
Buchbesprechungen 
Hessische Geschichte 

F r i e d b erg in Hessen. Die Geschichle def Stadl. Bd. J: Von den Anfangen bis zur Reformation. 
Hrsg. von Michael Keller i. A. des Friedberger Geschichtsvereins und des Magislrats def Stadt 
Friedberg (Hessen), Verlag def Bindernagelschen Buchhandlung: Friedberg 1997. 300 S .. zahlr. Abb. 
;. T. (ISBN 3-87076-080-X). 
F r i e d b erg in Hessen. Die Geschichte def Stadt. Kanen und Plane. Hrsg. von Michael Keller i.A. 
des Friedberger Geschichtsvereins und def Stad! Friedberg. Friedberg 1997. 6 Beilagen (ISBN 
3-87076-082-6). 

Der vorliegende Band ist anltil3lich des IOOjahrigen JubiHlums des Friedberger Geschichtsvereins 
im Jahre 1996 enlslanden . Die zweibandige Publikalion - hier hegt nur Band I VOT - ftihrt bis zu r 
Gebietsreform von 1972. die in def Geschichle der Stadt e ine deutliche Z1i.sur darstelll. Zunachst 
vennittelt Hans Wolf ei nen Uberblick Uber die Tatigkeit des Friedberger Geschichtsvereins und die 
Erforschung der Friedberger Geschichte. Am Anfang steht die 1857 von Philipp Dieffenbach verof
fent lichle Geschichte der Stadt und Burg Friedberg in der Wetterau, die bisher keine Nachfolgerin 
gefundcn hat. Wed die ersten Vcreinsvorsitzenden Theodor Goldman n und Paul Helmke Altphilolo
gen waren. richtete sich ihr Hauptaugenmerk auf die romische Vergangenheit Friedbergs. Mit der 
allgemcinen Geschichte der Stadt befa6ten sich u. a. Ferdinand Dreher, Georg Blecher, Fritz H. 
Hermann und Wilhelm Hans Sraun. Mehrere Dissertationen liber die Stadt und Surg Friedberg 
weisen auf das gestiegene Interesse an diesem Forschungsgegenstand hin. 

Die Reihe der fachbezogenen Untersuchungen beginnt mit dem Bei trag von Fritz-Rudolf Herr
mann tiber die Friedberger Gemarkung in vorgeschichtlicher Zeil. Vielleicht ist mit der sHidtischen 
Ansied lung in der rom ischen Zei t die von Kaiser Trajan ei ngerichtete Civitas TmmetlSim1l gemeinl. 
die mil der Aufgabe des Limes 260 zerfallen ist. Die der Kultur der Bandkeramik angehorenden 
Funde we isen auf die Besiedlung des Friedberger Raumes um die Mine des sechsten vorchristl ichen 
lahrtausends hin . Daneben gibt es Zeugnisse der Rossener Kultur (benannt nach dem Graherfeld von 
Rossen bei Merseburg), die flir den "Friedberger Typus" namengebend gewesen sind. Dagegen sind 
Sied lungsfunde aus der HUge lgrabcr-Bronzezeit eher sparlich. Die Frage des Bevolkerungswechsels 
am Ende der vorgeschichtlichen Zeit von den Kelten zu den Germanen ist aus dem Fundgut nur 
ungenUgend zu beantworten. 

Es folgt der Beitrag von Vera Rupp liber Friedberg in rom isc her Zeil mit aufschlu6reichen 
Hinweisen Uber das dortige romische Militar. den Vicus Friedberg. den Mysterienkult des Mithras, 
den Handel und das Gewerbe. romische Graberfelder und GutshOfe. 

Mit dem Friedberger Raum im frUhen Mittelalter befa6t sich Andreas Thiedman n. Auf der 
Grund lage archaologischer Funde auGert er s ich zur Sied lungsgeschichte. wobei Zeugnisse aus dem 
fUnClen lahrhundert im Gegensatz zu anderen Epochen - vieJleichl ein Hinweis auf d ie Zerstorungen 
der Volkerwanderungszei l - fas t v611ig fehlen. 

