzt wcrden kann . 

Ocr erste Beitrag stam mt von Ulri ke S6der und charakteri siert 32 vorgeschichtliche Fundstc llen 
auf de lll Gebict del' Grol3gemeinde Schwalmstadt. Die Besc hre ibung der Fundc und der Fund
umstiinde iSI e ingebel1e t in e ine Schilderung der Lebensumstiinde des stein- und bronzezcitl ichen 
Men schen. wohl um es den Laien unter den Lcsern m6g1ich zu machen. die ti rtlichen Funde in einem 
groBeren Zusam menhang zu sehen . 

Herbert Heidenrcich sc hli el3t an mit e iner Ubersicht Libe r immerhin 30 OnswListungcn in dcr 
GroBgeme inde Schwalmstadt . Aufgrund dcs gesammclten Scherbenmaterials wi rd angenommen. 
daB di e meisten Ortschaften nicht im 30jiihrigen Kri eg. sondern bere its im 14. Jahrhundert wieder 
aufgegeben worden sind . 

Brci tc ren Raum nimrnt c in Beitrag von Adolf Biskamp ein liber die sog . Ziegenhainer Kirchen
Zm: htordnu ng von 1539. die ursprUngli ch gege n die sich immer stiirker auch in Hessen ausbreitende 
Wiedertiiuferbeweg ung ge richte t war. nach nunmehr 450 lahren aber immer noch in wesentli chen 
Aussagen in heutigen Kirchen vcrfassungcn erhalten ist. Nach c inem Uberblic k Liber die histori sc he 
Situation. dic zur Zuchtordnu ng fiihrt e. wird kurz auf d ie Synode sclbst c in gegangcn. urn dann 
wesentliche Abschnil1c in moderner Sprache auszugsweise zu zi tie ren und zT auch ZlI kommcn
ti eren. 

Der g le iche Verfasser e rinnert in ei nelll ulllfangreicheren Beitrag an "Die Kirchcnkonfcrenz in 
Treysa 1945". e ine fUr die Erneuerung der evangeli schen K irche im zcrst6rten Ocutschland entschei
dende Tagung. Sehr e indringlich wird die da lllalige Situation umri ssen. bevor der Verlauf der unter 
dem Vorsitz von Bischof Wurm stehenden Konfcrcnz der damal igen Kirchenfiihrer gesc hildert wird -
soweit dies aufgrund des e rre ichbaren Materia ls heute noch rnogli ch erschei nt. Die An sprachen von 
Bi schof Wurm und die lesenswerte Rede von Marlin Niem611er slehcn dabc i im Mitte lpunkt. Das 
Ergcbn is der Zusammenkunft. die .. Vorliiuftge Ordnung der Evangelischen Kirche in Oeutsch land", 
wird wegen seiner weitrei chenden Bedcutun g im Wortlaut wi edergegeben. 

Am .. Beispie l des Hess ischen Pein lichen Gerichts in Ziegcnhain und anhand von Kri minalflillen 
<IUS Treysa und Ziegenhain" im 16. und 17. l ahrhundert untersucht Dorothee Hoff die " Krim inalitat 
und Strafgcricht sbarke it in der frUhen Neuzeit". Diese Ze itspanne ist insofern inte ressant. a ls s ich hi er 
mi t der Verl agerung wesentlicher Zustiindi gkeiten auf den Landesherrn e ine Vereinheit lichung des 
Gerichtswesens yoll zog. zu deren Grundlagen in Hessen die .. Peinl iche Halsgericht sordnung" von 
1535 zu rechcn is!. Die Aufzahlun g der Delikte, die darnaJ s unter die Kompetenz der " Peinlichen 
Gerichte" ft ele n. die prozessuale Ordnu ng und die Yom Richter zu verhangenden StrafmaBe finden 
ihre Konkreti sie rung in den deta ill ierten Schilderungen einiger Kri minall1ille, soweil sie in erhaltenen 
Aktcn ihrcn Ni edcrsc hlag gefunden haben . Aus solchen Verhandl ungsdetails c rhiilt der Leser nicht 
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nur e inen Eindruck davon. wie damal s Recht gesprochen und Recht empfunden wu rde. sie vermiuel n 
ihm zugleich einen tiefen Einblick in das tiigliche Leben der einfachen Menschen des 16. und 17. 
Jahrhundens. Besondere Aufmerksam keit wird den sog. Hexenprozessen (Lw.S.) gewidmet. von 
denen al1erdings nur zwe i in Ziegenhain zur Verhandl ung kamen. 

In Zusammenhang mit einem dieser Prozesse wird die Beze ichnung .. Hexenturm" gebrach t fUr 
einen Wac1l1urm di rekt am SchwalmLibergang in Treysa. desse n Baumerkmale sow ie seine Bedeutung 
fLir den mittelalterlichen Befestigungsring von Treysa in einem Aufsatz ausfLihrlich beschrieben 
werden . den Bernd Raubert verfaBt hat. Hierin e ingebunden sind allch d ie Ergebn isse einer Gmbung 
aus allerjiingster Zeit unterhalb des Geftingni sgelasses, deren Glanzstiick ei n gut erha ltener 
sog. Lorenzgulden aus dem Jahre 1508 ist. Leider ist der heutige Zustand des fii r Treysa so 
chrakteri sti sc hen Tunnes nicht erfreulich: seine Sanierung. viell eicht besser noc h eine Rekonstrukti
on des frLihe ren Zustandes. ware nicht nu r flir das Sladtbild von Treysa ein Ge wi nn. 

Das Wahrzeiche n Treysas. der sog. Butterrnilchturrll. gehort zu r ahen St. Martinski rche. Si e sleht 
augenb li ck lich im Miuelpun kl einer Disku ssion um MaBnahmen zu ihrer Erhaltung. In ei nem 3& 
Sei len umfassenden Bei trag wird der derze ilige Ballzustand der Ru ine erfaBt und in bau
geschic htlichen Zusammenhang gestellt zu elwa gleicha ltri ge n Kirchen der naheren llnd weiteren 
Umgebung (u.a. Marburg . Magdebu rg). Die flinf sehr sorgf:.iltig ausgefiihrten Rekonslrukli ons
ze ichnu ngen von C. Schiifer ( 1892) geben einen guten Eindruck von diesem imposanten GOlleshaus, 
dessen Verfallsgeschichle berei ls im 16. Jahrhundert begi nnt. Leider wurde der 1991 als Magisler
arbeit eingereichle Beitrag nic ht durch die Ergebnisse der im Zusammenhang mit den Sani erungspla
nen neuerdings durchgefiihrten Untersuchungen erganzt und somi t auf den aktuel len Stand gebracht. 

Das breite Speklru m der in d iesem ersten von D. Holf und B. Li ndenthal betreuten Band ausgebrei
teten Themen ist geeignel. zahlreiche loblgesch ichllil'h Interessiene auszuprechen und der hiSlori
schen Forschung im Rau me Schwalmstadtneue Impul se lU verleihen. Kil l'/ FreY/(Ig 

L ot z e, Siegfried (Hrsg .): Veckerhagen in sieben Jahrhunderte n. Bei trage zur Sozial -. Wirtschafts
und Kunslgeschichle eines Oberweserdorfes (Verein fLir hessische Gesc hichle und Landeskunde e.Y. 
Kasse l 1834 - Zweigverein Hofgeismar), Hofgei smar/Reinhardshagen 1997.364 S .. zah lr. Abb. u. 
Kin. i . T .. 38.- DM . 

Bei dem vorl iegenden Sammelband handelt es s ich um eine Gemein schaftsausgabe des Zweig
vcrci ns Hofgc istnar itn Verein flir hessische Gesch ich te llnd L.mdeskunde c. Y. Kassel1 834 und des 
Geschichtsausschu sses im Heimat- und Verkehrsverein Reinhardshagen anltiBlich der Erslerwahnung 
des Dorfes Vec kerhagen vor 700 Jahren. Weil Waiter Gerland in seiner 1965 erschi enenen Arbeit iiber 
Vec kerhagen bestimmtc Bereiche der ll lteren Gesch ichte, z.B. d ie Land wirtschaft und das Schlllwe
sen. besonders grLindl ich dargeslell t hat. wurde hi er der Schwerpu nkt auf d ie Sozial-. Wirtsc haft s
und KU llStgeschichte des Oberweserortes gelegl. In diesem Zusammenhang ist auch auf die 1992 
erschienen Arbcit von Magda Thierl ing iiber die Wirtschafts- und Sozialgeschichte von Vaake im I 8. 
Jahrhundert Zll verweisen. die ich in der ZHG 98 ( 1993 ). S. 246-248. rezensiert habe und tl ie vicle 
Gemei nsamkei ten mit den VerhaJtnissen in Vec kcrhagcn erkennen ItiBt. 

Die FUIIe der in dem Jubiliillmsband ent haltenen Beitriige vermittelt ein plastisches Bild von dem 
;:wi sc hen Weser und Rein hardswald ge legenen Flec ken im Wandel der Zeiten . Sic slam men aus der 
Feder von Autoren. d ie zumeist keine Fachhistoriker sind. aber es verstanden haben. bestimmte 
Geschehni sse aus ihrem Gesichtskreis dem Leser in ve rstandlicher Form nahezubringen. Am Anfang 
steht ein kurzer Oberblick iiber 700 Jahre Winschaft sgeschichte des Oberweserdorfes Vec kerhagen. 
AufschluBreich is\. daB di eser erstmal s am 2. Oktober 1297 in einer Sli ftungsu rkunde der Tuch --hiindl erg ilde von Witzenhausen erwahnt wird. Die Forschung geht von einem ausgcdchnlen Ril1erguI 
mit etwa 80 Personen aus. das mogl icherwe ise in der Ntihe der von Landgraf Ludwig I. errichteten 
Wasserburg lag. Diese Anlage hatte in den langwierigen Ausei nandersetzungen der hessischen 
Landgrafen mit den Mainzer Erzbisch6fen strategisc he Bedeutung. Die wirt schaft liche En twicklung 
Veckerhagens JaBt sich an hand der Salbiicher des 16. Jahrhunderts gut nachze ichnen. Sie lassen die 
Zuordnung der dorligen KlosterhOfe w m umfangreichen Grund bes itz von Hil warlsha llsen erkennen. 
Flir die slabi len wirtschaftlichen Strukturen des Ones spricht. daB van den in den Salblichern am 
haufigsten genannten Fami liennamen ein ige noch im 19. Jahrhunderts in Vec kerhagen bezeugt sind. 
Von Interesse sind d ie Hinweise auf die Auswirkungen der Industrialisieru ng - der Begriff .. erste 
lnduslrielle Revolu ti on" miiBte gcnaucr erltiu\en werden -. die u.a. am Bei spi el der pri vati sierten 
Eisenhiil1e Goldmann und Uh lendorff verdeutlicht werden. 
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Be~underc Bei triigc ~ind den mittel aherlichc n Wihtungen am Fu Be dc~ Olbcbcrgc~ ( Halimerden. 
Sr.:hlllar.:htc~hagcn und Hcirnbcd) und der Ge.;chil'illc von Burg und Schlu~ in Vcd.erhagcn gewid~ 
met. Die I-BOO I c rbautc .. Alte Burg-- wurde unter Landgraf Karl durch ei nell banx:ken Schlo~bau in 
Furm einer Dreitlligelanlage rnit Ehrenhof und Gartcn cr~etzt und 1721 dc~~en Favoritin Barbara 
Chrbtine von Bernhold it b Wohn~itL angcwie .... c n. In Wcstph:ili scher Zeit wurde da~ Sc hloH an den 
F:tbrik:mtcn Gcurg Evert Habich verkauft. Bi ~ auf den Anbau des dreige~i.~ho~~ i gen Wint crgancn~ 
blicb das Hauptgeb:iudc bi~ hcute :iuBerlich un vcriinde rt. 

Die folgcnden Bci tr;ig\! bdcuchten da!'> Nahnlllg"- und Genu~lllittc lgewerbc Vcckcrhagens in 
wi rt \Chaft s- und kulturgeM:hicilllichcr Sichl. Wichti gc Quellen ~ind hie r da~ Lagerbuch von 1750. 
Stcucrrollcn und Bctr ieb~- und Hau~hah~LahIUllgcTl . Am Bcispiel del' Kaufmann )-. farnilie Erns!. der 
Hcmelmlilter Lampc und der Tabakspinner lInd Zigarrenfabrikantcn LipproB zcigt ~ i c h _ dal3 mehrere 
Generationen da~ vom Vater Ubernommenc Gewerbc au~gelibt unci ~kh dem Wandel de l' Zeiten 
Ilcx ibel angepa!3t habcn . Eine iihnliche Kon tinuit:it wird bei den We~c r~ehiffcrn . Flol3ern und 
Fiihrleuten. del' Lweitcn wichtigsten Bemfsgru ppe in Vcckcrh;tgen. dcutlidl. Auch hie r tinden sich 
neben den ZUIll Vcr~t;illdnis wichtigen hi stori~chen Angaben AU~LUge :HL~ den Qucllc ll . LB. Zul l
regi~tcrn au~ der Spiitpha~e dc~ Drei!3igjahrigen Kricgc~. Bcrichtc liber cinzelne F.Hllilien wie die de~ 

Ft' rnh:ind lcr Bad e, Banch. Lipprol3 und P:HlI. die U.:l . Kontakte nach Niederliindi~ch Ind ien unter~ 
hi eltell. I nfo nnationcn liber die Oberwese rfahn \'on Ha rm . Mlinden nach Hameln im 19. J:thrhunde rt. 
\\obei man allcrding ~ mchr aliI' die Bedeu tung de~ 1834 gcgrlindeten DeutM:hen Zollvcreim. hiitte 
hinweisen Il1lis~en. und ei n Vcrzeichnb der \\ iduig~tc n Oberwe:.erwaren j cner Zc it ( Pll a"' ter- und 
Mlihbtcinc. Gro(\alrncro<:ler Ton. Ste in kohlen. Leinwand und Glaserzellgn i ~!>c). 

DarUbcr hinau~ e rflihrt <:Ier Le~er tT1anchc~ Ncue i.ibcrda~ mi t Hilfe von Pl'e rdc n bctriebcne Trcidcln 
der Schi ffe an der Obcrwc~er und da~ aul' Gnrnd der Prote~ te Karlshafe ns gcschcitcrtc Projekt cines 
Vedcrhagener Hafc nb;ttl~ I HO). Anschaulich wi re! illu~trierL wie be~chwe rlich die Anfiillge del' 
D.tmpf~i.·hi ffahrt auf der Obcrwc~cr gewe~e n ~ i nd . A I ~ e ri- tei- Seh il'!' wurde 1843 de r in Pari s erbaute 
ei"cme Dampfer " Hcrrnann" auf der Obcrwe~er e in ge~c t z t. D:tnebcn wi rd der holzcrne Dampfer 
.. Eduard " erwahnt. de~:.cn Dampftlla~ch ine Illit den da7ugehorigen Scitenriidc rn del' Ixkanntc Ober
hergrat Karl Anton Hc n~c hc l kon ... truierte . GroBe Bcdeutung fUr Hande l und Gewerbc Vcckerhagens 
hatte die Fiihre. die die Vcrbindung nach dcm gcgenUbcrlicgenden hanni)\'cr~c hen On Heme ln 
1ll'l'tel lte. 

Vic lc ~oLi .. I-. wirbdwft~- und familiengcM:h ichtlichc Angaben werden audl liber die Medi Liner. 
Apll theke r und Hi.itt\!nlcute. wiederum unte r Bcifligung \'on Stamll1\;tfe ln . ge macht. Unter den 
kt7.teren findet ma n bckanJ1lC N;Ullcn wie Ncbcltha u. Wait L von E~chc n. den Mineral ogen Johann 
Phi]ipp Ricl3 und den Oberbt' rg rat Wilhellll S. Fulda. der mit dem berlihmtcn Chcmi kc r Robert 
Wilhdm Bun~cn Lu ... amrllcnarbeitete. Mit dcm H llttC I1\\c~cn hing del' Kohlcreibetricb im Reinhan.b
w.tld LU~ammcn. war dO~.:h Ho lLkohle de r wieht ig~te Brcnn~toff. Nicht korrckt i~t auf S. 123 de l' 
Hin\\ ei~. da~ Konigrcieh Westphal en habe durch ~ei ncn i.·r~tcn Mini ~terpra:-.iden t en Johan nes \'on 
MUller e ine naeh fr:Hll.tb iM:he m Vorbild geforTllte VCT\\altung crha lten. In \V;r~lichkc it hattc dieser 
den Titcl .. Mi ni~ter-St:tat"ekretiir" und fii hne b i ~ LU !>ci ner bereits 1808 erfolg tcn Abli:hung nur den 
\Vil 1cn Napolco ll :!o :HI ~. Am Bci!'>picl der Kohtcr-Familic Wenzel wird \\ ieder Ge:-.chichtc .. LU Tll 
A n fa!'>~e n·· gel iefcrt. wa~ Ubcrhaupt di e~en J ubiWurn~b;t nd atl~Lcir.:h net. Dcr Berkh t liber das Bergamt 
Vec~erhagen und die Zeche Gahrenberg I;[(\t den IlOhen Stel1enwcrt de~ B crgbau~ fUr den 
Vcckerhagener Ralllll erke nncn. Erwahncn~wert i ~ t , daB ~c h()n un ter Landgraf Wilhc l m I V. urn 1592 
ci ne Gewerkschaft Hol Lhau~e n genann t wi rd. Irn indu ~tric l1cll Zeitalter gerict Vr.:ckcrhagcll imlller 
mehr in den Sog der bc nac hb;trten ResidenzMadt K:t ~:-.c l. wo viele Dortbcwohner Arbeit und Bmt 
fanden lInd s ich h:ill fig irn ,, \Vc~er\'ie rtel" niede rlidkn. 

D:113 Vcckerhagcn im 19. Jahrhunclert auch in andercn Gegenden Hes~en!> bekannt wurde. zeigt sich 
u.a. im Kun!>tgul3 !>cincr Ei~cnhli tte an Treppcn- und BalkongeWndem. TUrcn. Fen .~tc(ll und Laternen
tr:igern. 