Der Beitrag Reimer Stobbes tiher die Geschichte Friedbergs von der Griindung bi s zur Reformati
onszeit vermi llelt einen gut lesbaren Uberblick tiber die Geschicke der Burg und Stadl Friedberg vom 
Hohen Mittelalter bis zur Schwelle der Friihen Neuzeil. Angesprochen werden u. a. die Grund lagen 
der Verfassung, das wirtschaftliche Leben, die religiosen Verhaitni sse, die Lage der luden im 
mittelalterlichen Friedberg, der Abstieg der Stadt im Spatmittelalter. bedingt vor allem durch die 
nachlassende Konjunktur des Tuchgewerbes - hierzu sollle die von mir in der ZHG 98 ( 1993), 
S. 243- 244 besprochene Dissertation Slobbes erganzend herangezogen werden - , die sich am 
Anspruch der BUrgerschaft aufTe ilhabe am Stadlregimenl gegenUber dem sich zur Obrigkeit entwik
ke lnden Rat entzlindenden innerstadl ischen Unruhen, die Abhangigkeil der Reichsstadl Friedberg 
von der Burg und den Hegemonialbereichen von Kurmainz, Kurpfalz und der Landgrafschaft Hessen 
sowie die Ursachen und der Verlauf der Refonnation in der Wetterausladl, wofUr der Antiklerikali s
mu s in der dortigen Btirgerschaft ein wichliger Faklor war. Wie anderenorts setzte sich die Reforma
tion in Friedberg auf Druck def Gemeinde durch. wobei die Baucrnkriegsunruhen und die Ereign isse 
im benachbarten Frankfurt groBen Ei nflu6 ausUbten, 
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AbschlieBend stellt Johannes Kogler historische Ansichten Friedbergs von den Anfangen (15 14) 
bi s zum Beginn des 20. Jahrhunderts vor. Aus der Ftille der hier prasentierten Beispiele se ien die 
AquarelJe Hans Oorings (1553), druckgraphi sehe Oarstellunge n Friedbergs in Abraham Saurs 
.. Parvum Theatrum urbium" (1593) und in der .. Hessischen Chronica" Wilhelm Oiliehs (1605) sowie 
der Plan .. Friedberg en 1758" des franzosisehen Ingenieurs Georges-Loui s Le Rouge genann\. Ocr 
iilteste exakte Stadtplan der Stadt und Burg Friedberg wurde 1822 von Georg Ludwig Bimlernagel 
entworfen. 

In einem besonderen Band werden in seehs Beilagen ein Pl an von Friedberg in romi seher Zeit. der 
"Gesehichtliehe Plan von Burg und Stadt Friedbcrg" von Georg Falk (191 3). der Plan der Burg von 
Zimmermann ( 1792), ein Plan von Burg und Stadt naeh der Lithographic Georg Ludwig Bindernagels 
(1822). der J 897 von A. Wamser entworfene Fricdberger Stadtplan und der Stadtplan Friedbergs von 
E. Balser( 191 3) verOffentlieht. 

Slejal/ H(lr/llulIIlI 

K i e sow. GOllfried: Romanik in Hessen. Stuttgart: Konrad Theiss Verlag, 2. Aul1" 270 So, 2 Karten, 
zahlr. Abb .. 49.80 OM (lSNB 3-8062- J 350-X). 

Mit ei ncr um di e Halfte preisgtin stigeren "Sonderausgabe" legt der Theiss-Verlag Gottfried 
Kiesows "Romanik in Hessen" in zwei ter Auflagc vor. Zu dem Gesamturteil tiber diesen Band, das 
der inzwisehen verstorbene Hermann Sehmidt (Li ppoldsbcrg) in der ZHG 1984/85, Bd. 90. S. 3 19 f. 
iiber die erste Ausgabc l'al lte. ist niehts hi nzuzusetzen: , .... ei ne ausgezeiehnete Darstellung ..... mit 
einer "e ingehe nden ehronologisehen Besehreibung der geschiehtliehen Grundlagcn". 

Schmidt wti nsc hte sieh aufgrund .. klei ner'· von ihm angetroffener "Ungenauigkeiten" eine korri 
gierte zwe ite Aul1age - diese liegt nun vor. aber korrigiert ist sie rnitnichten. Die alten Irrtiimer, die 
Schmidt vor all em irn Zusammenhang mit .. seiner'· Kirche in Lippoldsberg. aber aueh beziig1ich 
Hel marshausens ankreidete. sind nieht korrigiert worden. Sicher waren die betreffenden Nachweise 
in der Perspektive des gesamten Bandes etwas selekti v. aber die Fehler in zwei genauer untersuchten, 
fUr das Thema sehr wichtigen Textpassagen hallen tatsachlich eine ernsthaftere Uberarbeitung durch 
Autor oder Verlag erwarten lassen. 

Warum - so frage ich - fordern Verlage im allgemeinen zwei Belegexemplare einer Rezension an. 
wenn dann offensichtliehe Irrtiimer in ei ner zweiten Auflage doch nieht beriieksiehti gt werden? 

Oieses Einwands ungeac htet liegt der Wert des Bandes besonders bei dem Abbildungsreichtum 
(180 groJ3formatige, oft farbige Photos), der das Bueh zu einem schatzenswerten Studienobjekt 
mach!. 

He/mill Burmeister 

S t r i c k h a u se n , Gerd: Burgen der Ludowinger in Thiiringe n. Hessen und dem Rheinland. Stu
dien zu Architektur und Landesherrschaft im Hoc hmittelalter. (Quellen und Forschungen zur hes
sischen Geschichte: Band 109.) ZugL: Diss, Marburg 1996. Oarmstadt und Marburg J 998. 396 S., 
8 Tareln . 141 Abb. (ISBN 3-88443-06 1-0) 

Burge nforschung lohnt si ch besonders. wenn man die Untersuchungsobjckte nieht nach geo
graphischen oder slili stischen . sondcrn nach historischcn Kriterien auswahlt, d. h. nach der geist
lichen oder weltlichen Territorialherrschaft. die sie angelegt hat. In mehrjahriger intensiver For
sehungsarbeil im Rahmen seiner Promotion erstellte Gerd Strickhausen mit diesem Ansatz eine 
umfangliche Untersuchung der Burgen des thiiringi schen Herrschergeschlechts der Ludowinger. Die 
Ludowinger. benannt nach dem Leitnamen Ludwig. stiegen nach dem Aulbau einer klei nen Grund
herrschaft in den [030er Jahren am Nordrand des Thiiringer Waldes binnen zwei Jahrhundcrten zu 
einer der "wichtigsten Fiirstendynastien im hochmittelalter1i chen Reich" (S. I) auf. Heinrich Raspe 
IV" mit dem die miinnl iche Linie 1247 ausstarb. wurde 1246 - als Hohepunkt und AbschluB dieser 
Territorialherrschaftskarri ere - zum Gegenkonig Kai ser Friedrichs 11. gewuhh. Die Nachfolge in der 
Landesherrschaft traten nach langwierigen Auseinandersetzungen im hessisch-thtiringi schen Erbfol
gekrieg (1247-1264) der Weuiner Heinrich der Erlauchte in Thiiringen und Sophie von Brabant fUr 
ihren Sohn Heinrich in Hessen an. womit die bis heute andauemde Teilung der beiden Liinder 
vo! Izogen wurde. 
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Der Forschungsstand zu den Burgen der Ludow inger und ihrer Minisleri alen war bisher - mil 
Ausnahme der Wartburg und des Marburger Schlosses - .. ausgesprochen unbefried igend" (S. 4). 
obwohl gerade die Burgen als z. T. sehr gut erhahene Sachquelien nicht nur architeklonisch interes· 
sant. sondern neben den Schriftquellen hervorragend geeignet si nd. uber die Ausbreitung der 
La ndesherrschaft in Thi.iringen und Hcsscn Auskunft zu geben. 

Die im groBzi.igigen DIN A4·Formal auf Hochgianzpapier verv ieifti ltigte Di ssertation gl iedert sich 
in insgesamt el f Teile. wclche das Vorgchen Slrickhausens bei der Bewaltigung dieses Mammutpro· 
gramms verdeutlichen: Als EinfUhru ng findet man kurle Darslellungen zu r Entstchung der Arbeit 
selbst (Kap. I: S. I). zum Forschungsstand und Verfahren (Kap. 2: S. 2- 9) sowie 'lur allgemeinen 
Geschichlc dieser Dynast ic (Kap. 3: S. 10- 12) . Irn erstcn. i.iberblickenden Teil li slet Strickhausen 
zunachst den Burgenbestand der ein zelncn Ludowingcr in chronoiogischer Reihenfolge auf und slcll t 
die Gri.indungen. Erwerbungen und Erwciterungen in den histori schen Rahmcn der Erweiteru ng 
ludowingischer Terrilorialherrschaft (Kap. 4: S. 13-33). Bei der Sichtung der zahlreichen Objeklc 
stUtzte sich Strickhausen ZUIll ei nen auf die schriftl ichcn Quellen (z. B. die Ausstellungsorte von 
Urkunden) und die landesgeschichtliche Literat ur, zu m anderen bereistc er se lbst die einze lncn 
hi stori schen Stiitten und slellte vor Ort fes l. inwieweil ludowi ngisc he Bausubstan z erhallen is!. 
rekonslruicrte und dOllicrte die Baulen. Auf diese Weisc enlstand e in umfOlngrciches Burgen· 
verzeichnis, das den groBlcn Teil der Arbcil einnim ml (s. unlen). DOl Burgen haufig mit Sladlen eine 
historisch· lopographi sche Einhei l bildcn. wurdcn auch die dazugehorigen Ortschaften mil· 
berucksichligt. Bei Daticrungen gi ng Strickhausen nieht eingleisig und schemali sc h (d. h. streng nach 
Stilkriterien bzw. der polilischen Geschichte). sondcrn beiden Disziplinen Reehnun g tragend und 
burgenvergleichend vor. Sinnvoll und notwend ig war deshalb auch eine zusalzlichc Beschiiftigung 
mil den Burgen der ludowingischen Minislerialen (Kap. 5: S. 34-37), der fremden Bauhcrrcn in 
Thiiringcn und Hessen (Kap. 6 : S. 38-40) sowie der Zci l nach 1247 (Kap. 7: S. 4 1 <14). Aufdicser 
Basis nimmt Strickhausen im weilercn ei nen Querschnitt vor und untersucht archilektoni sch und 
hislorisch wicht ige Ein zeiaspckt wie z. B. die Grundri sse und Bautypen. das Verh altn is von Burg und 
Stadt. die Griindungsvorg:inge und slil isti sche Zusammcnhange (Kap. 8: S. 45- 91). 