De~ weiteren wcrden FI)~tbcamte (Johann Chrbtoph Schmincke, Carl Fried rkh Merge ll. Hei nrich 
JlI ~tu~ Pauli u.a .) \'o rge~ tellt. Wie al lgelllcin in del' Vc rwaltung bm cs aueh hier LU Stc llcncinspa
ru ngen . Von den irn Jahre 1926 vorhandenen 7 O bc rf6r:-. tere ien und 40 For~ tercicn ~ ind 1993 nur 4 
For~ t iilllter und 27 Rcv ic rfOr:-. tereien im Reinhardw.'ald libriggcblicbcn. Wi~scn ~wl:rt ~ ind vor altem 
die Informa tionen liber die Waldhute und die ;H1dcren alten Reehte de r GCllle indc Vcckc rhagen. 

Betrachtet werden ;tuch die ulllfas~ende Renovi erun g de l' Veckerhagener Dorfkirchc - dabci konntc 
ill1 Mai 1996 ein GcfaB lIl it hi stori schen Dokutllcntcn au~ der Turmkugel gcbnrgen werden -. 
Ki rc henrechnungcn at :!o Spiegc lbi ld der Ortsge~chi chte. die Au :-.wandcrung naeh Amerik a. vor al1em 
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in die USA un<.lI1:u.:h Chi le - hier komuen briel1i che Zcugn i,,~e und die Schilderung von Au~wandcn:r
~ch ick"alen lu r Vcran"chaulichung bcilra~cn - sowie Leilgcnos<;i<;chc Berichle n m<.l Ulll <.Ia~ Bcrgallll 
und Dorf Vcckcrhagen. darunlcr iiber das Lcben un<.l Wirken <.I c~ I...urhc""i"chcn $Iaat<;mann" Theodor 
Schwcdc!>. Die BClrachtung dcr Mundart <.Ies hes ... i~chen We ... ertal " liilll den Eintl uB dc" Niederdcu I
~chen crkenncn. Die Sdlildcrung de<; Kriegsendes 1945 erhelll. daB :Ilu.:h Vedcrhagcn in die Wirren 
jcner Zcit gerict. Bcilriigc iibcr (hi" POSI- und Kredil\\c"cn. den Z\\eig\crcin Veckerhagen im 
Niederhe<; .. i"chcn Touri .. lcnverei n un<.l den l aturschull. im Obemc,erraum funden <.Ien informali\'en 
Band ab. dcr aufgrund dcr Vie llaltigkeil seiner Beitriige eine brcitcn: 6rrcn tlich l...ci l an<;prc(:hcn 
<.IUrfte. 

R II dol ph. Michacl: Oas niederhe~~ische Dorf Weimar in "einl!r Gc,chil.:htc. 
meindc Ahnawl. Ahnatal IY%. 193 S .. zahlr. Abb. u. I Faltkartc. 

Srl'filll H {/rrlllWlIl 

Hr'g. \011 dcr Ge-

Die gut Ic ... barc und iibc rsichtlich gcgliedcrte Dar"lell ung f.il!r Gc~chichle de ... nicderhe~"i~chen 
Dorfc!> Weirnar. bei <.le!' aul' mehrcre Archive. BibliothekC Il. Mll~l!en llnd private Sammlllngen 
zuriickgcgriffcn wur(il!. rir.:htet ~ich wcniger an den FachhislOriker ab an die inlerc""icrte brfentlich~ 
keit. Del' Autor bcleur.:hlcl u. a. die Ge"ehic ke dc~ Ort~ vor der Er"lcrwiihnung im Jahre 1097. die 
rnillehlltcrlichc Ge"ehichlc bi" l.u r Reformali on. <.li e Enl wicklung lInd Ercigni~"c bi" zu m Ende de~ 
Ku rHir"tenIlUIl" H c,,~en 1866. Weimar in der preuBisr.:hen ProvinL H e!'>"cn - Na~';Hl und d;e Nach
kricg ... zei t bi" Lur Eingliederung Weilll'lr~ in di e Gemeindc Ah nawl 1972. 

Be~tln<.ler ... vcrd ien'ivoll i,,\. d:I[3 Bcgriffe. die dCIll hi"lor;"ch nichl \'orgebiklclel1 Lc~cr lH1\'c r~tii IlJ -

rich ~ind. bc ... onder<; crkl art werden. Da~ Bemiihcll. "chwierigc Termini der politi .. c.:hcn. KirchCIl- und 
Verfa"~lH1g'gc~('hidl\c in I...nappen Worten \'er~tiindl ir.:h 7U madlen. Iwt indc, bi'\\ciien zu Fehlem 
und MiBvcr"t:indlli"!'>en gefUhn. die allerdings den Wert des B:inddlen~ bum 'chmiiiern. So \\aren 
die Lehcn von Anfang crblich . rechtlich wurden sic e~ ,chon frU h. Untcr einern Knappcn vcrMand 
man jeden bcri tlenen Krieger. der nichl die \'olle R ii~lU ng de .. Ritler, trug. odcr den Sohl1 eines 
RiUcr". dcr nuch nieht den Ritlers(:h lag em pfangcn hanc. Slan \on Ka~"der StadtgelTle inden im 
MiUclaltcr !'>u]l te man von Stiidten ~pre(,:hen. So "('h lo~"en "ieh naeh 1373 die drd bi"hcr .. clb,t:indi
gcn Stadte Athtadt. Unterncu'tadl und Fre ihe it frciwillig oder geLwungen IU einer Stadl Illil e inhei t
riehcrn Rat , kolleg /usammen. 

Aueh im Tex l gi bl c~ cini ge korreklurbedii rfti ge Passagen. Zur Zei l Ka i"cr Hei nrkh~ IV. gab es di e 
Bezc ieh nung .. J)cuhehland" noch nieht. Man sprach von dern " Regnu1ll Theutonkunf'. Den Begriff 
..landgriitliche Hohe it" ... ollte Illall dllreh . .L:tnde~herr~ehaft .. er"ct7cn. Mil dcrn .... eit 1122 1lliih~am 
aufgcbaulen TcrritOl' iahta:I1" si nd die Landgrafen von Thiiringcn gemei n\. dl!rcl1 Erbc Iwch 1247 das 
Hau~ Brabant in Hcsscn antral. Bcsser als von den .. vier ehel iehe n S6hncl1" Phi lipp~ de" GroBmliligen 
sallte mall VOIl <.Ie~~en S6hnen au~ erSler Ehe sprechcn. Da" Kt'm igreieh We~tfa l en lImfa[3te nicht die 
preufii.'ehe ProvinL S:tf.:h~cn - di c~e gab c~ damal;, noch nkhl - . "ondCfll darnil sind die Allmark. da" 
Hcrzo£lurn Magdcburg und da~ Fiirslcn tum Halbersladt gemcin\. HOch~ t c~ Selb:>ttvcrwaltung~org;U1 
der Provinz He~~cn~Nas~au war der Provi nziallandtag. dcr audl in al ien andcrcn prcul3i~chcn Provin
zen be~tand. 

I n~gcsaml ge!>ehen werden abcrdem Lc~cr vielc Detail ~ - :lUch in Form von Z;lhlcn unt! NaTllen-
7ur GC.-.chichtc Weirnar, verrnil1elt . wobei wichtige Dokurncntc wit: die Er<;lerwiihnul1purkunde \'on 
1097 und da' Lager-. Stikk~ und Steuerbuch der Dor[ .. chaft Wcyrnar in \'cr ... Uindli c.:her Form Uhcr.-etzt 
bzw. refcricrt werden. Aur,,('hlu6rcich .... ind au(~h die Ang:lben liber die in Wcirnar :m,;h"igcn Juden. 
d ie irn April 1933 Deul,chland vcrlieHen. 

S/('filll H {/r/lIIllIlII 

Pan ne k oc k. Ja(·obu .... : WCllesingcn - ein Dorf und :>teine Gc~ehichlc. hCr;lu .. gcgcb. vom Gerneinde
vONand der Gerncinde Breu na. Breu na 1996. 376 S .. ca. 130 llle i."1 ".". Abb. und l.wei Karten
beilat!en. , 

Es iSI dun::hau .. nkht se lb .. t \'er~t~indlich. daB ei ne Ort~ge~chi chte gcriit. ~ehon gar ni ch!. wenll sic 
fUr eine deul"chc Gcmeinde ;IUS der Fcder eines NiederHindcrs ~tammt. Di e polilbr.:he Gemdndc 
Brell na war abcr gut bera!en. die Dorfge"r.: hichlc ihrcs Ortslcils Wencsingen \'on J aeobu~ Pannekoc k 
crarbcilcn zu lassc n. Wcnn aueh ni<.:l1l an den Handreiehungcn Lur Abfa,sung von Ortsgesehichlen 
von Giinlcr Holl cnbcrg (Staats:trchiv Marburg) orie nli ert. legte der Vcrf:l~~cr cinc dun.: hau .. gclungc
ne Publibt ion vor. die intcres,ierten Le'ern und auch Fat.:hlcuten glcir.: hvicl bielc\, 
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Pannekoek wiihlte flir seine Arbeit e ine Dreigl iederung des umfangreichen Stoffes. Zuerst beschiif
tigt er sich mit der Dorfgeschichte. Filr die .. Erd- und Landschaftsgeschichte·· kann er auf den 
erfahrenen Mi tarbeiter Dieter Carl zu riickgreifen. Er hat sich bereits bei der Bearbe itung der .. Chro
nik von Breuna und Rh6d:I"' bewiihrt. Die Behandlung der hi stori schen Ereigni sse im 20. l ahrhundert 
lie13 Pannekoek von Hennann Schmale erarbeiten. Auch d ieser stellt gut lesbar dar. belegt d ie 
mi tgeteihen Fakten leider aber nichl. Das ist ein Manko. 

Der zweile Abschnitt beschiiftigt sich mit dem Leben im Dorf. Dabei spielen die Schule. d ie 
Kirche. das Rittergut llnd auch die Weltesinger Juden eine Rolle. Im letzten Teil der Arbeit wendet 
si ch der Verfasser den Dorfbewohnern zu. Dabe i werden neben den Bilrgermeistern. Richtern . 
Gerich tssc hoffen und den Vorstehern auch die Diener ll nd kleinen Leu te nicht iiberse hen. Durch ih re 
Einbeziehung korTllnt es auch ein biBchen zu ei ner Geschichtsbctrachtung von unten. Leider fehlt hier 
aber eine bewcrtende und einordnende Darste llllng. 

Pannekoek hat a llc ihm erreichbaren Archivalien und allch die giingige Li tcratur aufgcarbeitet. In 
seine Darstellu ngen sind auch immer wieder Quellen ei nge filgt. die flir sich sprcchcn und d ie 
Darstellung Zll einer gut lesb:lrcn Textmischung werden iassell . Wer si ch mit der Geschichte Welte
si ngens ause inanderzusetzen beabsichtigt. wird mit der Publikation gut bedient. Sie ist trotz der 
angesprochcnen Miingcl zu empfehlcn. 

Weltes ingen besi tzt auch . das sei noch hinzuge filgt. durch se ine Grenzlage zu Paderborn einc nicht 
unerheblic he territorialgeschichtliche Bedeutung. Friedrich -Karf 8(1(1s 

Adelsfamilien 

M6t sc h. Johall nes. Wit t er. Katharina (Bearb.): Die llltesten LehnsbUcher der Grafen von 
Henneberg. Weimar: Verl ag Hermann Bbhlaus Nachfolger 1996.3675 .. I Karte (Veroffelll lich ungen 
aus thil ringischen StaatS:lrchi ven. 2) ( IS BN 3-7400- I 0 13-4). 

Aus An lal3 des l ubiliiums .. 900 Jahre Hennebergcr Land" leg! das thilringische Staatsarchiv 
Meiningen mit dem vorliegenden Band die drei iiltesten Lehn sbilcher der Grafen \'on Henneberg in 
Text. neuhochdeutscher Ubersetzung und Kommentar vor. Au sgehend von ei ner kurzen Besd ue i
bung der Quellenganu ng .. Leh nsbuch·· - dieses hielt die von einer Person oder Familie getragenen 
oder verliehenen Lehen fest und diente der Rechtssicherung. Bestandsaufnahme. Obersicht und 
verwaltungsmlll3igen Organisation des Besitzes -. wird ein kurzer Uberbl ick ilber die Geschichte der 
Grafsc hafl Hen neberg im 14. Jahrhundert gcgebcn. Eine besondere Rolle spiel te hier Graf Berthold 
VII .. der vor 1317 mit c iner Bestandsaufnahme der Besitzu ngen seiner Familie begann. wom it die 
Anf:inge des iiltesten Lehnsbuchs und das llI tere. 13 17 angelegte Ur.~ar zusammenhangcn. Unter 
seinen Nachfol ge rn began n eine Phase der Unsicherheit. die zum Ubergang zahlreicher hen ne
bergischer Herrschaften an das Hochstift Wilrzburg. die Landgrafen von Thilri ngen und die Wetti ner 
nih rte. So regicflcn Gra f Johann (t 1359) und se in Enkel Gral" Hcinrich (t 1405) nur noch ei n 
Territorium von regionaler Bedeutu ng. Die von ihnen angelegten jiingeren Lehn sbilcher lassen 
erkennen. daB si ch die Henneberger Grafen vor al lem mi t ihren Nachbarn. daru nter eigcncn Vasallen. 
ausci nandersetzen mul3ten. die nicht ei nmal vor der Gefangcnsclzung ihres eigene n Lehnsherrn. dem 
sic Treue schuldeten. zurilckschreckten. 

Im folgenden wird die llu13ere Form del' hennebergischen Lehnsbilcher beschrieben. In alien Fallen 
handelt es sich urn Papierhandschriftcn mit Wasserzeichen. d ie zu Lagen gefaltet si nd . Das ii lteste 
Lehnsbuch des Grafe n Berthold besteht aus eincm Verzeichn is der Burglehen zu Henneberg. der 
Nennung der 1330 von den Herren von Frankenste in erworbcnen Lehen und der Aufl istu ng der von 
Gral" Bert hold empfangcnen Mannlehen. Das gesamte Lehnsbuch ist von einer Hand gcschrieben und 
naeh Aussage des Schriftbildcs in ci nem Zuge entstanden. Das Datum des j iingsten Eintf:lgs (7. Apri l 
1332) ist als friihester Zei tpun kt fUr den Beginn der Arbeiten anzusetzen. die wohl vor Bertholds Tod 
(3. April 1340) abgeschlossen warcn. Ob si ch Graf Beflhold be i der Anlage des Lehnsbuchs nach 
bereits vorliegendcn Urbaren des Bistums Wil rzburg lInd der Grafschaft Lu xem burg gerichtet hat. 
wie die Bearbeiter mc inen. muG allerd ings often bleiben. weil darilber keine verbi ndlichen Zeugni sse 
vorliegen. Ihnen ist jedoch zuzustim men. daG Graf Ben hold mit der Anlage des Lehnsbuches dic 
Modcrnitiit se iner Verwaltu ngspraxis demonstrie rte. die ihm sei ne crfolgre iche Territori alpol itik 
crmoglicht hat. 
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Das Lehnsbuch der Grafen Heinrich und Benhold iSI gleich falls von ciner Hand gesc hricbcn und 
enlhiill u.a. ei n Verze ichni s der Schaden. die in Fehden mil den Ad ligen von Bibra. \'on Herbsladl und 
Marsch:lll "on Ostheim sowic mit Wailer Goltsc halk. dem Pfandinhabcr der hessischen Hiilfle der 
Herrschafl Schrnalkaldcn. cnlslanden waren. Die Buchstabcnforrnen - ein:-. t6cki ges a. h mit Untcrl an
ge und deutl ich voneinander unters~heidbares c und I - we isen auf die Niederschrifl dicses Lehns
buches im lelZlen Jahrzchnt des 14. Jahrhundens hin. 

Auch im drincn hier bctrachlete n Lehnsbuch des Grafen Heinrich cm:-.prichl die Lagenstruktur der 
inhalt lichen Gliedcrung. Die Bearbciter we isen die Handschrift zwci Zei lriiumen zu. Die iilteren 
Eimr:ige diirften noch im drinen Vienel des 14. Jahrhundcrls vorgeno mmcn worden se in. wahrcnd 
man die jlingercn nach dem Schriflbild in die letzten Lcbcnsjahrc dc~ Grafen Hei nrich ( t 1405) 
daticrcn kalln. 

Ein besonderes Verd ienst der Bearbciter ist die Identifizicrung cler in den Handsc hriften gcnan nten 
Ons- und Personennarnen. Sie weisen auch auf die BedculUng der Lehnsbiicher flir di e Erforschullg 
def hennebcrgi schell Geschichte des Spiitmittelahers hin . Dank der Urbarc von 13 17 und 1340 ist der 
Umfang des Territoriums bzw. der .. Neuen Herrschaft"" bebnnl. Eine Auswertung des ii ltesten 
LehnsbudlCS bczUg lieh der in Obcrfranken gelegenen Lehen zci gt. daB die Henneberger Grafen 
Anlei l am Erbe des 1248 erloschencn Hauses Andcchs- Mcranicn hatten. 

Die Edilion dcr Lchnsbiicher orienl iert s ieh an den .. Riclulinicn flir d ie Edition mittelalterlieher 
Amlsbiicher". herausgegebcn vom Gesamlvc:=.rein der Deut sehen Geschiclus- lInd Altertumsvereine. 
Naehtei li g iSI lediglich. daB sich Text und Ubersetzung nicht auf den jeweils gegeniibcrlicgenden 
Seiten bcfinden. sondern zuniichst alle Lehnsbiicher ed ien und dann libcrsetzl werden. Auf diese 
Weise iSI cs schwieriger. Tcx t und Ubcrsclzung miteinander zu verg leichen. AlIc Eintrage sind mil 
kurrcnlen Nu mmcrn vcrsehen. Slichproben des Rezensenten haben crgeben . d:1B die Ubersetzu ng in 
der Rege l zuverliissig und weitgehend wongetreu is1. Das erfolgreich :mgestrebte Ziel war slets 
Vcrslandlichkeil des Tcxtes. was durch Erganzungcn und Verweisc inl gleichen oder einem andcren 
der bciden Lchnsblichcr gc fOrdcn wurde . Wichtig s ich auch Angabcn zur archivali sc hcll Uberliefe
rung. fall s s ich eine solche flir den Einlrag bzw. eine enlsprechende Urkunde ermil1e ln lieB. Im 
allgemeincn h:mdelt es 5ich dabci um SIUcke aus dem Staatsarchi v Mc iningen. Daneben kommen 
Einzelsliicke aus dCIll Staalsarchi v Coburg und dem Landeshauptarchi v Magdeburg "or. 