Nach einer Zusammenfassung der Ergebnisse (Kap. 9: S. 92 ·94) fo lgl nun das alphOlbetische 
Verzeichnis der fast 90 besprochenen Objekte mit unterschiedlich ausfuhrlichen KurLmonographien, 
d ie insbesondcre auf die Gesch ichte, Lage und Beschreibung eingehen. sowie mil den 16 Gru ndri ssen 
der wichligslen Burgen auf auskiappbarcn Tafeln : Altenwied. Creuzburg. Ebcrsburg . Eckartsburg. 
Marburg, Neuerburg. Nordeck. Reichcnbach, Neuenburg, Rotenburg. Wartburg, WeiBensee. Saaleck. 
Schweinsberg. Taulcnburg und Treffurt (Kap. 10: S. 95-265). In ei nem Anhang (Kap. 11 : S. 266-396) 
werden die Ausstell ungsorte von Urk unden. die Ministerialensilze sowie Quellen und Lilermur 
erschlossen. Eine slattliche Anzahl von 141 Sc hwarLweiBabbildungen (die Fotos sind ausschlieBlich 
von Strickhausen selbst aufgeno mmen) sowie eine ausklappbare Karte all er Burgen der Ludowingcr 
besch lieBcn den Band. 

Die Arbei l laBt sich sowohl als delaill iertes Nachschlagewerk zu den ei nzelnen Burgen verwenden 
als auch als i.ibcrgreifende Darstellung der Baupol ilik und Archilektur der Ludowinger im Zuge der 
sich entwickelnden Landesherrschaft im hohen Mittelalter lesen. Ausgchend von der Schauenburg 
bei Fri edrichroda (Ludwi g der Blirtige) griindele Ludwig der Springer Wartburg und Neuenburg und 
crwarb Sangerhausen. die Eckartsburg sowie . als Erbe der Gisonen - hessische Gcbiete. Bereils 7.U 
tJiesem frilhen Zeilpunkt JaBI sich die Iypisch ludowingische Strategie fes lslellen. bei der die 
Landesherrsc haft nichl von einem Millelpunkt aus belrieben wurde, den man Sluck flir Sliick 
erweilerte, sondem bei der .. entlegene Posilionen beselzt" (S. 92) wurden, zwischen denen man durch 
Neugriindungen (auch Raubgriindungen) an verkehrsgU nstigen Stellen eine Verbindung her7.Ustell en 
versuchte. Die zenlralen hessischen Besitzungen (Marburg. Kassel. Gudcnsberg) wurden sei! Ludwig 
L ( 11 23- 1140) und Heinrich Raspe 11. (1 140-11 54155) nach und nach ausgebaul. Der aufwendigsle 
Burgenbauer unterden ludowi ngischen Herren. Grafen. Land· und Pfalzgrafen war Ludwig 11 . ( 1140· 
11 72): Unter sei ner Herrschaf!. in der er die wei lraum igen Besitzungen zw ischen Saale und Miuel · 
rhei n zusammenfiihren wollte, wurden zahlreiche Burgen syslemati sch mil dem Zie l der Reprasenta· 
lion und Fortifikalion in innovativem Baustil neu angelcgt oder erweitert (Gri.indung Neuerburg. 
Altenwied, Tenneberg, GOlha. WeiBcnsee. Munden . Rotenburg a. d . Fulda. Neu Winded. Neubau 
Eckartsburg, Erwerb Creuzburg elc.). Auf der besonders reprasentativ geslahelen Wartburg entstand 
auf sei n Betreiben ein neuer. trendsetzender Bautyp: der Palas. Baupoliti sch wen iger akli v war 
dagegen der groBc Literalur· Mtizen Hermann I. ( 11 8 1- 1217) (z.B. Grii ndung Ebersburg. Ausbau 
Neuenburg. Wiederaufbau Schmalkalden. Kauf Weslcrburg). Unler Ludwig IV. (12 17- 1227). der mit 
der ungarischen Koni gslochter. der spater hciliggesprochcnen Elisabeth. verheiratet war. wurden u.a. 
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neue Herrsc haflssi lze im Oslen ThUringens gegrtindet (Sc hauenforsl. Haldecke) und mehrere Surgen 
im Weslen gekaufl (Keseberg. Reichenberg. Staufenberg. Wildungen). War anfanglich die Hohenburg 
die maBgebliche Sauform. laBt sich seit der Mine des 12. Jahrhunderts eine Kombinalion aus 
Burgenbau und Sladlegrtindung beobachlen. Seit der ersten Halfle des 13. Jahrhunderts trelen 
schlieBlich auch Ministeriale als Surgenbauer auf. .. 

Den Erwei lerungsprozeB ludowingischer Territori al herrschaft. ablesbar an der Anlage oder Uber
nahme von Surgen und Sladten. der hier nur angerissen wurde. kann man bei Strickhausen ebenso 
detailliert nachvollziehen wie architektonische Besonderheiten der ludowingi schen Profanbauten. 
Die Ludowinger gehorten danach "nicht nur zu den wichtigsten Terrilorialherren. sondem auch zu 
den bedeutendslen weltlichen Bauherren dieser Zeil" (S. 94). FUr mich liegt das besondere Verdiensl 
der Arbeil in der Synlhese hislori scher und kunslhistorischer Ansatze und Methoden. die fruchtbar auf 
die gemeinsame hessisch-lhUringische Landesgeschichle angewendet werden. FUr diese 
Interdisziplinaritat und geopolitische Verbindung stehen nichl zu letzt auch die Namen der beiden 
betreuenden Professoren. Ulrich SchUne und Kar! Heinemeyer. 

Heike Annelte Burmeister 

Vo ! k. Duo: Wirtschafl und Gesel lschaft am Mitte lrhein vom 12. bis zum 16. Jahrhundert . Wiesba
den: Historische Kommission fUr Nassau 1998 (Veroffenllichungen der Hislorischen Kommission fUr 
Nassau, 63), 104 1 S .. 28 Karten , 58 Tabell en, 10 Grafiken im Text. 

Bei der Aufli stung der bibliographischen Angaben dieses Buches iSI man versuchl zu erganzen: 
Gewicht: mehr al s 2 kg. Es ist ein "gewichtiges" Werk. die Marburger Dissertation aus de m Jahr 
1988, die nun hier im Druck vorliegt. Der Verfasser. der 1990 eine auBerst sorgfaitige Edition der 
Rechnungen der mainzischen Verwaltu ng in Oberlahnslein im Spalminelalter vorgelegl hane, slellt 
die Kenntnisse Uber die Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Minelrheins auf eine neue Grund lage. 
Er legt dabei ei ne Untersuchung vor. die auf ei ner auBerst breiten Quellengrundlage basiert. Neben 
ei ner umfangreichen Literatur werden auch gedruckte und ungedruckte Quellen aus 17 Archiven. vor 
allem aus dem Landeshauptarchiv Koblenz und dem Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden. 
insgesaml elwa 9000 Einzelquellen, ausgewertel. Ihr reicher Ertrag kann hier auf knappem Raum 
auch nichl annahemd angemessen referiert. geschweigen denn gewUrdigt werden . 

Die Studie bearbeitel das Englal des Rhe ins zwischen Bingen und Oberlahnstein. Sinnvollerweise 
wird das bergseitige Hinterl and von Hunsrtick und Taunus bis etwa zur Wasserscheide in das 
Untersuchungsgebiel mil einbezogen. da dieses unmittelbare Einzugsgebiel eine Einheit bildet. Dabei 
werden die modernen Gemarkungsgrenzen vor der Gebietsreform von 1968 zugrunde gelegl. Die 
lahre 1200 und 1500 bildcn den zeitlichen Rahmen. uber den hinausgegriffen wird. wenn tangere 
Entwicklungslin ien besc hrieben werden. 

Der Verfasser stellt zunachst die geographischen Bedingungen - Klima. Bodenverhaltnisse - fUr 
die Entwicklung von Wirtschaft und Gesell schaft dar und arbeilet heraus. daB sich Ko niglum und 
geistliche und weltliche Grundherren seit der Karolingerzeit als Truger des Landesausbaus fassen 
lassen. Im hohen und spaten Mittelaller wandelten sich wirtschaftliche und gesellschaflliche Slruklu
ren . Se it dem 11 . Jahrhundert wurden die Rebnachen durch die Anlagen von Terrassen an den sleilen 
Hanglagen ausgedehnt. In ursac hlicher Verknupfung mit dem Rodungs- und AusbauprozeB stand der 
Ubergang zur freien Erbleihe. 