Die rnei sten Eintriige bctreffen den thliringisch-franki schen Raum. Nebcn delll cigcntlichen Thii
rillgcn ist Unterfran kcn urn Wlirlburg ein Schwerpunlk. Danebenlinden sieh im mer wieder Hinwei se 
auf Obcr- und ge lege nl lich auf M il1elfranken. Haufiger ti nden s ich Bcziige auf Orte im Fuldaer Raurn 
(Fulda. Blankcnau. Ebcrsbcrg. Tann lL. a.). Bei den in den Lehnsbiichern gc nannten Personcn ist der 
Bogcn erheblich we iter gespannl. finden si ch doch darunter Landgrafcll von Hesscn. M:lfkgrafen von 
Brandcnburg. Pfalzgmfc ll bei Rhein. eine Herzogi n von Breslau und ein Junker 1.U Diinemark. 

Die vorl iegende Veroffenllichung slel lt nicht nur die Erforschu ng der Gesc hichle der Grafse haft 
Henneberg. sondern auch die der mit ihr verbu ndenen Riiume :mf cine neue Grundlage. Die Edition 
der erwiihnten Lchnsblichcr verm iuc lt cine Flil1c \Ion Informal ionen zu r ]>oliti sc hcn. So1.ial-. Sied
lungs- und Wirl schaft sgeschichl e des Spiitmil1elallcrs. die wcil tibcr das Hcnnebergcr Land hinaus 
Bedeutung habcn . Di esc Arbci l wird auch noch in 50 oder 100 Jahren fUr die Forschung nlilzl ich sein. 

Src-fall Hartll/(/1I11 

be i d c r W i c den. Helge: Sehaumburg-Lippisc he Genealogie. Slamrnlafeln der Grafen - spater 
FUrslen l.lI Schaumburg-Lippe bi s l.u m Thronver1.ichl 19 18. Melle: Verlag Ernst Knoth 1995.2. Auf
lage. 106 S .. 12 Abb. und 4 Slammlafeln (Schaumburger Sludien. Heft 25) ( IS BN 3-88368-279-9). 

Wei l die 1969 crsch ienene .. Schaumburg-Lippische Genealogic" seit vielen Jahren \'crgriffen ist. 
soli dic nun ersc hienenc 2. Aunage. die gegenlibcr der erslcn bcrichtigt und ergiinzt worden ist. das 
BedUrfnis der Leser bcfriedigen . Nach ciner kurzen Vorbcmerkung Uber die Anf:inge des Hauses 
Schalllllburg- Lippc - dabei halldelt cs s ich um ei ne Linie des Hauses Lippc. die s ich durch den 
Umstand. d:1B sic ein re ichsunmittel bares und spater souverancs Terriloriu m bcherrsc htc. \'om 
lippischen Gesamthaus gcltist hal - . bcginnen di e Slam nltafcln Illit delll iilleren Haus Schaumburg
Lippc. Als erstcr wird Grar Philipp (1647- 168 1) genannl. dcr al s jiingster Soh n Sirnons VI .. Gmfen 
zur Lippc. am 18. Ju li 1601 aul" Seh loB Brake bei Lemgo geborc l1 wurde. Er heiratele 1644 in 
Stadlh:lge n Sophia. Tochter des verstorbenen Landgrafen Moritz des Gc lehrten VO Il Hcsscn-Kassc l. 
was auf die friihcn dynastischen Bindungen zwischen beiden Hiiusern hindeutcl. Ein Sohn di eses 
Paares. Ph ilipp Erns!. begriindele die Linie Schaumburg-Lippe-Alverd issen und dam il das jiingere 
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Hau" Schaumburg-Lippc. Die iil lerl! Linic SCh:lUlllburg-Lippe- BUc keburg wurde dagcgcn in lwei ter 
Gl!neralion \'on Fricdrich Christ ian (1681- 1728) fo rtgesetzL Mil dern Tode des kei nCIl m;innlichen 
Erbcn hinlcrlassendcn GrafClI Wilhclm (1777) slarb das lihcrc Haus Schau rnburg-Lippc :IUS . 

A Is langlebigcr erwics ~idl das jUngcrc Haus Schau rnburg-Lippe. das bis WIl1 Th ronverz icht FUrsl 
Adolfs 19 18 regiertc. Ein bedeutendercr Vcrtrclcr d ic~cr Linie war Phi lipp Erns! ( 1777- 1787), def 
!lath drill Too Wilhclm:-.. de:-. Jell.len Angch6rigcn def Li nie Schau rnburg-Lippe- Bikkcburg. als 
rcchlrnaBiger Erbe die Graf~c haft Schaurnburg-Lippc iibcrnahm. Seine zweitc Ehe l11 il Juli anc 
Wilhelminc Lui se \'On Hcsscn- Phil ippsthal isl ci n wcilcn.:r Beleg fO r d ie enge Verbindung des Hause!> 
Schaumbrug-Lippe mi! delll in Hel>:.cn- Kasse l regierendcn Haus Brabant und dc:-.!->en Neben linien. 
wortJr s ich vie lleichl der 1647 crfolgtc Obergang einc:. Te il:. der Grafschaft Schaurnburg an die 
Landgr •• f~chaft H c!>sen - Ka~:-.cl al :. fOrderl ich erw ie~n hal . 

Der lange reg iercnde Georg Wi lhelm ( 1807-1860) fiihrte ab er~tcr den FUr:-. lenti lel. Er war Illit Ida 
Karoli ne zu Waldeck und Pyrmon t verheirate l. wohin gleichfa lls dynastische Beziehllngen bcstan
den. Se i n Sohn Aclolf Georg (1860- 1893) erhle tt 1873 das Priidi kat .. Hochflirstl ichc Durch laucht". 
Ulll ihn von den Illcdiate n Fii rstcn zu untcrscheidcn. ErwUhnenswert sind die Hinweise auf die 
Sekundogenitll r Nachod in BOhmen. d ie 1857 van FOr:.! Georg Wilhelm rtJr seinen Sohn Wi lhelm 
errichtet wurde. 

VerLcichn issc der Chefs de~ Hauscs SCh'HlIllburg-Li ppc. der Grafen von Hagenburg und der 
Angchorigen des Gc:-.amlhall~cs Schaumbllrg-Li ppc. l> ind wert volle Ergiinzungen del> Bandes. Eine 
Ot>en.icht iiber die Ein- lInd Aushe iralen vcrdeullicht d ie dynastischen Beziehungen dCl> Hauses 
Schau mburg- Li ppe zu vielen griiflichcn und fti r~l l ichcn Hau:-.ern . Ein Qucllen- und Li lcraturverze ich
nil> und rnehrere Stamrn t •• fe ln runden die Publ ikation ab. die nieht nur fiir Genealogen. 'ondern aU('h 
fOr h btori ~r.:he Unterl>llchu ngcn nii tzlich i!>l. S 

/1'/(1/1 H lIrfll1l1l1l1 

Personlichkeiten 

K ii III m e I. Birgit (Diss.): Der Ikonokla!>l als KlIn!'>llicbhabcr. Sludien zu Landgraf f'.'lori tz von 
~kJ.l>cn - Kal>sel ( 1592- 1627). (Materialien llIr Kun!'>l- und Kultu rgesc hidlle in Nord- und Wcst
dcu t .. chland: Band 23 ). M;lrburg: Jonas Verlag 1996. 2.t7 S .. 95 Abb .. kart .. DM 38.-. 

Dicl>C Di s~e rtalion wurdc 1995 vom Fachbcrcich Neuere deu lsc he Literatur und KU II~twis~e n 
,r.:hafte n der Philipp:-.-Un i\'cr!'>ittit Marburg angenomrncn und gehl thernati sch auf ci ncn alten Kenner 
.. Kasse ler Verh:ilt nisse ru nd urn die Landgrafen". Professor Dr. W. Kemp (Ha mburg). Lu riick. Weitere 
"on der AUlOrin (S .9) gcnannle Fachwissenschaft ler \'on Kasse l iiber Marbu rg bis Princetoll (NJ) 
Leigen die aufgenommcnen Anregungen und Beglcilung. Mori tz ab Flir!'> l en -Ge~la lt der Renaissance 
be .... chafl i!!1 offen.'.ichtlich zu r Zeil verschiedene Doktoranden an hessischen Un iver!'>i liilen und zc i2t - -:1lI r.: h. daB man !'>ich an d ic~e gel>paltene Persijnlichkeit. die man auch gem al:-. dell Ge/ellrlt'II 
bczeichnel. unter Aspcktcn der Winschafts- und der K lI n!'lt ge~r.:h ichte hcmn wagt. Moritz hinlerl ieB. 
al ~ woh lgebildetcr Lmdc,herr. der Illit Bcg inn des 30-jiihrigen Kriegel> als .'.olchcr Lu nehmend 
,che iterte oder sogar .,im Braunschweigisehen" in d ie Exkla vc Plesse gefliichtel war. gerade au~ der 
Spiilpha!'>e zahl reiche Bauaufnahmen. Arch itekturprojckll! unci sehenswerte eigene H:l ndzeich
nungen. 

In ihrer Arbe it ver.'. leht cs Birgit Kii mmc l. dem BildeN iirmer und KlIn ~ l t(irderer. al so Mori tz mi t 
"cinen zwei See len in einer Bru:-.!. gerecht Zll werden. Er WUf tIlil der EinfO hrung des Ca lvin i!> lll us 
(1605/07). der A blehnung der Bi lderverehrung. wovon die lut hcri sche Praxi s des 16. J ahrhundert s 
nich! frei war. Ill il seincrn Verhalt nis zu Henri IV von Frankreich. der An:.iedlung wallonischer 
G laubcn~tliichllingc in Hc:-.!'>en- Kas:.el. sei nen alch im i ~ ti schen und pharmazeulischen Kcnnt nissen 
bi:. hin nach Eng land der Inbcgri fT des hllman isti!'>(:hcn Gelehnen (CompleTe Gellt/t' IIIl1II ). Dicser 
Landgraf fiihrte die "mallri tianische Re form" e in. lieU die Bi ldcr ~ IUrmen . wie die Alltori ll an den 
Bei:.pielcn der Elisabethki rr.:he (Marburg) und 'Hl Sak ralbauten in Schmalkalden. Hersfeld und 
Frunkenbcrg ausfii hrl ich darlegt und die ikonoklas l i ~chcn Methoden umer..uchl. DaB in cler Bueh
fas!'>u ng dan n il11 Feudruck "Schmalkllalden" (S.66) er:.chcin t. ist wie die Vertausr.:hung cines ganze n 
Tcx lbl()('kes (unter Bild 27/S. 76 Slall auf S. 78 oben) fiir d ie Aulori n selbst s icherlich ein groBes 
Argcrn is. - man ist heule zu schr ge ncigL s ich :mf die moderne Drucktec hlli k zu verlasse n! 

Die AUlOri n unter.'.ucht d ie Hof'kii nsll er im zwei lell Kapi tel und an KlI nSISllicken wie Au tornaten. 
bclehrenden Bi ldert i!'>chen. KaJcndcrn und Astrolabien die Inszen ierungen und mus i!'>chcll Erlebnis-

210 



fclder. Sic findet verloren geglaubte wert volle Tisc hplallcn (Anm. 637) im Bestand der Lowcnburg 
wicder und geht der Fun kt ion einer landgran ichen Kunstk:umner im Renaissance· Marstall nach. 
Ger:lde an de m Karlographen. dem KUnstler der Feuerwerksarchitektur sowie der Bilder zu r Taufe 
der Toduer .. Eli sabcthen zu Hessen" Wi Ihelm Di lich lieGe sich das wi llkiirl iche/ungc red ne Vcrh:lltcn 
des Landgrafen Morit z erkcnnen. Der Rezensent halle es s ich gcwU nschl. daB den Hinweiscn in den 
Werken der ausfii hrl ichcn Literaturliste (42 Spalten 1) unter dem Aspekt der mcnsc h li chen Sc hwiichen 
in der FUhru ng des Landes du rch den Landgrafen und der FUrsorge gege nUber sei nen Untcrgcbcnen 
nachgegangen worden ware. 

Trolz der kle inen Mangel bzw. unbefri edigenden Abgrenzungen des Themas ist cs den Hcrausge
bcm (illl Au ft rag des Zweck verb:lI1des Weserrenaissall(.·e-Museum Brake/Heiner Borggrefe und Vera 
Liipkes) ZU da nken. daB .. einer der interessantesten der bisher nur we nig erforschten norddeutschen 
HOfe des 16. und frU hen 17. Jahrhu nderts" illl Ku nstbercich um d ie Ze it der "zweiten Reformat ion" 
bcarbeit et und nu n als allge mein zugangliche Dissertation gedruckt vorliegl. Siegfried U)f~l' 

Am e lun g . Ulrich I R ic h te r . Gudrun I T h ic d . Helge: .... . von jetzt an gcht es nur noch 
auf wart~: entweder an die Machl oder an den Galgen !". Carlo M ierendorff (1897· 19.t3). Sc hri ft stel
ler. Po litiker. Widerstandskampfcr. Marburg: Schiiren 1997. 94 S. (IS BN 3-89472·1 5 1·0) 

Der 100. Geburtstag Carlo Mierendorffs. der am 24. Miirz 1897 illl sachsischen GroBc nhain bei 
Dresden zur Welt kam. gab den An laB. das Leben dc~ Schrift ste l1ers. sozialdemokrat ischen Po litikers 
und Widcrstandskiimpfe rs im Rahmen ciner Au sstell ung und eines begleitenden Bandes zu wiird ige n. 

Carl Ernst Alfred. genannl .. Carlo". Mierendorff. in Darrn ~ t :tdt aufgewachsen . ist vielcn heute nur 
not h als St ra Be nn ame ein Begri rf. Seine bereit s al s junger Mann verfa Bten poctischen und po l iti sc hen 
Sr.: hri ft en. seine Teilnahme am Ersten Wcl tkrieg. seine Tiiti gkcit als Pressesprecher des Hcssischen 
Innenmini sters Wilhelm Leuschner und als SPD-Re ic h ~lag~abgeordneter bi s 1933. der lange und 
ern icdrigende Aufenthalt im Konze nt rat ionslager als "Schull.hafl ling" bis 1938 und sei ne danac h 
umer Pseudonymen fortgesell.tc schri ft stellerische und polilische Tatigkeit wahrcnd des Zweiten 
Wehkrieges. sind weilgchcnd in Vergessen heit geraten. Allein seine Aktivitat im Wider~t:lnd gegcn 
das nationalsozial istische Reg ime fand bisher die entsprec hende Wiirdig ung: Mierendorff betliligte 
s ich im Rahmen des . Kreisauer Krei~cs ' um den Grafe n Hel muth James von Molt ke. ei ncr Gruppe 
oppo~ i l ione Jl gesinnter Miinner und Frauen. benannt nach dcm F:unil iengut der Grafen von Mo ltke. 
die ein Staats· und Regierungskonzept fU r das neue Dcutschland nach Hitlers Sturz 'o'orbcreitete -
angesicht s des bere its erli ttenen sc hweren Schi cksals auch eine becindruc kende rnensc hlichc Lei
stung Mi erendorffs. Di e dem Band Uberschriebcne Au ssagc gegc nUber dem Krei saucr Freundeskreis: 
.. Von jell.t an geht es nur noc h aufwiirts: entweder an di e Macht oder an den Galgen !". spiegclt sowohl 
sei ne Bereitschaft zum Ei nsat z des eigenen Lebens als auch den spezifi sc hen Humor Mierendorffs 
wider. 

Eben fal ls zur Geltu ng kommen d ie Lebenslaufe der wichl igslen pol itischcn Freu nde Mierendorffs. 
alien voran Theodor Haubachs. geboren 1896 in Fran kfu rt am Main. mit dem er bercilS zusammen 
das Ludwig-Georgs-Gymn:Isiurtl in Darmstadt besuchle. Beider Leben verlaufen wei tgehend paral
~ e l : Sie nahmen nach delll A bit ur am Ersten Wellkrieg tei I. studicrten und promoviel1en in Heidelberg. 
avancicrten zu Presserefe renten und verbrachten mehrere Jahrc im Konzemration slager. Haubach 
ge hiirte wic Mierendorff dcm ' Kreisauer Kreis' an. neben ihm waren allch die Sozialdc mokralen 
Adu lf Reichwein und Jul ius Leber sow ie der hess isc hc Innenmin ister Wi lhelm Leuschner. den 
Micrendorff 1933 in den Konzentrationslagern Borgermoor und Lichtenburg wi edenraf. Mi lglieder 
diescs Widerstandskreises. 

Carlo Mierendorff starb im Bombenhage l ,Hlf Leipzig in der Nacht vom 3. zum 4. Del cmber 19-13. 
wo er im H:nts seiner Tante libernac htele. Sein auch von englischer Seite betrauerter. tragischer Tod -
er wurde du rch einen Voll treffer im Ke ller verschUuet und se ine Leiche erst Tage spaler ausgegrabcn 
- ging dem se iner Freunde im ' Kreisauer Kreis' urn nur wenigc Mon:lle voraus: Als am 20 . Ju li 194-l 
im H ihrerhauptquartier "Wol fsch:lIlze" in OSlpreul\cn der Sprengsat z explodicrte. Hitler jcdoch nur 
leicht vc rletzt wu rde. konnte die bereits ei ngele itete "Operation Wal kiire" zur Ubcrnahme der 
Regierung 'o'on den Nationa lsozialisten geslOppl werden . Die Vcrschworcr wu rden gnadenlos verfolgt 
und Haubach zusammen mit Mohke am 23. Januar 1945 in Bcrlin -Plotzensee hingcri chtct. Wilhelm -Lctlschncr erei ltc dasselbc Schicksal bereils am 29 . September 1944 . Adolf Rcichwe in a lll 20. 
Oktober 1944 und Juli us Leber am 5. Januar 1945. 
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Oer mit zahlreichen. z.T. schr privalcn Photographi cn und Ookumentcn aus dcm Leben Carlo 
Micrcndorffs vcrschcne Band gibl ei nen hcrvorragendcn biograph ischen Einblick in eine auBerge
wuhnlichc politi sc he Existenz wahrend der Weimarer Repllbl ik llnd des Dri llen Reiches und selzl 
Micrendorff ein spiites Denkmal. Beeindruekend sind auch die vielfach eingebrachtcn Qucllenzilale 
und Anekdoten. z. B. wie Mierendorff in seiner einzigen Reichstagsrede am 6. Februar 193 1 in ei ncm 
rhelOrischen "Trommel feuer" Joseph Goebbels :mgriff und den Nalionalsozial iSlen. die ihn daraufhin 
.. Is "Landesverratcr" bcschimpften. sein im Erslen Wcltkrieg verdientes Ei se rnes Kreuz Erster Klasse 
entgegenhielt . Wichlig crscheinen mir dariiber hi n:lUs die Hinweise auf heule verSl'hollene Lebens
zeugnisse MierendorfTs: ei n von ihm im Konzenlrmionslager Lichlenburg verfaBles Drama iiber 
Hei nrich IV. und eine Micrendorff-BUsle von der H:lnd Wel l Habichls aus dem Jahr 19 16. 

Die Person Mierendorff wird IrolZ der gerafflcn Darslc ll ung und der fast voll igen Ausblendung 
se ines fam ildren Lcbcns und sc iner int imen Beziehungen und Verl uste in betroffen machender Wei se 
nahegebracht. Obwohl er mi l Leib und Seele Sozialdemokrat war. wird er durch das Buch in keiner 
Weise als .. Parteiwerbung" bcnutzl. [m Mine[punkt sw ht se in Wirken nllch au(3en. die parleiinlerne 
T;itigkeit findct nur am Rande Beriicksichligung. Intcrcssant ware hier z. B. Miercndorffs Nahe wm 
.. Hofgeismarkreis· · der Jungsozial isten gewesen. eiller Gcsinnungsgcmeinsch:lft. die sich OsterI' 
[923 irn Sch[oBchen Schonburg in Hofge ismar gegriindct h:mc. Dcn "Hofgeismarern". wie sie si eh 
~elbs t nannten. ging e~ um die "Klarstcl lung unseres Verhiiltni sses zum deutschcn Volk und Staat": sie 
unten.chieden sich vom marxislischen Weltkommunismus der Jungsozialisten in der Wcimarer 
Rcpublik dadurch. daB !o ie sich gleichzei lig wrn dernokrati schen Staal und zur dcu tschen Nal ion 
bekanll1en. In diesem Zus:lmmcnhang iSI in der urnf:inglichcn Qucllcn- und litcmlu rliste auch die 
Autobiographic von August Rat hmalln: Ein Arbcilerlcben. Erinnerungen an Wei mar und danach. 
Wuppcrtal 1983. naehzutrage n. di e vie lfach auf Mie rendorff eingeht. 

Erslellt wurde deT interessanle und se hr versliindl ic h gcschricbene Band von dem Di plom
piidagogen und Volkskundlcr Amelung (Dresden) sowie von zwe i Studell1en der Sozia lpiidagogik. 

Heike A/lilt-fie Burmeisler 

Se h III i d t . Phil ip Peler: Es war einmal ... Bibliographisches wm Leben und zu den Illuslrationen 
von Ono Ubbclohdc. Berlin : Slapp Verlag 1997. [40 S .. geb. (ISBN 3-87776-71 1-7 ). 

Ein Dreiviencijahrhundcn nach dCIll Tode des Ma[ers und Graph ikers Ono Ubbc lohde ( 1867-
1922). cler unler den hessisc hcn Malern se iner Zc it eine groBe BedeulU ng besa(3. iSI dicser Kiinstler 
noch immer nicht hinre ichcnd gewti rdigt worden. 

So ist es Phi[ip Peler Schlllidt zu danken. der bcreils vor 15 Jahren ein Werksverzeichni s vorge legt 
halle. llaB nun in zweilel' llnd erwei lerter Autlage eine Ausgabc erschien. die vicie zwischcnzeil lic h 
ersehlosse ne 1I1uslralionen in BUchern und auf Ansiehtskarten crganzend milleilt und andere Teile 
berichtigl. Trolz Uhbelohdcs Bekanntheil wu rde zu dessen Lcbzeitcn nur ei ne Einzelausstellung fUr 
ihn organisien. und hcute sind sc lbst viele der Verl:lge nieht mehr exislent. flir die er zahl reiche 
Blither und Zei tschriften illuslrierte. Somil konnlen :lUch nicht alle Bildbei lrage aus Zei tschriflen 
crwartel werden. wie auch der Autor. wegen des fUr ihn 1992 erloschenen Urhebcrrcchts. alle 
jUngeren Werke. die in den Iclzten fUnf Jahren erschienen. nicht mchr erfa(3 1. Daher sind bedeu lende 
N:lchschlagewerke wie "Hessen in der deulschen Malerei" (von Carl Banlzer/Nr. 31. S. 36) als 
Aullagcn [ bi s 4 (1935, 1950n9) vennerkl. jedoch wurde. ebenso konsequenl wie bedauerlich. die 
vollstiindi gsle 5. Autlage ( 1993) von Angeli ka Bacurnerth nicht mehr erfaBt. Natiirlich sind die 
Illustrationen des "Prinz Rosa St rami n" ( 1922) oder im besonderen Ahschn ill " Il l. Sagell und 
Miirchen" di e Brtider Grimm Ill it ihren wundersc hon bcbilderlen Ausgaben - bis hin nach Japan 
(1976. 1989) - venreten: die in der Bibliograph ie wiedcrgegebenen Slrichzeichnungen gerade jener 
bcriihmlen Marc hen-Ballde (Elwert) leiden elwas unter der unnotigen Rasteru ng. Das Eingangs
kapilcl Uber Ouo Ubbc lohdes IlI ustrationen bindet die Lcbensbeschreibungen dU TCh Frida Slenge l 
(Lebensbi[der aus Kurhessen und Waldeck. Bd. 2/ 1940). Onkel Wil lialll Ungers Erinncrungen (1126) 
oder Christian Rauchs Bcwenungen. - desscn frii hc .. Hessenkuns('· vorrangig von Ubbelohde gestal
tet war - Zlllreffend ein . Das Besondere an seiner SlrichfU hrung wird u.a. an Rauchs Kata loglex len 
(11 17. Oberhessischer Ku nstvercill 19 12. "Ubbelohde stilisiert wic ein Japaner ... jede Linie lebl ihT 
eigencs Leben"). an seinen L:mdsc haflslinien. Wolkcnformat ionen und charak lerislischen Gesta[ ten 
he r:t usge:lrbe i let. 

Ein wichliges und gcha ltsvo[les Bandchen zu ei ncrn bcdeu tenden hessisc hen KUnstlcr. der fonw ir
kend. wie kaum ein andercr Mensch des friihen 20. Jahrh undert s. unscrcm Land in der Well 
Bekanntheit vcrlieh! Siegfried LOl:.e 
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Ku gel lllann . Cilly/ B ack h a u s. FrilZ (Hrsg.): Judische Figuren in Fil m und Karikatur. Die 
ROlhschilds und Joseph Si.ill Oppcn heimer. Bd. 2 dcr Schriftenreihe des Jiidi sc hcn Musculll ~ Frank
furt am Main. Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag. 1996. 168 S .. 47 sw-Abbildungcn. 

Nur Leklure fur Insider? Dcr Ti lel di cses zweilen Bandes der Schriftc nrcihc des Hidi schcn 
Museums Frankfurt am Main sc heintlcdiglich di e kUl1sthislori sc h oder fi lmwissenschaftlith interes
sierte und dememsprechend vorgehildete Leserschaft anzusprcchen. Doch das Buch vcrdi cnt mehr 
Aufmcrksamkeit . 

Es ge lingt seinen Auloren. wissenschaftlich. glcichwohl .lbcr in rechl vcrslandlicher Sprache. dcm 
Leser die bekanntesten Figuren jUdischer Gesc hichte in Deu tschland. die Rot hschilds und den 
Hofraktor Joseph SuB Oppe nheimcr im Lichle von Karik atu ren und Fil men darLu stellen. Nachhaltige 
Wirkung erzielt Klaus Herd ing mit se inem Aufsatz ., Die Rothschi lds in der Karikalur" vor allem auch 
deswegen. weil er zuriickbl ickt in die BIUtezeit der curopiiischcn Karikatur und gle ichs:ull von dercn 
Wiege in England <IUS das Verdienst dieser kriti sche Offentlichkei t herSlellendcn Zcic hnungen 
beschrcibt. Aus diese m groBercn Zusammen hang heraus bewegt sic h der Autor dann auf zwei 
Kernbcreiche w, die er vorr:mgig behandelt: die Karikmur auf Polilik und Finanzen. als Teil ei ner 
AUacke auf das groBbiirgcrl ichc-jiidisc he Establishment sowie die Karikal ur :lU f das :mdcre. das 
Frelllde. das Base. fUr das d ie Rothschilds als Zielscheibe d ienten. Die sehr detai Ilierten [ntcrpretalio
nen im zei lgeschicht lichen Kontcx l der "on Herding ausgewahlten Karikaturen m:lchen vcrstandl ich. 
warum die antijiidischcn und anlisern itischen Elemcnle in diesc n Darslellungen Uber den N:uionalso
zialismus hi nweg bis heute Wirkung crzielen. 

Ocullich erkennhar wi rd aber auc h. daB die Nati onalsozialislen in ihren Karnpagncn gegen die 
jUdisc he Bevolkerung .. auf eine wenigslcns hundert Jahre wahrende Bildpropaganda zurOc kgreifen"" 
konnlcn. Die NS-Ze it wi rd bcwu61 nit hl bcsc hriebcn. denn. su dcr Autor. deren Propaganda hatte das 
arnhi val cnle Medium der KlIrikalur liingst vor der MachlUbernahrne verlassen und produzierte nur 
noc h H:1Bt iraden. Herdings Fazi l: .. Die Kari katu risten haben (d ie spti teren Talcn des NS -Regirnes) 
vorangclrieben und vorausgeahnt • s ic si nd Mit schuldige und Wegberei ter. aber sic hatten ei n 
w:lchsameres Publ ikulll aufriilt eln k6nnen.'· 

Ci neasten kommen mit den Beilriigen von Gertrud Koch (Tauben OOer Falken • die Rot h~child
Filme im Vergleich) und Alfon~ Arns (Fatale Korrespondenzen - Die Jud-SUB-Fi hne von Lothar 
Mendes und Veil Harlan im Vergleic h) auf ihre Kosten. wenn d ie anglo-amerikanischen Filrne und die 
NS- Remakcs minulias anal ysicrt . ve rglichen und auf ihre Publ ikurnswirkung hin unter~uc hl werden. 

Irn Ictzten Abschnitt des Buches widrnet s ich Klaus Krcirncier dann dem .. Anti sc mil islllus im 
n:lIionalsozialistischen Fi lm'". Er ze igt aur. wie di e Kinoindustrie unter den Zugriff ciner neuen 
polit ischcn Macht kam und die Fihngenres unter der NS- Herrschaft ei ne hestirnnHC Priigull g erfuh
ren. AuBerdem belegt der Autor an hand ein igcr Beispiele, daB die braunen Macht habcr tlie Prud uk
lion antisem itischer Fi lrne mit dcr Vorbcreilung der Jugcndvernichlung synchroni sierten - .,cs gab 
sozusagen cin .Tim ing· des Masscnmordes und der Rck lame fUr den Too". Kreimcier widcrspril'ht 
dcr verbreiteten Behauptung. d ie Nazis hatten die dculsche Filmindustrie zu eine m .. monolilhischen 
Block zusammengesch losscn - und mil Hi lfe der Filme das ganze deulsche Volk im itleolog ischen 
Gri ff gchabt". Seine Argumente sind schlUssig: Die Faszin:l1ion des Kinos liege auch darin. daB die 
Pha nlasie des Zuschauers vagahu nd ierc. Es wcrde nie cinc zuverlassige Aussage daruber gebe n. auf 
welche Weise Filme wie .Jud sUB" in den Kopfen der Betrachtcr fu nktionierten. Seitl Fazit .. Die NS
Propaganda als geschlosscner Regelkrcis. in dem der In·put nationalsozialisti scher EintlUsterungen 
bei den Zuschauern einen Ou t-put n:l1ional soziali sti sc hcr Di sposition zu r Folge hat. ist skher 
Fi ktion." Dirk /Jam 

Soe III III e r r i n g. Samue l Tho mas: Bricfwechsel 1761/65 - Oklober 1784 herausgegcben und 
erliiulert von Franz Du mont (Samuel Thomas Socmmerring: Werkc. Band 18) Stuttgart. Jena. New 
York : G. Fi scher 1996.664 $ .. 19 Ahh .. 259.- DM (IS BN 3-437- 11 702-5), 

Der vorl iegende Band ist der cone einer auf fUnf B:inde konzipi erten Edit ion der Briefc Socmmer
rings. Oer Herausgeber. Milarheiler der Socmmerring-Edition unt! -Forschungsslelle Maim:. hall e 
u. a. bereils 1986 die Neuausgabe der von Rudolf Wagner gesammelten Socmmerring-Briefc :I US dcrn 
hhr 1844 belreut. 
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Soemmcrring war cin cifrigcr Briefschreibcr. Seine Gesanukorrespondenz durfte el wa 6(X)() Briefe 
umfa131 haben . von dcnen - wic der HCnlusgeber im Vorworl erHiUlen - bel Abschlul.) der Vorarbellen 
der Edition nur 15 I 0 vorlagen. Alle anderen sind verschollen <xler im Bes itz von Autographen
sammlcrn. die nicht berei l sind. sie fUr eine Edition zur VerfUgung zu slellen. 

Da Socmmcrring mit zahlreichen Koryphaen seiner Ze it - unter ihnen Camper. Forster. Lichten
berg. Goelhe und Men.·k - korrespondiene. ist die Edition von groBer Bedcutung fUr die Wi ssen
schafts- und Ku lturgeschichte seiner Zeit. Der e rste Band enthiilt 248 Bri efe von und an Socmmerring 
bis ZUIll Ende des Jahres 1 78 .. L d. h. au s sei neI' Schulzeit in Thorn. seiner Stud ienze it in GOl1ingen und 
der Zei( seiner ersten Professur als Anatom am Collegium Carolinum in Kassel. Ocr Band enthiilt 
dam it auch wichlige Quellen fUr die Geschichte der Aufldiirung in Kasse l. 

Der Herausgeber hat Bri cfc in 64 Archiven und Bibhotheken (darunte r auch die .. Murhardt"sche 
Bibl iothek der Gesamthochschule" I! I in Kasscl) e rrninelt. Die meisten von ihnen waren berei ls 
bekannt. ei ni ge (Korrespondenz mil Forster und Lichlenberg) liegen auch in modernen Edit ionen vor. 
Von besonderem Inte resse si nd die bisher unbekannten 635 Briefe u. a. aus der Senckenbergisc hen 
Bibliothek und der Stadt- und Universitatsbibliothek Frankfurt. Die meisten Briefe si nd in deutscher 
Sprache verfaBt: lateinische Texte - vor allem die Korrespondenz mit Camper - werden mit einer 
Dbertragung ins Deul sc hc versehen. 

Die Editioll ellthlilt die vollsliindigen Texte der Briefe. der .. bewuBt kurz gefaBte" (S. 6 I) Apparat 
f{JIgt danken swertcrweise unter den Briefen. nicht i m Anhang. Neben Hinweisen auf Handschrift und 
Textkri tik enthtilt er nur sokhe Angaben. die nach Meinung des Her:lUsgebers unbedingt zum 
Verstiindnis erforderlich sind. So sin nvoll eine Beschriinkung ist - fUr ei ngehcndere Untersuchungen 
kann etwa auf die umfangreichen Apparate der Akademieausgaben der Bri efe von Forster unci 
Li chtenberg verwiesen werden - Lesern. die mil den Kasseler Verhtiltnisscn Ilicht so vertraut si nd. -wiiren w siitzl iche I nformationen hi n und \Viedcr von Nutzen. Ei nige Beispiele: Soernmerring bedankt 
si ch bei Luchel fUr seine Aufnahrne in die Soc iete des Antiquitcs (Brief 109). Man hiine darauf 
hinwei sen kOnnen. daB Luchet nidH nur .. Schriftsteller und Bibliothekar in Kassel" (S. 650). sondern 
a llch Sekretiir dieser Gese llschaft war. Chri stoph Ludwig Hoffmann wurde nicht erst 1786 ats 
Lei barzt des Mainzer KurfUrsten Socmmerrings Kollege (S. 270. Anm. 2). er war auch in Kasse l 
Leiter des Collegium Medieum. Forsters Hin weise au!" Dohrns .. Verptlanwng nach Berlin" (S. 258) 
sind erst dann vcrsHindl ich. wenn man weiB. daB er bis zum Herbst 1779 Professor in Kassel war. 
Wenn Socmmerring Camper nach se iner Meinung fragt. ob er die Lci tung der Charile ubernehmen 
soll e (S. 3051). konnte man darauf hinweise n. daB es si ch dabci urn das groBe Kran kenhaus vor den 
Toren Kassels handelt. das erst 1785 eingeweiht wurde. 