Ein Hauplleil der Untersuchung ist der GUterprodu ktion gewidmet. bei der der Weinbau besonders 
delailliert dargeslelll wird. Ausgehend von einer Anal yse der Pachlvertrage kann der Verfasser die 
Arbeiten im Wingert von der Anlage der Rebpflanzungen Uber DUngung. Besichligung. Schutz und 
Lese bis zur Verarbeilung des Weins genau erfassen. 

Neben dem Weinbau als Lei lkulluf standen andere Sondernulzungsfl achen. Die AusfUhrungen 
Uber ObSlku lturen. Gelreidebau und Viehwirtschafl, Waldnutzung und Fischerei sind wen iger um
fangreich. aber ebenso prazise be legt. Der Verfasser kann deutlichmachen, daB sein Untersuchungs
gebiel im spaten Mittelalter zu den agranechnisch fortgeschri ttenslen Landschaften Westdeutsch
lands gehorte, deren Einzelbereiche strukturell und funktionell mi teinander verbunden waren. Das 
Handwerk war vor aHem auf den einheimischen Sedarf orientiert. 

Die starke Konzentration auf den Weinbau fUhrte zu einer Spezialisierung und damit einer 
zunehmenden Einbi ndung in Marktverkehr und Ge ldwirtschaft. Neben die Lokalmarkte tralen zuneh
mend auch weiterreichende Wirtschaftsbeziehungen. Bei den Ausfuhren war vor allem def Wein von 

278 



Bedeutung. bei den Einfuhren Getreide und Holz. aber auch gewerbliche Produkte . Dabei kam 
zunachst dem Rhein als Wasserweg - trotz der zahlreichen natUrlichen Hindernisse - Uberragende 
Bedeutung zu. Der Leser wird ausfuhrli ch uber die naturlichen Stromverhaltnisse. Uber Hindemisse 
und Befahrbarkeit. Schiffbau und Schiffsreparatur. Hafen und Gasthauser informiert. Erst die EinfUh
rung von zahlreichen ZOllen fLihrt lur Nutzung von HohenstraBen. Die Ausfiihrungen ilber Zoll- und 
Geleitsrechte leiten ilber lum Abschnitt Uber Geld. Wahrung und MUnze. Die Konzentration auf den 
Weinbau fLihrte auch zu einer hohen Kapitalnachfrage. Als Kreditgeber waren Juden seit dem hohen 
Mittelaller auch am Mittelrhein unentbehrlich. Die Ausrichtung auf den Weinbau bot gule Ertrags
chancen. fUhne aber - u.a. wegen der Abhlingigkeit von der Witterung - zu hoher Labilitat . Auch fUr 
vie le niederadlige Grundherren fUhrte die Einbindung in die Marktwirtschaft zu Problemen. was sich 
im 14. Jahrhundert auch in der Beteiligung von Winzern und Rittem an Progromen gegen jUdisc he 
Geldverleiher auBerte . Gewinner der Machtverschiebungen waren vor allem die groBeren Landesher
ren . die ihre Territorialherrschaften ausbauen konnlen. 

Die Ausfiihrungen des Texles werden in 58 Tabellen. ID Grafiken sowie 28 Karten - von Friedrich 
Fischer (Marburg) in der gewohnten Prlizision gezeichnel - ergiinzl. Der Anhang des Buches enthiilt 
neben Hilfen l ur Umrechnung vom MaBen. Gewichten und Wlihrungsangaben und einem umfangrei
chen Verzeichnis von Quellen und Literalur einen sorgfaltig erstellten und sehrdetaillierten Index der 
Orte. Personen und Sac hen (150 Seiten! ). so daB im Einbandtexl nicht zuviel versprochen wird. wenn 
das Werk als ein .. Handbuch fUr die moderne Landesgeschichtsforschung" bezeichnet wird. 

Eberhard Mey 

Fe i g e . Georg: Die Grafen von Naumburg und das Werden der Stad!. Hrsg. vom Geschichtsverein 
Naumburg e.Y. (Zugleich Jahrbuch Nr. 11 ). Naumburg 1996/97.2425 .. zahlr. Abb. LT. 

Die vorliegende Arbeit hat die verhlihnismliBig kurze Geschichte der Grafen von Naumburg - sie 
sind von 1123 bis 1266 als Burggrafen oder Eigemilmer der gleichnami gen Grafschaft belegt - zum 
Gegenstand . Diese Aufgabe ist insofem ein wichliges Anliegen. als die bi sherige Forschung hier 
manche Ukke offengelassen hal. Angesichts der ineinandergreifenden und sich gegenseitig beein
flussenden Verhiiltnisse milssen die Dynastengeschlechter oder Grafen von Alstat und Immenhausen 
und die Territorialpolitik des Erzbistums Mainz und der Landgrafen von Thilringen und von Hessen 
in die Belrachtung einbezogen werden. 