Ein groBes Werk kann sicher nicht vollig frci von Versehen se in. Einige von ihnen waren aber leicht 
vermeidbar gewescn. Die folgenden Bernerkungen betreffen sicher nur Pet itessen. da aber die 
vorliegende Edition fUr lange Zeit mal3gebl ich bleiben durfle. erlaube kh rn ir einige Korrek turen 
anzubringen: 

Es ist erstaunlich. daB del' Herausgeber behauptel. das Collegium Carolinurn sei .. ursprlinglich nur 
A usbildungsstane fUr den Landade l" (5.39) gewesen: das Carolinum sollte auf den Besuc h der 
hoheren Fakultaten vorbereiten. die Mehrzahl seiner Studenten war imrner burgerlich. Batdinger 
( 1738-1804) gehorte bei seiner Berufung nach Kassel 1782 nicht mehr zu den ,junge(n) Tal ente(n)"' 
(ebd.). Ein Sch lulI (S. 347) ist bisher nicht al s Leiter des Collegium Medicum in Kassel nachgewie
se n. Der .. neuc Mini ster"' (S. 293. Anrn . 2) war - wie schon Wagner wul.)te - Burge!. dem 1780 die 
KurateJ liber das Carol inum libertragen wu rde. Rinteln war ni cht braunschweigisch (S. 53 I. Anm. 
14). sondern neben Marburg die zwcite hessisc he Landesunivcrsitlit. Michaeli s war. als Lichtenberg 
im Juli 1784 seinen Brief sc hrieb (S. 547. Anm. 5). bereils wm Professor in Kassel ernannt worden. 

Eine Durchsicht der in Kasse l erscheinenden Police),- unci Commereienzcitung hiille mane he 
Unsicherheit bcseitigen k6nnen: 

Camper kam am 17. Oktober 1779 zusammen mit Socmmerring von Goningen in Kasscl an 
(S. 265. Anm. 3). Auch Jie Frage nach J em Besuch des Got1inger Medi ziners Richter in KasseJ liil3l 
sich beanlworlen (S. 326. Anm. 21): Er war mehrfach dort. so z. B. am 6. April 1781. Auch die 
Aufenthalte der Griifin Gallitzin s ind zu datieren (S. 364. Anm. 2): Sie kam am 30. August 1782 in 
Kasse l an. Die .. Ursache der Abwesenheit"' Fri edrichs 11. (S. 538. Anrn. 6): er befand si ch il11 Somrner 
1784 in Paris. VOIl wo e r am 18. August zuriickkeh rte. 

Es ist zu wlinschen. daB die folgenden Biinde der Edition bald e rscheinen und die Besi rzer von 
bisher unverOffentlichten Bri efen ihre Zustimmung zum Abdruck gebe n. 

Eber/wrd Me\' . 
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A I b r e c h i. T horslen : Malerische Reise durch das Wescrbcrgl and : Anion Wilhclm Slrack. Hofmaler 
und Professor flir ZeichcnkunSI in Buckeburg ( 1758-1829). Katalog 7.U der gleic hn am igen AU~~ le l 
lung des Niedersachsischen Slaal sarchi vs im SchloB Biickeburg. BUckeburg; Verlag Creatcam 1997. 
96 S .. DM 25.-. kart. (I SBN 3-929288-08-7). 

In der gewohnten AlIfmachung der <]lIadratischen Bii ndchell legt T horsten Albrecht ci nen an ~pre
(:henden Katalog uber den klassizistisch-frii hromanti sc hen KUnstler AnIon Wilhelm Strack VOT. der 
als Ho fmaler und Gymnasialprofcssor zu Scha urnburg- Lippc se it se inelll 25. Lebensjahr wi rktc. 
Bekann t wu rde er durch seine Kunsledit ionen rund Urtl dus Wcserbergland und \'orw iegcnd durc h se in 
freibcruniches Schaffe n als Maler. KupferSle(:her. Autor von ReisefU hrern und audl al. ... G;lncnun.:hi
tekt: neben ei ner "Malerischen Reise durch Weslphaicn" warcn e:-. hauplsachlich D:lrslellungen von 
Vlotho bis Sad Nenndorf und vom Ste inhuder Meer bis zu den Externsleinen. Seine friihe r vcrbrei le
ten Ansichten vom Raulll Minden/Ha meln werden ergiinzt durch vie lfach gefa lte te Panoramabilder 
des Wcserlaufs und VOII Bad Pyrmont. A. Wilhelm Strack t.:rblkktc am [0. AugusI 1758 in Hai na als 
Sohn des Hospitalhiickers Joh . Hci nr. Struc k und dessen Frau Lui sc Margarethc geb. Ti schbei n das 
Lieht der Welt und war ein Pmcnkind des Malers A. W. Tisc hbein (LaubachlHanau) lInd ein Veller de l' 
tahlreichen K Unsller Tischbein . Sei ne Schwesler hatle den beriihrnten H o/mechalliCII.\· l oh Chrislial1 
IJrl'ilhlllllJl gehe irmel und ein Bruder Ludwig \Vi Ihe lm Strack w .. r Hofmaler in Oldcnburg, \ erhei ralet 
Illit der Cousine und Bl ull1ellmalerin Magdalena Margarethe Ti ... chbein . Ein Sohn dcr Blickebu rger 
Linie Johann Heinrieh Slr:K'k ( 1805- 1880) wu rde Hofarchitckl Kai~cr Wi lhehns I. Die~e Verkniipfun 
gen Illi l den kiinsllerisch fU hrenden Familien Hessens werden gu t dargelegl. ein au~flihrlicher Anhang 
Illit ei nem aktuellen Lileratu rvcrte ichni s. und einem Ver Le ichni ~ der [65 allsgeslelllen Wcrke ... r.:h licBt 
den klci nen Katalog ab. Er bringt zu den wichtigste ll Ans iclHen und Entwtirfen .. u~fii hrl iehe Darle
gu nge n im Tex ttei l. so daB bt!i den Zicl gruppcn. wie dem dama ligen "kaufkriiftigen un\! bi ldungsbe
fii ssenen" Btirgerlu m. die erfol gre iche Verbreitung nachvol1 ziehbar ist und manche Information zu 
der Zei! urn 1800 und den damaligen Tcrri torien irn Wcscrbcrgland gege ben wird. Auch wcgen dcr 
bc:tchtlichen Bildqualitiit c in ZlL empfehlendcr S :md. der den noch heute populiiren Str:lck-Vedulen 
und Kalendcrbildcrn der Badeorte gegeniibertretcn kann . SieKirinl /..o/ : (' 

Frauenlhemen 

M e I Z - B e e k er. Marit a: Dcr verwa ltetc Korpe r. Die Mcd ikal bierun g schwangercr Frauen in dcn 
GchUrhauscm des frUhc n 19. Jahrhu nden ~. FrankfunlMain : New York : Campus Verl ag 1997.429 S .. 
15 Abb. 

Die Verfasserin . Lehrbc:tuflragte fiir Europiiisehe Ethnolog ic an der Uni \'e rsit:il Marburg. widmel 
die vorliege nde Arbei t ihrcr verstorocnen Mentorin Frau Profe~~or Dr. IngeOOrg Wchcr-Kelknnann . 
. d ie die Idee des Projeklcs ge rnei nsam rni l" der Verfasseri n "geOOren und cin grol3c:-. SHkk se ines 
Weges mitbelreut hat". 

Ziel del' Studie ist es. die Si tualion und d ie Erfahrungen schwan gerer unverheirateler Fr:Hlcn in dell 
Geb:irhUusern des friihen 19. Jahrhunderts zu rekonstruieren und d:Ullit e inen Bc itrag zur Kulturge
sc hi chte <ler Med izin .. in ihrer Auswirkung auf den Frauenkorper" zu liefern. Die Arbeit ulllfa(~t den 
Zcitr:tum vom spUten 18. bi s zur Mi tte des 19. Jahrhundcns. das Kurflirstentu m Hcs~cn im a[ [geme i
nen sowie die ACCOllchir(llW(l1t Marburg im besonderen betrcffend. 

Die Verfasscrin hat sich sehon in mchreren Aufsatzen Illit der Probl ematik unchelich Schwangerer 
im 19 . Jahrhunden bcschUft igl. In dell1 vorliegcndt.:n Werk :ul:t lysien sic an Hand untcr:-.chiedl icher 
Archivalien die .. Ak:ldern isicrung der Gcburtshilfe" illl Marburger GcbUrinslilu l und d:lI11it den 7.lI 

Begi nn des 19. b hrhundens e i n ~e lzenden Med ikal i s ierung~prozcl3 sc hwangerer Frallen. 
Der erste Tei l der Aroc it behandelt de n "FUhru ngswcchsel in der Gebunshilfc". Ve rwi~~cn 

schaftli ch ung und [nstitutiona[i sierung de l' Gcburt shilfe hallen die Diffamicrung und Ausgrenzung 
crfahrcncr Hebammen. d.h. letzt li r.:h die Au sschallUng des unabhiing igel1 Hebamrnenwcsens. zur 
Folgc lInd bedeuteten gle ichze it ig die Inthron isierung der m;in nlichen. nur theorelisch au~gt.:bikle l t.:n 

Arzte al s e inzig legit imer Geburtshelfer. Mi l der Grlindung der Gebaranslaltcn a l ~ den ersten 
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stationaren Kliniken erhielten die Mediziner die Gelege nheit. durch Untersuchungcn von Schwangc
ren und durch oft lebensge f1i.h rdende Eingriffe an diesen Frauen wissensc haftliche Erfahrungen zu 
sa111111el n. Da die Accom:hirallSralrell in wei ten Tei lcn der Bev61kerung nicht akzept iert wurden. 
bestand die Pat ientenschaft Uberwiegend aus un verhei rateten Schwangeren der unteren soz ialen 
Schichten. die durch gesetzliche Verordnungen und unler Strafandrohungen in die Gebarhtiuser 
hi neingezwungen wurden. Sie waren schutz- und widerstandslos den prakt izierenden Medizi nern und 
Studcn lcn ausgeliefert. 

1111 zweiten Tei l konkretisiert die Verfasserin sehr anschaulich mi t Hilfe von Fa llslUdien die 
Auswi rkungen der Instituti onalis ierung lInd Med ikalisierung auf d ie unehelich Schwangeren. Sie 
untersucht den sozialen Hintergrund diese r Frauen sow ie deren Situation in der Marburger 
Gebaranst;llt. Besondere Kapite l widmet s ie den verschiedenen .. Verwe igeru ngs fo rrnen der Schwan
geren··. wow allch das Problem der Kindsmorde geh6rt. das mit Hilfe der Griindung von 
Gebaranstalten allerdings nicht gelost worden ist. Alle von der Verfasserin untersuchten Kindsmorde 
jener Ze il wurden von den MUttern nach ihrer Entlassu ng aus der Anslall begangen. 

Das Buch slellt einen wichtigen kulturhi Slorischen Beitrag wr Med izin- und Sozialgeschichte dar. 
wobei die behandelte Thematik bisher noch nie im Mitte lpunkl des Interesses geslanden hat. Docr 
iiber die hi stori sc he Rele vanz hinau s geht cs letztlich um mehr. naml ich um die WUrde und Se lbstbe
stim mu ng der Frau. unabhangig von ihrem sozialen Status und gerade in e iner Prob lemsilUalion wie 
dcr Schwangcrschafl. 

Magtia Thierlillg 

Le mb e r g. Margret: Es begann vor hundert Jahren . Die ersten Frauen an der Univers ittit Marburg 
und die Sludentinnenvereinigungen bis zur .. Gleichschaltung·· im Jahre 1934. Kataiog zur Ausslel
lung der Un ivers itatsbibliolhek Marburg vom 21. Januar bi s zum 23. Februar 1997. Marburg 1997, 
37 sw-Abb .. 134 S .. 20,- DM. 

Der Band 57 der Schriften der Universitiitsbibliothek Marburg ruft die FrUhphasc des Frauen
studium s in der Stadt an der Lahn in Erinnerung. Zwar ist das Buch als Katalog ciner Ausstellu ng 
konzipiert und beinhaltct fo lglich eine Fu lle von Dokumentcn. doch ist es auch interessant und 
lesenswe rt fiir jene. die die Schau in Marburg nicht schcn kon ntcn. Margret Letnberg. fU r Ausstcllung 
und Katalog wstiindig. HiBt noch ei ntnal jene Zeit w Beginn dieses Jahrhundcrts lebend ig werden. als 
Fraucn si ch anschicktcn. die H6rs:ile der Hochschulen zu erobern. Welche HUrden dabei zu iiber
springen und welchc ermiidcnden Gefechte rnit dem sei ne Dornane beharrlich vertei digenden rniinn
lichen Gesch Iccht dazu erforderlich waren, beschreibl die AUlOrin in der Ein leitung ihres Buches. Die 
Will Teil hanebiichenen. e rklart fra uenfeindlichen Ansichten eines GroBteils dcr Professorcn - Ubri
gens nicht nur in Marbu rg - sowie des zu standigen preuBisc hen Mi nisteri ums der ge istlichen. 
Unterrichts- und Med ici nal -Angelegenheiten sind aus heuti ger Sicht unterhaltsam. Damals jedoch. 
und das HiBt sich sehr anschaulich den viclcn Dokurnenten entnehmen, war ein hohes MaB an 
Standvermilgen der bereits qual ifiz ierten Frauen erforderlich. um sich akademi sch bilden w konnen. 
Die AUlorin beschreibt au('h, wie s ich die Frauen zu organisieren versllchten. um sich gegense itig 
Beisland zu sichern. aber :wch. urn ihre Interesscn an der Hochsc hule besser vertreten zu kOnne n. 

War cs ab 1886 wniichst nur gcslallet. daB Fraucn - unter ganz cng gefaBten Bcdingungcn und nur 
tnit pers6nl icher Zusti tnlllung des Professors - als Horerinnen an Vorlesungen tc il nahmen. so gestal1e
te das Berliner Mini sterium erst zehn lahre spater den einzel nen Universitaten. selbsl iiber den 
gast wcisen Besuc h "on Frauen zu entschciden, .. da aus der Zugchorigkeit wm weiblichen Gesc hlecht 
ein Bedenken nicht herwlei ten" sei. Bis wm Wintcrsemcster 1908 dauerte es dann schlieBlich, bis 
der regu liire Zugang der Frauen zum Studium an preuBischen Hochschulen den zwci Jahrzehnte 
dauernden Kampf der Frauen urn Gleichbe rechtigung beendete. 

Gewidrnet ist der Katalog Ingeborg Schnack, die am 9. luli 1996 l OO l ahre alt geworden ist. Die 
.. Bibliothckarin von Herzen lInd "on Beruf" tral 1923 als e rsle Frau in d ie se inerzeit noch sehr junge 
Laufbahn des h6hcren Bibliotheksdienstes in PreuBen ein. Sie hat - zuletzt als Ste llvertreteri n des 
Direklors - mil unermUdli cher Tatkraft. mit Energie und Einfall sreichtu tn wiihrend ihrer gesamten 
beruflichen Laulbahn AuBerordentliches gele istet und dauerhaftc Spuren in der Gcschic hte der 
Marburger Uni ve rsi tiitsbibliothek hinterlassen. 

Dirk Baas 
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Vereine, Verbande, U. 3. 

Prol oko l lc und Gesc h iifl s bc ri c hl e des Deu lsc hen Gewerhchat"tsbu ndes. Ein Bcslands
verze ichnis der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung. Bearb. von Karin Enge lage. Ursula Fi M:her. 
Gabriele Rose. Bonn 1996. 148 S. (ISBN 3-86077-557-X). 

In der ersten Februarwoche ilbergab der Gesc hiift !o.fU hrende Bundesvor!o.tand des DGB sein Archiv 
und die Bib liolhck def Friedrich-Ebert-Stiftung. In def NS-Zeil war das Bi bliothcksgut cler Gewerk
sehaften von der Deutschen Arbe ilsfronl (DAF) in Berlin einge l:lgcrl lInd notdilrfti g vl'rw;lltet 
worden . 1945 wurden die Bestiinde unter den beiden gr6l3len Besatzungsmiichlen aufgeleilt und teils 
in der Nahe von Frankfurt verwahr!. lei ls in die Vereinigten Staaten lransportiert. 1950 gabcn die 
amerikanischen Behorden die Bestiinde an den neugcgrilndeten Gewerksch:lftsbu nd zu riick. Durch 
Kauf. Tausch. Abgabe von Ein zelpcrsoncn und AufloslIngen von Bibliotheken der Einzclgewerk
sehaften slieg ihr Umfang erhebJich un. 

Sehwcrpunkt der hi slori sc hcn S:lmmmlung sind die Verot'fentlichungcn von Gewerhchaften ;lller 
we lt:lIl schall lichcn und politi sc hen Riehtungen. Von Bedeutung sind auch Publ ik:ltionen von intern a
lionalen Berufssekretari:llen und verschiedencn Berufsgruppcn (Arbeiler. Angcstcl1tc. BC:Ullle ). Da
neben findct man Arbeitgeberlileratu r in konserv:n iven und :lnlisozialiM ischen Broschiiren. Die 
Bi bliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung riehlele ihr Auge nmerk aueh aut' die li berale und <:hristl iehe 
Gewerkschaft spresse vor 1933. wobei sie si ch um die SehlieBung der LUeken auf dem Wege der 
Verlilmung bcrnU hte. Unikatcharakter haben di e ProlOkolle und Ge~ch:ilhberichte des DGB llnd 
seiner Einzelgewerk sehaften. liegc n dicse doch nur in der DGB-Bibliothek vor. 

Das vorliegendc Verzeichnis ist rl:leh den Landesbczirken des DGB in al phabeli seher Rei hcnfolge 
gegliedert . VerOffentlichllngen der Vorliillferorganisationen si nd unter dcrn Narnen der heuligen 
Organisation eingeordnet. Das Vcrzeiehnis wird durch cin Organisaliorb- und ein Ort.,rcgister er
sc hlossen. AlIe M:uerialien sind mit Signaturen vcrschen, wobei die Signatursl ruktll r AKPden al ten 
DUsse ldorfer Best:lIld dokumentiert . Auf den LlIldesbezirk Hessen cntfallen 85 Posititonen aus den 
Jahren 1946 bi s 1993. Diese Untcrlagen enthalten wichtige Informati onen zur Ge!o.chichte des 
Gewerkschaftsbundes und se iner Vor];(u ferorgani sationcn. die nun der Forsehung zur Verfligllng 
stehen. 

5rc1(111 flarrll/(II/II 

Nit se h, Franz / L u t z, Rolf (Hrsg.): Sport. Bildung und Demokratie. Flinfzig Jahrc .. Sporl fUr alle" 
im Landessportbu nd Hessen. Marburg: SchUren 1996. 400 S., viele Abb. (IS BN 3-89472-904-X). 

Tilel bzw. Untertitel verspreehen das urnfasscnde Anliegen der Herausgcbcr F. Ni lsch und R. Lutz. 
ftinfzig Jahre Sportgesehiehle in Hessen ( 1946-1996) ansehaul ich werden zu lassen und zuk Unftige 
Wege des Sports zu trassieren. Dabei wird nicht nur der Eindruck naeh Wunsch :llIf Wiedcrgabc einer 
reinen Chronik erweekL sondern auch der naeh einer gese llsehaftspolitischen und piidagog isc hen 
Bilanzierung irn Jubiltill rnsjahr. Diesc ll rnfangreiche Aufgabe erfordert inha ltli che Schwerpunklset
zungen einersei ts, Vielfalt andererscits. Urn dern einen wie delll andercn gereeht zu werden. versam
rueln die Herausgeber ei ne anschnliehe Gruppe f:leh kundiger Autoren , die ve rsuchen. in ihren 
Aufsalzen (i nsgcsanu 69 an der Zah l) unter sieben Thcrncnsehwerpunklcn. z.T. als Zeitzeugen. Wege, 
Aufgabcn . Zielc. Lcistungen, ... des Naehkriegssports in Hessen deutl ieh werden lasse n. in Form 
anekdotenha fter bzw. excmplari sc her Wiedergabc regional begrenzter GrUndungs- und Ent
wicklungsverlaufe Einbl icke zu ve nnittc ln oder sportdisziplinare und ve rbandsgeschichtliche Naeh
wci se zu fUhrcn. Diese siebcn K:lpitel. dcnen jeweils c ine EinfUhrllng und ein Resume vorangeste llt 
sind. betiteln die Autoren Illil : 
I. Slaa!. Gesellschaft und Sport (S. 13ff.) 
2. Vom Verein zum Bund: Der organi siene Spon in Hessen (S. 63ff.) 
3. Aktionsfelder des LlIldessportbundes (S. 151 ff.) 
4. Fesle und Pliitzc des Sports (S. 225ff. ) 
5. Erlebte Geschichte - Zeitzellgcn beriehten (S. 277ff.) 
6. Sport fragen irn Langssc hnitt (S. 299ff. ) 
7. Sonderentwicklungcn (S. 369ff.) 
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Angegliedcrt sind diesen ein Anhang Slali sli sc hen Materials. Bilddokumente. Literntur- und 
A utorenverze iehni s. 

lm crSlen der so benan nten Kapilel beschreiben und dokumenli ercn sieben Be itrage die politischen 
und gesellschaftli chen Grundlagen und Rahmenbedingungen flir den Aufbau des Spons im Naeh
kriegsdeutschland allgemein sowie naeh dessen territorialer Nellordnung den im Lande Hessen im 
besonderen und fUhren sc hlieBlich zu der daraus resultierenden Parlnersehaft zwischen Sport und 
Stant. Wenn auch skherlich nkhl erschi;pfend. so liefem diese Aufslitze interessante Infonnationcn 
und Ant worten auf Fragen zu Wegen und Verlauf def Sportentwicklung: umso mehr. als der Brlicken
schlag zw ischen Griindcrze it und Gegenwart trotz historischer Schwerpunktsetzung untcrnommcn 
wird (s. bes. H. Zielinsk i: Gese llschaftlicher Wandel und die Antworten des Sports . S. 40ff.). 

Das zweitc Kapitel bringl die Konzentrat ion auf die Organi sation des Sports auf Landesebene 
ausgchcnd von den Vereinen als dessen Keirnzellen iiber die Sportkrcise und Verbiinde hin zurn 
Landesspoflbund Hessen. Hier werden sowohl •. Einzcl schicksale·· von Vereins- bzw. Verbands
grii lHlungen und die sie tragenden Personlichkei len in der NlIehkriegszeit aus sehr eigener Sicht von 
Zeit zeugen gesch ildert wie auch Folgeelllwick lungcn bi s in die Gegenwart aufgezeigt. Diese Berichte 
si nd aus histori sc h-dokurnentari sc her Sicht wohl zu schiitzen. die Notwendigkeit der Wiedergabe 
einer so groBen Zahl ( 12) mit vcrgle ichbarern Bcispielcharakter allerdings zweifelhaft : ei ne Kritik. 
die allerdings abgem ildert werden Illiil)te. folgte man der selbstbekundeten Uberzeugung der Hcraus
geber (S.63) nach notwendiger Reali sierung geographischer und infrastruktureller Ausgewogen heit 
dieser Dokumentation. 

Anders dagegen die Kapitel dre i bi s fiinL [n ihnen findet man ein buntes. se hr breitcs Spektn11l1 
untersch iedlichster Themengebiete. die den Werdegang des Sport s in Hessen iiberwiegend abwechs
lungsreich. kurzweilig und z.T. Uberrasc hend infonnativ anschau[ich werden [assen: Wiedergabe sehr 
personlicher Erinnerungen (K. Hagedorn: Erinnerungen an di e alte Bundessponsch ule. S. 279ff. oder 
K. -H. Meyer: Die Arbeit eincs .. Hauptamt[ichen··. S. 2S5ff.). Darstellu llgen zu traditionsreichen 
Sportstallen in Hessen. Vorstcllung von Einrichtungen. Zie[en und Angeboten des Landessport
bundes. Vertiefung der BedculUng des Intcgr:tt ionsones Spon und Verein bis hin zu Schilderungen 
iiber Anfange des Sportjournali sm us·. um nur einige zu nenncn. 

In diese n Darstellungen wi rd trotz der breiten Themenstreuung. oder gerade deshalb. die Vie lfiiltig
keit des Sports und seiner Werte. sei ne zunehmende BedeulUng irn gese ll sc hafll ichen Leben wiihrend 
des zu i.iberschauenden Zcitraums sehr deutlich. 

Der Logik des eingesch[agenen Weges folgend bchandclt das scchstc Kapi lel aktuelle Frageslel
lungen. Entwick lungen und Tendenzen des Sports. ohne. wie die Herausgeber es aueh selbst bekun
den (S . 299). cinen Anspruch auf erschopfcnde Auseinandersetzung mit den reichlich vorhandencn 
Prob[emfe ldern des rnoderncn Spons im Rahmen diescr Festschrift zu erhebell. DaB sie diesen in dem 
gegebenen AnlaBzusarnmenhang dennoch cinen nichl unbedeutenden P[atz einrau men (sechs Beitra
ge behandeln u.a. das Spllnnungsfeld Breiten-/Hoch leistu ngsspon. Olympia. Schulspon. Vennark
tung von Sport. Sportgerichtsbarkei l. .. . ) und dam it begrUndete Nachdenklich kei t hinsichtlich der 
Perspektiven vereins- . verbands-. und bundorientiertell bzw. -organi sierten Sport s wenigstens in 
Ansatzen provozieren. ist zu wiirdi gen. 

Im letzten Kapitel wird auf Sonderentwick lungen wahrend dcr vcrgangcncn flinfzig Jahre einge
gangen. Thernen wie Ki rche und Sport. jUdi sche Sponk lubs 1945- [948. Arbeitersport[er. CV JM irn 
LSB ... . runden die Beispielvie[falt ab. 

Abschl ieBend und bewertend mul) man festste llcn. daB den Herausgebern und Autoren insgesanu 
eine Arbeit gelungen ist. die obcr das. was man sich [andliiulig unter ei ner Festschrift vorstellen 
konnte. hinausgcht. Dokurnentationen. Zeitzeugnisse. Momentaufnahrnen. Verdeutlichung von Ent
wi cklungen und Veranderungen und cin igcs mehr machen di eses Buch zu einer aufschluBreichcn 
Quelle sowohl fUr diejenigen. die sich se lbst als Beteiligte und damit als Teil def Spongcsch ichtc 
verstehcn. als ,weh fiir jene. die. aus welchern Beweggrund auch inuner. Interesse fUr Wege und 
Episoden des deutschen Nachkriegssporls ent wickeln. Denn obwohl die hessische Perspckti ve irn 
Zentrum des Darsle l[ungsinteresses stehl. entbehren wesentl iche Tei le sichcrlich nicht der Allgernein
gii lti gkeil. 

Hj(l/III(lr SclWIIIW/II 
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Nil S c h. Franz I L U I z. Roll' (Hrsg.): Dcr Landcssponbund Hessen in seiner Gri.indu ngsphase . Eine 
Dokurnentmi on der Jahre 1945 - 1948. Marburg: Schi.iren 1966. 304 S .. zahlr. Abb. (ISBN 3-89472-
9030- 1 ). 

Dern vorstehend durch H. Schurnann rezensiencn Band geben die Auloren Franz Ni lsch und Rol f 
Lulz e ine DokulllenlCnsarnrnlung bei. Diese zeigt die Enlwicklung dcs Sponbundes Hessen von einer 
Aunosungsverfiigung fUr den "Sportgau Hessen-Nassau irn Nalion:ll sozialisli schen Reichsbund fOr 
LeibesUbungen" (April 1945) bis zur Hauptsatzung (vo rn 12.1 13. Juli 1947) und ZU Ill zwe ilcn 
ordentlichen Verbandslag (am 5. Jlln i 1948). 

Die zT im orig inalen Erscheinungsbild. zT iibertmgen (bes. die ProlokoJ]e) wicdcrgcgcbenen 
Texte belegen die gemcinsamen Bemiihungen ebenso wie die Auseinandcrsctzun gen - ni chl zu lelzt 
vor dem Hintergrund von Tiitigkeiten in der NS-Zcil - urn die Schaffung eines neuen Landes
sportbundes. Biographien Beteil igler. Zeitungsseiten oder -ausrissc. sporthi stori sche Gebiiude odeI' 
Ortsansichlcn. Tagungsbilder usf. beleben den Dokumentenband. dcm d ie AUloren verschiedene 
Einleilungskapi lel vorangestcllt haben . 

Die Veroffentlichung ist :lI s Sam mlung sporthislori scher Dokumente ebenso interessant. wi e sic 
fUr alle hess ischen Sponler und Funktioniire ein Erinncrungsband iSI an ihre eigene bzw. ihre r 
Vorgiinger T iiti gkeil. 

DaB der Landessportbund Hessen seinen Haushalt nichl mehr auf das miihseli ge Sarnrncln von 
Altpapicr grUnden rnuB (wie in 1948. s. S. 28 1) bcwcist di e hohe Ausstallungsqualitiit dieses Bandes. 

He/mul Bllrmeister 

K c i m, Hcinri ch: Das Kasseler Fleischerhandwerk 142 1- 1996 - Gesc hi chte und Geschi chten. hrsg . 
von de l' Fleischcrinnung Swdl und Landkreis Kassel. Kassel 1996.223 S .. zahl r. Abb. i. T. 

AnlaB des vorliegenden Bandes ist das 575jahl'ige Jubilaum der Fleisc herinnung "Stadl und 
Altkrcis Kassel" . Arn 16. Juli 142 1 gab Landgraf Ludwig I. von Hessen den Kasseler Fle ischhauern 
eyne il1ll1l11ge IIl1d brudersclwffr und legle deren Rechte und Pt1ichten in eincm brieffe fcst. Schon in 
dcn I 370er Jahren ist in der Altstadt cine Flci schhauergasse nachwe isbar. in der die Verkaufsstande 
dcr Fle ischer Slanden. Del' Innungsbrief von 142 1 JaBt erkennen. daB es neben den Fleisc hhauern eine 
zweite. sozial geringer geachtete Berufsgruppe gab. die Eingeweide. Flomen und KUlleln verkaufte. 
An del' Spitze de l' Innung st:lndcn zwei Mei ste r. die von dieser selbsl gewiihlt wurden. Nu r Milglicder 
der Innung durften Flei sch verkaufen. Ledigli ch am Sonnabendvormil1ag war das auch Au swanigcn 
gestanct. Lchrlingc muBten an Landgraf. Stadt und Innung Lehrgcld entrichten und dem Handwerk 
Bier unu W:lchs gebcn. AufschluBrei ch ist. daB sc hon Hill 1500 Flcischbeschau und Fleischlaxe 
erwiihnt werden . Letztcre wurde von der Obrigkeil festgesetzl. um ei ne willkiirl ichc Erh6hun g del' 
Verkaufspreise zu verhindern. Im 16. Jahrhundert setzte si ch die Bcrufsbezeichnung "Metzger" 
allmahlich durch. die allerd ings rnit .. Schlachtcr" oder "Schl echler" konkurrieren rnu Ble. 

[n den Reformalionsordnungen Philipps des GroBmiitigen wurden die Rechle llnd Pfli chten der 
Fleischer erncut feslgc lcgL Del' Verkauf und der Handel rnit Flcisc h wurden nun genauer konlroll ie r!. 
um den damal s beSlehenden Fleischmangcl fU r die Bev6lkerung ertraglicher zu machen. Nicht richl ig 
ist. im Vorgehen von Landgraf Moritz gegen die Ziinftc ei nen Weg zu Gewerbefreiheit tlnd Freihandel 
zu erkennen. Ersl irn 19. Jahrhundert sollten allmahlich die Gcwcrbeschranken fall en. 

Des weiteren werden viele wi chli ge Informalionen Uber die Teuerung im Dl'ei Bigjiihri gen Krieg 
und die allgemeine ZUllftordnung Landgraf Karl s von 1693 vermine lt. die flir die ganze Landgraf
schaft gall und neben den hi storischen Bezeichnungen .. Innung. Brudersc haft. Halldwerk. Gi lde" 
erstmals den Begriff "AmI" vel'wendel. del' das Gewicht de l' Obrigkeit zum Ausdl'uck brachtc. Genau 
reglernentiert waren nun die Aufnahrne in Zunft und BUrgersc haf1. der Erwerb dcr MeisterwUrde. die 
Regelung de l' Lehr- und Wanderjahre. di e Selbstverwaltung de l' Zlinfte und die Verbessel'ung der 
Qua1ilal handwerklicher Arbei t. Sie kann mit Rechl al s Musterbeispiel rnerkantili sti scher Wirt
sch:lftspolitik gelten. die Handel und Gewerbe unter dern Aspekl des Nutzens fUr die absolUl istische 
L:lndesherrschaf't sah . 

AufschluBreich is!. daB unler Landgraf Friedrich 11. (1760-1 785). Uberhaupl ein Forderer der 
KUnste und Wi ssenschaften. die "Gesellschaft des Ackerbaues und der KUnstc" die fe l1eslen inlandi 
schcn Ochscn pramiierte. Del' ErlaB Ileuer Verordnungen macht deutlich. daB immer wieder gegen die 
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Kasseler Metzger wegen des Ankaufs von ungcsundem Vieh lI nd des Verfiil sc hens der WUrste 
eingeschrincn werden muBlc. 

Es iSI zwar richlig. daB d ie Verfassllng des Konigreichs Wcstfa len nach ihrem Wort laul alle 
Personen vor dem Geselz gleichstel hc und die Pri vilegien von Korpor:uionen. Sliidlen. Familien und 
Personen ;1U1"hob. Sic bei nhaltclc indes kei n wirkliches Selbslbeslimm ungsrecht des Volkes. we il alle 
Beslimmungen so gehalten waren. daB sie IClzllich nur den Willen des Konigs zur Geltung bringen 
konnten. Zutreffend dUrfle se in , daB Napoleon unter dem Deckmantel einer konstitulionellen Monar
chi c eine Dikt;ltur unler der Statthal terschaft seines Bruders JCrt">rne crrichlele . Das mu Ble auch 
mancher Kasscler Fl eis(~hermeis ter spUren. der - wic andere BUrger :lUch - dcm Zugriff der .. Gehei
men Po li zei" ausgesetzt war. 

Die 18 16 von KurfUrst Wi lhelm I. erlassene Zu nfto rdn ung ist in ihrem restaumti ven Charakter ein 
Beispiel fUr den Willen dieses FUrsten. alles beim alten zu belassen und die westfa li sc hc Zcit nur als 
Episode zu betrachten. Die von der Regierung cingesetzten OberLUnflme ister, d. h. der Ober
schultheil.\ und der BiirgermeislCr. engten den Handlungsspielraum der ZUnfte ein. indem sie eine 
landesherrliche Ko ntro llfunktion ausubten. Das halle zur Folge. daB nun der Alltag in Kassel du rch 
eine Reihe kl einl icher Vorsch riften geregel wurde. 

Erst die preuBische Annex ion Kurhessens von 1866 brachte das endgUlti ge Aus fUr die Kasseler 
ZU nfte . Etwa zehn Jahre spiiter erfolglc die Neugrii ndu ng einer .. Freien Fleischerinnung Cassel". die 
bis zur Zei t des Nationalsozial ismus bestand . - Ihre wirtschaftl ichen Aklivit ii len dienlen der finanzi
ell en Absicherung der Betriebe. Die 1902 gegrlindete "Genosse nschaft fiir Hiiute- und Fen ver
wertung zu Casse l" entwic kel tc sich in wen igen Jahren zur Wirtsch:.ns-, Spar- und Krcditgenossen
schaft und bot den Fleischern der gesamten Region alle Dienslleistu ngen "rund Ulll die Fl eischerei'·. 
1905 beleiligtc sich das Kasseler Fle ischerhandwerk erfolgreich an der Jubil iiums-Gewcrbe-Ausstel
lung in der Karlsaue. Schon damal s wurde ei frig iibcr Ladenschlu Bzei ten di skuliert. wobe i Anlriige 
.. gegen den GeschiiftsschluB 8 Uhr abends" zur Debanc slanden. 

Weilere Aspekte der Belrac htu ng sind die Betc iligung der Fleischer an der Tausc ndjahrfeier 
Kasse ls 19 13, die Einfiihrung von Fleischkartcn im ErSlen Weltkrieg. di e Preise fur Fleisch und Wurst 
im Inl1mionsjahr 1923 lInd di e Lage des Kasscler Fl eischerhandwerk s unter dem Einl1uB der von der 
NSDA P betricbe nen .. Gleichschaltu ng". [m Zwei len Wehkrieg kam cs zu einer Fl eischwinschaft 
unter dem Zwang. die die Fleisch\'ersorgung def Bevolkerung kaum sichcrsle lJen konme . 