Das vom Verf. mil der spateren Weidelsburg gleichgesetzle caSlrum A/stal gelangte durch Schen
kung Graf Wemers IV.. des Inhabers der Grafschaft Hessen. an Erzbi schof Adalben I. von Mainz 
(1111 - 1137). Bezilglich der Lokalisierung und Deutung des Namens A/stat helfen die bekannten 
schrifllichen Quellen nicht weiler. weil s ie keine Belege dariiber enthalten. Yielleicht ist dafUr die 
frUhze itige Umbennenung des Burgnamens Ai.Hat in Weidelsberg ein Grund. Die 1123 erwiihOle 
Schenkung eines Megillfridus de A/slat und seines Sohnes Cebhardus von je einer Hufe in Di ssen 
und Grine an das Kloster Hasungen laSt erstmals einen mit dem c(Utrum A/Slat verbundenen 
Namenslriiger erkennen. Der Name Meginfried slellt die Verbindung zu den Grafen von Felsberg und 
der in karolingischer Zeit einflullreichen Megin-Sippe her. Der erwahnte Gebhard, der Sohn 
Meginfrieds. wird ab 1125 in mehreren Urkunden. u. a. fUr das Reichsklosler Hilwartshausen. mil 
seinem Bruder Dudo von Immenhausen genannl. Anhand urkundlicher Belege kommt der Verf. zum 
Ergebnis. dall die Grafen von Immenhausen mil der Stadt Immenhausen bei Hofgei smar nichl in 
Beziehung zu bringen sind. Er versteht darunter ein li iteres Kirchspiel mil den Onschaften Allendorf. 
Beltershausen. Elben. Ippinghausen und anderen zT untergegangen Onen in der Nahe der heuligen 
Weidelsburg. Die auf dem Weidelsberg gefundenen Pingsdorfer Keramik-Scherben. die den Funden 
von Fritzlar. der Biiraburg und Amoneburg entsprechen. sind vielleicht ein Hinweis. dall das cast rum 
A/star zu den von Karl dem GroBen errichteten Burgen gegen die Sachsen gehOn hal. 

Im folgenden werden der Bau der Burg Naumburg und die damil verbundenen Probleme eronen. 
Erstmals sind ihr Name und der Vorname ihres Erbauers in einer Urkunde Erzbi sc hofs Christians von 
Mainz fUr das Kloster WeiBenslein vom I. Oklober 11 70 bezeugt. Der dort genannte comes Poppo de 
Nuwenburch bezeichnete seine Wehranlage als "neue Burg". was moglicherweise den Unterschied 
zur alten Burg. dem ctwrum Al.~ tal, hervorhebt. Die Ursache fUr die Anlage der Naumburg sieht der 
Verf. in der AbwehrmaBnahme des Mainzer En.s tifts gegenilber dem Vordringen der Grafen von 
SchwaJcnberg. die sich spater Grafen von Waldeck nannten. Ahnlich wie im Fall des castrum A/Stili 
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fe hlen in den Quellen auch Ausagen iiber den Charakter des dorti gen Burglehns und den dariiber 
geschlossenen Vemag. Man kann daher nur vermutcn. daB dus besagle "catrum" besonderc Bedeu
tung fUr das von Erzbi schof Adalbert I. angcslrebtc wch lichc Territorium gchabl hat. Offen bleibt 
auch, auf welchc Weise das Lehen aus dem Bcsitz des Mainzcr Erzstifts herausgc lost und in das 
Eigentum der Grafen von Naurnburg Ubergegangen ist, Die Anfange der sich im Schut zc der Burg 
entwickelnden Sied lung Naumburg bl eiben gleichfalls dunkel. Wieweit s ie di e Entwick lung vom 
Blockhausbau zu m Fachwerk voll zogen hat. HiBI sich wegen der Brande im 17. Jahrhundert nicht 
wruckverfolgen. Das 1256 als oppidum erwahnte Nllellbllrg HiBt sich nicht mit . .stad!" g leichsetzen. 
Ersl der irrtUmlich auf 1230 datierte Vertrag zwischen Korbach und Naumburg - der Verf. ordnel ihn 
dem l ahre 1280 zu - IliBt erkennen. daB Nau mburg damals lalsachlich e in stadti sches Gemeinwesen 
gewesen ist. Warum Graf Widekind Ill. 1265 die Grafschaft Naumburg an dcn Landgrafen von 
Hessen und ein Jahr spiilcr an den Erzbischof von Mai nz verkauft hat. woraus bis ins 15. l ahrhundert 
andauernde Fehden ent standen sind. iSI bis heute nicht eindeutig erkllirt worden. Die ge istliche 
Stellung des Verk aufers all ci n kann nicht zu dem Sc hluB fUh ren. daB dafiir keine politischen. sondern 
nur religiose Griinde vemntwortlich gcwesen s ind. 