Abschlie6end werden der Wieder:lU fbau ei ner Slandesorganisalion der Flei scher nach 1945, ihr 
Konku rrenzkampf in der Markl wirtschal"t und das Kasseler Fleicherhandwcrk in Namen und Zahlen, 
u. a. die Innu ngsmitg lieder und ihre Betriebe nach dem Stand von 1996, vorgeslellt . Besondere 
Erei gn isse au s der Geschichle der Kasseler Flei scher. z. B. der Steuerslrc ik der Metzger im Jahre 
1809, runden den gut lesbaren und in formativen Band ab. 

Sref{/ I/ H artmallll 

Sie waren im Bilde ... : die Prolokolle der M ar bu r ge r Ph o l ogr:. phi sc he n Ge se ll s c ha ft 
( 1896- 190 I). Einfiihrung von Gerhard Oberlik . Marburg: Jonas Verl:.g. 1996. 80 S .. 5 Abb .. Paper
back. 20.- DM (ISBN 3·89445·2 14·5). 

Genau 100 Jahre nach Griindung der Marburger Photographi sc hen Gesellschaft veroffentlichl der 
Jonas- Verlag die erhahenen PrOlOko lle, die in einer Mappe. z. T. kaum zu en lziffern, Uberliefert s ind. 

Die schwer lesbaren handschriftlichen Silzungsprolokol le aus der a il zwischen Februar 1896 und 
Nove mber 190 1. die jetzt in einer lesbaren Form vorliegen, enlhalten neben Banali@ en aus der 
tiiglichen Vereinsarbeit auch Hinweise auf die kullurhislOrische Si w:llion urn die Jahrhundertwende 
nieht nur in Marburg. 

In den kleinen ein lei lenden Tex ten gibt dcr Autor AufschluB iibcr die wicht igslen, aus den 
Protokollen hervorgehenden Ereignisse. 

Der Lese r gewinnl einen Einblick in die dama lige Gesc llschaft def Arnateurpholographen und die 
technisc hcn Moglichkeilen d ieses Vereins. Da zur gleichen Zeit weltwe il iihn liche pholographische 
Vereingig ungcn tii lig waren, erlaube n die Protokolle in gewisser Wcise eine Verallgemeinerung. 

Besonders die Aussagen Uber Wen bewerbe und Ausslellungen, au t" denen sich deT Vcrein nach 
auBen priisenl ierte. machen dcn Ste llenwert diescr akademi schen Vereini gung deutli ch. Auch die 
Frage eincr Belci ligung von Fraucn, die in den Si lzungen ausfii hrlich gekliirt wurde. rundet das Bild 
Uber die wilhelmin ischc Epochc in Marburg ab. 
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Die Protokolle selber sind in "'e len Fiil len wen ig aufschluBreich. gebcn aber den Sland der 
lechn ise hen Enlwick lung wieder und \'ermineln einen gUlen Oberbliek in die Zeil UIll 1900. 

Da die Mitglieder pc inli eh genau \'ermerkt sind. erhalt der Leser einen Einblick in die e liW.re 
Struktur des Vereins. das rege lm:iGige Vonragen \'on Referu ten in den Sitzungen ermoglichl Rlick 
schllisse aul" den Stand der Wisscnsc haft und die kiinstlerise hen Anspriiche der Gesc llse haft. 

So ergiinzen und belcben die Prolokolle als Zeitdokulllcnt unserc Vorstellungen vom Marburg der 
lahrhundertwende und bilden einen weiteren Mosaikslein im Gesc hi ehtsbi ld. 

OllRII1(II' Rllhlig 

Volkskundliche T hemen 

B II r rn e i s I er. Helmut. Se h:l r f e. Martin (Hrsg.): SlOlz und Seham der Moderne. Die hcssisc hen 
Dorfer 1950-1970. Enrage einer Tagung der Hessischen Vcrci nigu ng fli r Volkskunde c. V. in Hofgcis
mar 1993 (Die Gcschiehte unserer Heirnat. Bd. 23). Hofge ismar: Verein fU r hessische Gesehiehte und 
L:lIldeskunde eV - Zweigverein Hofge ismar - 1996.99 S .. 18 Abb. i. T.. 14.- DM. 

Der vorl iegcndc Band enth:ilt die :tuf der wissenschaft lichen l ahrestagung der Hessischen Vereini 
gu ng flir Volkskunde e. V. in Hofge ismar (26.-28. Februar 1996) gehaltenen Referate. 

Ei ng,lI1gs slellt Martin Scharfe die Probleme einer Gcse hichtssehreibung der j':ingst vcrgangenen 
Mooerne vor. Im Beitrag \'on Burkhard Fuhs "Das Dorf als BUhne des Fortschrills" sind am Beispiel 
von Hessen die Vorstellungen Uber Mooernisierung am Anfang der sechziger l ahrc def Untef
suchungsgegenstand. Dabei wi ll er den Gefli hlen nachgehcn. die das Aussehen unseres heutigcn 
Al ltags wesentlich bestimmt h:lben. FUr die Naehkricgspolit ik standen die hessise hen Dorfcr zwi
se hen we ltwei ler. globaler Tcchnisierung und dem regionalcn Hcimatgedanken. Bcsondcrs fUr die 
Verkehrspoli tik jener l ahre wurdcn die al ten Dorfer zum Problem. Neben der Anlage neucr SlraBen 
markierten die libemll cntstchcnden Dorfgemeinschaft s- llnd BUrgerhauser den Fortschri u auf dem 
Lande. Immer mehr setzte sich di e Anpassung der Dorfer an die stiidti se he Lebenswelt dureh. die 
dam it ihre besondere Spezifik verloren. 

Mit dem Aufbau im Dorf l wischen Mooernitat und Nostalgie befaBt sich Alexander Li nk. Er 
skizziert die Schaden einer rigorosen Fltichensanicrung friiherer l:.hrLehnte. die inzwischen gllick
licherweise durch bloBe bauwerksbezogene Sanierung ersetzt worden ist. ach wic vor Illulj man 
aber fragen. wie sich die Strukturveriinderungen auf die Situation der DOrfer auswi rken werden. kann 
man doch landl iche und urbane Entwicklung als Phanornene cincr gcs:untgesellschaftlichcn Evoluti
on nicht voneinander trenncn . 

Obcr die Funklionalitiit und Astheti k des Aussiedlcrbct ricbcs berichtet Ul rike Klcin . Hier wird 
daruber di skutiert. ob die mehr ooer weniger gesichts lose Bauweise dieser Hafe die Landschaft 
versehandelt haben. Diese Frage wi rd von der Autorin verneint. we il von damals gU ltigen WertmaB
staben und Wissensbestanden ausgegangen werden mu (\' die als Resultat einer neuen Pragmatik der 
I:.ndwirtscha ft lichen Lebens- und Arbeitsrealiliit betrachtct werden k6n nen. 

loae him Kaps sch ildert die Auswirkullgen neuer Kommunikationsmiuel wie des Fernsehells auf 
das dorniche Leben. Susanna Kolbe beleuehtet die SchOnheit der Moderne im Dorf am Bcispiel der 
Verwendung von EtemiL Beton und Glasbausteinen ... Schneiscn der Moderne" in den D6rfern sieht 
Ron:lld LulZ in den von den Fllichtingsstr6men nach 1945 bewirk ten sozialen Verandcrunge n. Diese 
.. Auf-Brliehe"' werden fo rtan durch eine Modernisierullg van oben foreie rt. gestcucrt und ge lenk!. 
Das fiihrt zu einer "Kolonia lisierung land licher Lebenswelten··. die in staatl iehen Erncucrungs
programmcn wie dem .. groBcn Hcssenplan" ihrcn Ausdruck findc!. Flir die im Zcichcn des Fort 
se hritts durch die Durfer gclegten Schneisen wurde der Wettbewerb der Dorfer um Schunhcit zum 
Instrument. Das Ende des alten Dorfes wurde durch dic Vcrwaltu ngsreform mit dcr Schaffung von 
Gesamtgcmeinden eingelautet. Diese Konzentrationsprozessc becndelen die Eigenstandigkcit von 
Lebensriiumen. die liber Jahrhundertc gewachsen waren. 

AbschlieBend spricht Mart in Scharfe von dcr .. Scham dcr Modcmc". worunler cr das GefU hl des 
Menschen versteht. "cs mit dem Fortse hriu zu rasch get ricbcn. sieh versUndigt Zll haben". Er will cin 
Rc vidieren der Affekte der Moderne erken nen. di e - wenigstcns an der Oberflache - scheinbar 
rlickgang ig gemacht wird. ,.Viel1eicht ist die Scheu vor def Durch leuchwng der eigcncn Affekte der 
eigentliche Grund daflir. daB wi r die Gcflihle in der Kul tu r sc ither bescitegelassen haben," 

Es bleibt zu hoffen. daB die A nregullgen und Gedallkcn dicse r Tagu ng die hessischen Ku Itu rpoliti -
ker positi v in ihren EllIscheidungcn heeinnussen werden. Slefol/ fiarl/l/(//lII 
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o p fe r m an n. Ulrich Fri ed ri ch: "DaB sie den Zigeuner-Habit ablegen··. Die Geschichte der ..2igeu
ner- Kolonien" zwisc hen Wittgenstein und Westerwald. Bd. 17 del' Sludien zur Tsigano logie und 
Folklori stik . Frankfurt/M .: Peter Lang Verlag. 2. Aull1997. 263 S .. br. 79 .- OM. 

Das Wi ssen ilber Sinti und Roma ist in del' Bundesrepubl ik Dcutschland verhultni smiiBig dilrftig. 
und. falls vorhanden. so oft noch fehlerhaft. Die Fehlinfonnationen haben sichcr ihren Grund in den 
Soziali sierungsprozessen der Verg:ll1genheiL der praktiziel1en Verfolgu ngsstrategien wiihrend del' 
NS-Zei t und in den wiihrend der Nachkriegsze it durchgefUhrten Entschadigu ngsverfahrcn. urn nul' 
e ini ge Beispie le zu nennen. Umso erfreulicher ist es. daB beidc Volk sgruppcn seil etwa zeh n Jahren 
zunehmend Interesse in del' ethnolog ischen. hi stori sc hen und sozialwissensc haftl ichen Forschung 
findcn. I n den Jahren 1996/97 s i nd al lein filn f beachtenswerle Publikalionen erschienen. auf die hi er 
hingew icse n und von der e ine lokal bezogene kUTZ vorgestelll werden soli (Fronseca. Isabel : Begrabt 
mich allfrechl. Auf den Spuren der Zigeuner. M ilnchen 1996: B lock. Mart in: Di e Zigeuner. Ihr Leben 
und ihrc Scelc. Frank furt/M . 1997: Giere. Jaque line (Hrsg.) : Die gesel lschaftliche KonSlruktion des 
Zigeuncrs. Zur Ge nesc ei nes Vorunei Is, Frank flirt/M. 1996: Lllcassen, Leo: Z igeuner. Dic Gesc hichte 
cines poli ze ilichcn Ordnllngsbegriffs in Delllschland 1700- 1945, Koln 1996: Hohmann. Joachi m S. : 
Handbuch der Tsiganologie. Frankfurt/M. 1996), 

Es ist zwe ifel los dem Vertag Peler Lang in FrankfurtlM . und dem Herausgeber Joaehim S. 
Hohmann zu vcrdanken . daB seil 1990 in del' Reihe "Studien zur Ts iganologie und Folklori stik", 
durchweg auf hohem Niveau. bi sher 20 Biinde zum Thema ersehienen sind. Zu diesen zahlt aueh die 
hier anwzeigende 2. Aullage des Bandes 17 der Reihe , Filr diesen Band spril'h l bereits die Tatsache, 
daB in nerhalb ei ne guten Jahres eine 2, Aullage crforderlich wurde. 

Ocr Hi storiker Ulrich Fri edrich Opfe nnann sew sich grilndli<.~h und wi ssc nschaftli ch ein wandfrci 
abgesicherl mil den iilteslen "Zigeuner- Kolonien" Deutschlands in Wiltgenslcin 'I usei nander. Er 
untersuchtund besc hreibt die Zuwanderung von Sinli-Familien im 17. Jahrhundert in das Gebiel. Die 
M i nderhe iten -Po l ilik i m 18. Jahrhundert ist durch i hre Du Idung und di e dam it verbundene N iederlas
sung gekenn zeichnel. Di e fo lgenden beiden Jahrhllnderte wurden durch eine se hr widersprilchliche 
Enlw icklllng bestimml. Sie wechse lle zwisc hen Eingliederllngsbestrebllngen und Zllrilckweisu ngs
versuc hen . Letzlere endeten sc hlieBl ich in der Vernichtung wiihrend del' NS-ZeiL 

Es ge lingl Opfermann. nichl zu lelzl durch die Au swertllng bisher llnbekanlller Que l1 en, ei n 
iiberzellgendes Bikl von der zunehrnenden Verllechtung der ". zigeunerischen · Minderhei l und de l' 
jenische n ,Meckese ' mit der Mehrhei lsgese llschaft zu zeich nen", wie es in der Verlagsmitteilung 
heilk 

In seiner Darslellung behandelt del' Verfasser <luch sehr ilberzeugend die Abwehrstrategien des 
S\;lates und del' Beviilkerung. Uberraschend filr den Leser si nd dabei sic her die vie lfli lti gen und 01'1 

kornpli zierten A!1tagsbeziehungen zw ischen der Minderheit der Staatsautoritiit und den ortsan
sassigen Bewohnern. 

Wichlig fill' das Gesmntbild iSI auch der kurze Hin weis auf e inen del' wenigen Prozesse .. gege n 
Verantwortliche del' Verfolgung von Mensc hen man isc her und jen isc her Herkunft irn Fasc hi srnus". 
Del' soge nann le " Berl eburger Zigeuner- ProzeB" ergab ein unerwarteles Bild von der Haltung de l' 
ortsansassigen BevOlkerung. Sol idari tatsbekundunge n Illit den Verfolgern in d iesel' An und von den 
ge nan nlen Personengruppen hat der Leser sicher nicht erwartet. 

Friedricll· Kar! Baas 

N a u m ann - Win I e r. Petra / S e i Ill. Andreas: VerwandJung durchs Gewand , Trachtenbegeisterung 
im Marburg der Jahrhundertwende. Beglei theft zur glcich nami ge n Ausslellung im Marburger 
Universiliilslll use um fill' Bildende Kunst und Kullurgeschichte vom 1. September 1996 bis 13. 
Ok tober 1996. Marburg 1996. 78 S .. 3 1 Abb. (ISBN 3-929425- 16-5). 

Die Trachtenbegeisterung im Marburg der Jahrhundertwende nimmt die Ausstellung "VeTwand
lung durchs Gewand" unter di e Lupc . die wm DeuIsc hen Trachtenfest. weJches im Seplember 1996 
in del' Faehwerksladt slattfand. im Un ivers it iitsmuseum erarbeitet wurde. 

Das daw erschiencne Begleitheft geht ausfilhr lich auf die Situation der Un iversi tats- und Garni
sonsstadl Marburg ein. beleuchtet in zahlreichen Kapiteln das vor alle rn von Sludenten und dern 
akaderni sc hen Bilrgenu m verklarte Lcben in der idyllischen und romanli sche n Fachwe rk stadt und 
versuc ht eine Erkllirung dafilr zu liefe rn. warum das Hind liehe. d6rll iche. und venneillllich ein fache
re. bessere Leben im Gegensatz wm Leben in del' Stadt um die J,lhrhundertwende so erslre benswe rt 
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sc hien. Das gesteigerte Interesse an der landlichcn Kultur und hier bcsonders an der Tracht ist aber 
nicht nur typi sch fUr Marburg. sondcrn laBt sich in unterschiedlichen Regionen von den Alpen his zur 
Nordsee feststellen. 

Nicht nur d ie Tatsache. daB sich Stiidter in Trachten klcidcn und gcradezu kosti.imieren. liil3t die 
Schnsucht nach ei nem besseren. we il ei nfachcren Leben erkennen. auch die Gri.indung des Mar
burger KUllst- lInd Altertumsvereins. in dem alles gesamme lt und ausgestellt wurde. was mit Iandli
cher KullUr in Zusammen hang steht. unterstreicht dieses Gefi.i hl. 

Dem Autorenduo ge lingt es. das Thema aus zahlreichcn und unterschiedliche n Blickrichtllnge n zu 
bcleuchten. so daB ei n umfassendes Bild der Epoche und der vic lschic hti gen sozialen Gesich tspunkte 
entsteht. 

Informationen zu dcm in der Ausstellllng gezeigten Material im Anhang des Bcglcithc ftes fe hlcn 
le ider. hiil1en abe r sicherlich den Gesamteinblick wei ter abgerundet. OaR/l/ar Rllhlig 

Energieversorgung 

Ton s m ann. Frank (Hrsg.): Gesc hichte der Wasserkraftnutzung. Kasse l 1996. 253 S .. zah lr. Abb. 
i. T. (Kasse ler Wasserbau - Mi llci lungen . Heft 7). 

Der vorli ege nde Band enthiilt fast alle Referate. die auf der vom 5.-7. September 1996 an der 
Uni ve rsi tiit Gh Kassel veranstalteten Tagung i.iber die .. Gesc hichte der Wasserkraftnu tzung" ge halten 
worden sind. Neben Wasscrkraft- und Miihlensystemen im Mil1elalter und der Wasserkraftnutzung 
im hi stori schcn Erzbergball Ellropas finden s ich Beric hte liber den Einsatz der Wasserkraft im 
Westharzer Bergbau. die Bedeutung der Wasserkraft fi.ir Augsburgs Gewerbc und Wasserversorgung 
und von zwei polni sc hen AUlOrcn tiber .. di e Rol1 e der Radaune bei der Ent wicklung des mittelalter
lichen Danzig··. 

Reg ionale Bczlige haben die Referate tiber . .fri.ih neuzeit liche Pumpwerke in Mitteleuropa und 
insbesondere im Flu Bgebiet von Eder und Di emel··. die .. Friihgeschichte der Elektrifizierung in 
Nordhessen" und .. di e Entwicklung der Elektri zit atsversorgung durch die PreuBen Elektra AG in 
Nordhessen"". [n den bciden letzteren si nd der Weg von der Einze lanlage zu r Oberland versorgung und 
di e hi er erken nbare wichtige Rolle des preuBischen Staates gut erkcnnbar hcrau sgearbe ite1. 

Srefall HarTI lUlI111 

Roe per. Mallhias: 75 Jahre Stadtwerke Wi tzcnhausen. Stroln . Warrne. Wasser. OPNV. Witzell 
hause n 1996. 126. S .. zahl r. Abb. i. T. (Schri ft en des Wermtalverei ns Witzenhau scn. Heft 32). 

Dic vorlicgende VerOffentlichung ist !..Iem 75jahrigen Bestehen der Stadtwerkc Witzenh,lUscn 
gcw idme1. Der Verfasse r. Stadtarchi var Matthias Roeper. will nicht nur trockenc Oaten aufzeige n. 
sondern auch die tcc hni schen. wirtschafts- lInd gesellschaftspoli tischen Str{imungen transparent 
Illachen. die das Untcrnehmcn und dcssen Ull1welt ge priigt und gestal tet haben . 

Ausgehcnd von den spiirlichcn Beleuchtungsmoglichkeiten frU herer Zeitell. die in Witzen hauscn 
wie andernorts hiiufig zu Brandkatastrophen fUhrten. crwiihnt er die 1872 erfolgte Anbindung der 
Werrastadt an die .. Hallc-Casseler Eisenbahn" und d ie Di skussion liber !..li e Errichtung e iner Gasan
stall. die allerdings nicht rcali sicrt wurde. Angesichts der sich immer starker bemerkbar maehenden 
Industrialisieru ng erschien die Errichtung ei ner elektri schcn Lichtanlagc immcr zwi ngcndcr. [m 
August 1897 wu rde zwischen der Stadt Witzenhauscn und dcr A IIgemc inen Elektrizi tiits-Gese llschafl 
(A.E.G.) in Berl in ein Vertrag liber die Erricht ung ei ner elektri sc.~en Zentralstatioll geschlossen. di e 
der Kommune jahrl ich 2000 Mark an Kosten aufe rlegte. Bi s zur Ubernahllle des E-Werkes du rch die 
Stadt am 28. November 192 [. dem offiziellen Geburt stag der Stadtwerke. kam cs im ll1er wieder zu 
KI ,lge n liber die ungenligende Qual itat der Stromvcrsorgu ng. 

Der Vertrag liber den Verkauf des E-Werkes in Wi tze nhau scn an die Stadl. die dafi.ir 700000 Mark 
aufwendcn mul3tc. bedeutcte e ine groBe technische Umwalzung fUr die Zukunft. So war die Ver
pnichtu ng. den Strom aus Hemfllrth als hochgespanlllen Drehstrolll zu beziehen. ohne die An schaf
fung einer aufwendigen Gleichrichteranlage nieht zu erflill en. Eine Glosse im Witzenhauser Kreis
blal1 vom Januar 1926 belegt. daB cs damals ill1mer !loch zu St(irungen in der Stromversorgung karn. 
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Diese Probleme konnten aber den Siegeszug der Elekt rizitiit nicht authalten. worUber die im Jahre 
193 1 e rreichte neue Rekordhohe von 1374 Ziih le ranschliissen Aufsc hluB gibt. Im Sinken des Strom
verbrauchs am Anfang der dre iBi ger Jahre zeigen sich die Auswi rku ngen der verheerenden Wi rt
schaft skrise. die Deu tsc hland e in Mi llio nenheer von Arbeitslosen bcscherte. 

Der .. Moderni sie rungssc hub" im Dritlen Reich unte r dem Motlo .. Unabhiingigke it vom Au sland" 
fUhne auch in Witzenhausen zu e inem unaufhorlichen Anstieg des Stromverbrauchs. der nur durch 
ei ne Modern isie rung des Lei tungsne tzes zu bewaltigen war. Damit war die Umsle ll ung der Gesam l
anlage von G le ich- auf Wec hse l- bzw. Drehslrom verbunden. Ende 1938 betrug d ie Lange des 
Leitungsnelzes 34 875 Meter. Mehr a ls zwe i Dritte l bestand aus unte rirdi sc h verkabeltem Ni eder
spannun gsne tz. 

Die Stunde Null nach dem Zusammenbruch der NS-[)iktatur wirkte si ch auch auf die Strom versor
gung negati v aus . Erst 1949 tral e ine Wende zum Besseren e in . [)as Jahr 1952 brachte die Urnwand
lung der Sladtwerke Witze nhau sen in ei nen .. organisatori sc h. verwa ltungsmiiBig und finanzwin 
schaftlkh gesondertcn Eigenbetrieb··. Die fo lgenden Jahre des .. Wirtschaftswunders" zei gten. daB die 
Stadtwerke a ls e rfoigsori enl ie rtes Wirtschaft sunternehmen und kommunaler Versorger mit klar de ll 
niertcm Auftrag die an sie gerichleten Erwartungen e rfU ll en konnten . Das Leitungsnetz war miul er
wc ile auf e ine L inge von 6 1976 Melern gewachsen. wovon 57757 Meter verkabelt waren. Den 
Endpun kt dieser positi ven Entwicklu ng mark ierte 1987/88 der Au sbau des E-Werk-Gebiiudes zur 
S tad t werke-Zentra le. 

[)e r zweite Teil des Buches behandelt die Wasserve rsorgung. die nach der 1901 erfolgten Anlage 
einer modernen Wasserle itung bedeutend le islu ngsfti higer wurde. Eine wichtige Fun klion hane hie r 
d ie von der Stadt e rworbene .. WeiBcnbach-Quelle" auf halbcr Hohe des MeiBners. Durch den Bau 
e ines Sammelbehiilters bei Hundelshausen ( 1926) wurde die Wasserkapazit iit erheblich gestei gert. 
Dennoc h hiiuften si ch in hei Ben Sommern die Klage n der Biirge r Uber Wasserknappheit. Erst die 
An lage e iner Pumpstati on. die das Grund wasserreservoir e rsch loB. befre ite Witzenhausen endgii lti g 
aus d iesen Kalamit ii ten. 1936 wurde der Bere ich .. Wasserversorgung" den Sladtwerken angegliedert. 
1965 entstand der .. Wasserverb:lnd Wit zenhausen··. der durch Ti e tbohru ngen neue Bru nnen e rsc hloB 
und e in zentrales Wasserwerk in Stiedenrode erric hte te. Mit der Erorte rung des wieht igen Problems. 
sparsamer mil Wasser und Energie umzugehen und darin die Verantwortung fU r eine lebenswerte 
Zu kunft zu sehen - di skuliert wird hie r auch di e Frage von Abwasser und Gewiisserschutz - . schlieBt 
das Buch ab. das einen lesenswerten Beitrag zur j ii ngeren und j Ungslen Geschichle Wilzenhausens 
liefe rt. Srejar1 Hartmmm 

Aullerhessische Themen 

H a n d b u c h der Historischen Stiitten Deutschlands: Bd. 12 Mecklenburg/Pomrnern. hrsg. von Bei 
der Wieden. Helge und Schrnidl. Roderich. StulIgart : Verlag Alfred Kroner 1996. 385 S .. 5 Karten. 
7 Studlpliine. 3 Stammtafe ln (I S BN 3-520-3 150 1-7). 

M it d iesem Tei Iba nd des Handbuchs der H istori sc hen Stiitten iSI das gesamte Gebiet des [)eutschen 
Reiches in den Grenzen von 1937 abgedeckt . Wie al le Biinde des Handbuchs ste llt def iiber Mecklen
burglPommern e in wichti ges Hilfs- und Infonnati onsmi lle l fU r Fachh istoriker. Heimalfreunde und 
inleress ierte Laien dar. [m M itte lpu nkt stehen Stiidte. Dorfe r. Burgen. Klosler. Denkmaler und 
Schaupliitze von Mecklenburg und Pom mern . die Zeugni sse geschichllichen Lebens sind. Hier 
werden die Emwickl ung beider Lander und ihre in nigen Verfl echlu ngen mit der deutschen und 
europiiischen Geschichte deutlich. Viele Hinweise fi nden sich iibe r Personl ichkeit und Leistu ngen der 
Regie renden. die Kirchen-. Ku lI ur- und Kommunatgesch ichte. Wi rt schaft und Verkehr sowie Uber die 
Topographie und Sied lung . 

Am Anfang stehen Ein fU hrunge n in die Gesc hichle Mec klenbu rgs und Pommerns. die den Bogen 
von der Vor- und FrUhgeschichte bis zur Gegenwart schlagen. Die Gesc hichle beider Under we ist 
viele Gemei nsamkeiten ,wL spi ellen doch hier wie dort die A useinanderselzu ngen zwischen den von 
Westen vordringenden Deutschen und den slawischen Sliimmen e ine entscheidende Rol le. Anders als 
in Meck lenburg stieBen die deutschen Kolonisten in Pommern . dem Land am Meer. auf starken 
Widerstand der Slawen. die RUckhalt be i Po len fa nden. Hier konnten e rsl all miihl ich deutsc he Kultur 
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und Bi ldu ng FuB fassc n. woran die Hanse. vor allem Uibeck. und die Reformation in erhcblichem 
M'lBc betci ligt waren. Sowohl in Mecklenbu rg als auch in Pommern war der politische und wil1-
schaft liche EinfluB allderer OSlscelander. z. 8 . Diinemarks und Schwedens. spii rbar. Wlihrend Pom
rncrn in def Frtihcn Ncuzeit in dlls Kriiftcfeld def MilitiirSlaalen Brandenburg-PreuBen und Schwedcn 
gcrict. wobei sith schlic(3]ich crSlcres durchselzle. konntc das 1701 lelztmals in die Linien Mec klcn
burg-Schwerin und Mecklcnburg-St re lit z geleille Mcc klellburg tlinger seine Ullubhiingigkeit bewah
ren. wobei cs die Funklion ci nes Puffcrslaatcs hanc. D:as hculige Bundesland Mcck lcnburg- Vor
pommem ftihn die Tradition def beiden hier belrachleten Uinder fOri. wenn auch nur cin sc hmaler 
vorpommerscher Slreifen zu seincm Gebiel gehorl . Dami l ist die Moglichkei l gegeben. an die alte 
Briickcnfunktion Pommerns zwisc hen West und Ost - ge meint sind damit Deutschland und Polen -
anzu knUpfen. was angesichts des Zusammcnwachsens Europas cin besonders wicht iges Anliegen ist. 

Ein gr06cs Verdicnst des vorliegcnden Bandes ist. daB in libersichtlichcr Weise die Gesch ichte 
zah lrcichcr hislorischer Stiitlen geschi Idert wird. die dcm BewuBlsein des deU lsc hen Lesers sei l 1945 
immer mehr entrUckt worden sind . Stam rntafeln . Bischofslistcn. Erliiuterungcn cler Fachausd riickc. 
Pcrsonenregister. Onsnamcnkonkordanzen. Stadtplane unci Gebietskarten runden den in formati ve n 
Band si nl1\'ol l ab. Besonders wichti g sind die deta ill ierten Literatu rangaben. wobei allerdings auf die 
Aufnahrne polnischsprachige r Literatur verzicillel worden is!. . f. 

5/(')(//1 H al'/I1UII1I1 

1 g n a s i a k. Delle t': Regel1ten-Tafeln thU ringischer FUrstenhiiuser. Mi t einer EinfUhru ng in die 
Gcschichte der Dynastien in Thiiringen. Jena: quartusverlag 1996.248 S .. 105 Abb .. Format 30 x 
23 cm. geb .. 49.80 DM . 

Der gedi egen aufgemachte und Ill it Untcrsti.itzung des LUldes herausgegebene B;Ind vercint 
erstmals die Stamrntafeln ThUringer FUrstengeschlec htcr des Mittelalters und der Neuze it. Die 
Gcsarn tdarstellung bctri fft das IhUringi sc hc Konigshaus. die Ekkehardinger. die Ludowinger. die 
Gr:lfen von Weimar-OrlamUnde. von Kiifernbu rg-Schwarzburg. von Henneberg. die Vogte von 
\Vcide. die Weuiner. die Ernesliner und Alberliner. die Schwarl.burgcr und die ReuBen. BerUcksichti
gu ng finden au6crdem jene Herrcn. die zu untersch iedl khen Zei ten Uber Teile ThUringcns herrschten. 
sowie die Zci t nach dem Ende der Monarchien. Die Ubersichtlichen AlIfstellungcn bringcn Licht ins 
Dickicht der Haupl- lLnd Neben linien. der verwandtschaftlichen Verflechtungen lLnd zcigen die 
Verbindungen zu anderen europiiisc hen Fii rstenhiiusern auL u. a. mit Belgien. Bulgarien. England. 
Portugal. PreuBen. Die vorangestell te. rund 100 Seiten umfassende und reich illustrierte Ein fUhrung 
in die Gcschichte der Ihiiringisc hen FUrstenfamilien liefert das notwendige Hinlergrundwissen zu m 
Verstiindn is von Herkunft. Terrilorial- und Heiralspolilik. Engagement und Versagen. Leider fehh cin 
Pcrsoncll - und Ortsregister. So gibl der Anhang nur Erkliirungcn zu Regentent iteln und einc Aufstcl
lung der Lebensdaten VOI1 Regelllcn und ihrer Gemahlinnen Illi t Geburl s- und Stcrbcorten sowie eine 
Auswahl an Literat ur zur Gcschichlc der FUrstenhiiuser und einzelner herausragelldcr Flirsten
pcrsonlichkei ten. Ein knappes Drillel der angegebenen Tilel ist se il 1990 erschienen und zeigt das 
wachsende Interesse an einem Thema. das zuvor Uber Jahrzehnte in Mineldeutschland nicht sehr 
opportun war. )'ork-Egbert KOllig 

Fr o III Ill , GUnter: ThUringer Ei sc nbahnstrcl'ken lex ikon: Die Konigl iche Ei senbahndirek li on und di e 
Reichsbahndirektion Erfurt 1882- 1992: Ei senbahnen in Thiiringell . Dalen und Fakten 1846- 1992. 
Bad Langensalza: Rockstuh l 1996. 152 S .. mit Abb. u. Kanen sowic 29 Zcichnu ngen von Peter Konig 
geb .. 39.90 DM . 

Wurden bisher schon einige dcta ilgenaue Titel zur Geschichte einzel ner Thii ringer EiscnbahnSlrek
ken vorgelegt. so erschein l mit dem Streckenlex ikon erstmals ein ausfU hrliches Ubcrsichtswerk. 
wiederum posthum. da der Autor. seines Zeichens Ei senbahnbauingenieur. berelts 1994 vcrstorben 
ist. Die Koni gliche Eisenb:lh n-Dirck ti on (ab 1924 Reichsbahndireklion) Erfurt nahm ihre Arbeit wrn 
I. Mai 1882 auf als einc von 11 Direktionen itn prell !3i sc hen Staat. der im Laufe der fortsch rci tenden 
Enlwick lung Eisenbahngese llsch<lftcll auc h aul3erhalb der Landesgrenzen in seine Reg ie Ubernehmcn 
sollte . Die Entwkklung der Eisenbahn in den thU ri ngischen Staaten beginnt 1846 m;t der Eroffnung 
der Tei lstrecke Halle-WeiBcnfels-Weimar innerhalb der Strecke Halle-Gerstungen und endet 1962 
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Illit der Inbct ri ebnahme der absperrungsbcd in gtcn Ausweichstrcc kc Gerstungen-Fiirtlw. Nebcn del' 
Darstellung del' territorialen Entwickl ung ent halt der I. Teil cin Verzeichnis aller I11 Hau pt- und 
Nebcnbahncn inel. del' 1949 Ubcrnommcne n pri v:lIen Nebcn- und Kleinbahnen. Streckenlabellen Ill it 
BahnhUfen und Belricbsslellen, ein al phabcti sehcs Verlcichnis der ca. 900 zwischen 1939 und 1992 
zur DirektiOIl Erfurt gehorenden Bahnhofe und Bctriebsstel1cn. eine Obersichtskane des Bczi rkes der 
Reichsb:lhndirektion Erfun in Einzelblatlern mit Stand vom I. Januar 1951 . Di e naeh dcm 3. Oktober 
1990 eingetretenen Vcr;inderungen fanden al1erdings noch kei ne BcrUcksicht igun£. Im 11 . Teil winl 
noch e inrnal das bcreits 1992 vcrOffent lichlc Einzelhcft "Eisenbahncn in ThUringen - Daten und 
Fakten" aufgcnom men. Die Aufstellung geht chronologisch vor und erfaBt 178 Streckcnabschniue. 
die zwi~chcn 1846 und 1962 crOffnet wurdcn. mit alien 1l00wcndigen Einze lhei lcn wie Stfecken liinge. 
Betriebscroffnu ng. Bautrager. EigenWmer. Slreckennu mmer im DR-Kursbueh 1981182 u.a.m. Ein 
alphabcti sches Verzcichn is ordnel d ie Bahnhofc den Einzelstreckcn w . 

Der Verlag biclet ZlIsatzlich di e Reproduklion ei ner Ubcrsichtskane der Rcichsb:lhndi rcktioll 
Erfurt von 1939 in Farbe an . Format 55 x 79 cm. MaBstab I : 350000, 29.S0 DM . 

York -EglJerr K(jl1ig 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

d ie Ihnen vorliegende ZHG ist um e inige Seiten weniger umfangreich, 
als Sie es gewohnt sind. Le ider wurde kurzfri sti g ein Beitrag aus 
po litischen Bedenken (!) zurUckgezogen, auBerdem konnte die umfang
reiche Anwort auf die Rezen sion von K. Sippel (vgl. ZHG 1996, S. 24 1 
fr.) ni cht aufgenommen werden, da man auf ungekUrztem Abdruck 
bestand (den der Vorstand wegen verschiedener Passagen nicht geneh
migen konnte). Ich bitte um Ihr Verstandnis. 

H. Burme ister 

Ich danke Herrn Dr. Kurt Freytag, Treysa, herzlich fUr seine Mithilfe bei der 
Korrektur. 

H. Burmeister 
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