Der zwe itc Te il der Untersuchung enthiilt Urkunden und Regesten der Grafen von Naurnburg und 
ihrer Vorfahren mit Inlcrprctati onen. Die Vorlagen bcruhen zu meist auf gedrucklcn Editionen und 
handschriftlichen Que llcn im Slaatsarchiv Marburg . Verdienstvoll ist die Wiedcrgabe der en tspre
chenden Textslellen in deutscher Sprache. Gclegentl iche Fehlcr und MiBverstiindnisse schmiilem den 
Nulzen der Publikalionen fU r d ie interessierte OOc ntl ichke it niche So war nicht Landgraf Ludwig Ill. 
von ThUringen, sondern dessen Sohn Hennann I. ( 11 90- 121 7) der Schwiegervaler der Heili gen 
Eli sabeth. Ocr bei den Naumburger Grafen hiiufige Vorname Widekind dUrfle auf ihre Verbindung zu 
den Grafen von Wittgenslein -Battenberg hindeuten. Den in den Reihen des SchwertbrUderordens in 
Livland erwlihnten Gralc ll Volkwin von Naurnburg ordnet der VerI'. nicht dem Naumburger Grafen
haus w, we il sich nuch se iner Einschiilzung dessen "Novo Castro" in Nienburg an der Weser und 
nichl in Naurnburg befand. 

Hinweise uber Siegel und Wappen der Nau mburger Grafen. Slammtafeln des Gesc hlechts und 
Be legc der Namenstrager .. von Naumburg" runden den Band ab. der unsere Kenntni sse Uber eine 
hochmittelalterliche Grafschaft in Hessen erwe itert und zur Diskussion Uber einen Forschungs
gegensland anregt. desse n Problematik angesichts der IUcken haften Quellenuberlie ferung we iterhin 
besteht. 

Stefall Harflll(lIIl1 

Der M a r bur g e r M ark t. 800 Jahre Gesch ichtc iiber und unter dem Pilaster. Feslschrift zur 
Fertigste llung der Ncugestaltung des Marburger Marktplatzes. Redaktion: El mar Alt wasser, Ulrich 
Klein. Gerd Slrickhauscn (= Marburger Stadtschriften zu r Geschichte und Kultur. Bd. 59). Marburg: 
Rathaus Verlag 1997.323 S., DM 18.- (IS BN 3-923820-59-3). 

Wen n man der Legende glaubt. hat auf dem Marburger Marktplalz irn Jahre 1248 Sophie von 
Brabant. die Tochlerder Hei ligen Elisabeth . den Grundsle in flirdas Land Hessen gelegt. indem sie die 
Burger der Stadl ihrem dreijahrigen Sohn Heinrich. der spiiler der erste Landgraf wurde, huld igen 
lieB. In jedem Fall ist die Geschichte ein gutes Beispie l fUr die wichtigc Funktion eines Marklplatzes 
als Ort bedeutender Ereignissc im Zentrum einer Stadt. Als Offentlicher Platz in der Stadt und 
zcntraler Ort des Stadtgrundrisses hat der Marburger Marktplatz. der seine hcuti ge Gestalt erst zu 
Beg inn des 16. Jahrhunderts rnil dem Bau des Rathauses zw ischen Untennarkt und Hirschberg 
erhiclt. bis heute eine vielfaltige Bedeutung. 

Die o. a. Festschri ft erschien aus AnlaS der Fertigsle llung der Neugeslaltung des Marburger 
Marktplatzcs und einer deshalb im November 1997 durchgefi.ihrten Aussle llung im Erdgesc hoB des 
Rathauses. Das 320 Seiten starke. reich mit ze itgenossischen Schwarzwei6abbildungen und Planen 
illustrierte Buch soli daran eri nnern . daB dieser Millelpunkl der Marburger Altstadt im Laufe seiner 
Gesch ichle bereils der Schauplatz vieler wichtiger Ereigni sse und Prozesse gewesen ist. die entweder 
an der Geslaltung des Platzes und dem Aussehen der umgebenden Bauten direkt ablesbar sind. in 
Dokumenten beschrieben werden. die in Archiven aufbewahrt sind, oder als archlioiogische Befunde 
unter dem Pllasler verborge n liegen. Im Gegensalz zu vielen Festschriften, in deren Millelpunkt 
zu meist Einzelpersonen oder Jubilaen der verschi edensten Art stehen , s ind .. Ocr Marburger Markt'· 
und die damil verbundene Ausste llung dem Pi atz mit seiner Geschichte, den umgebenden Bauten und 
ihren frtiheren Bewohnem gewidmet. 
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Der ansehnliche. unler redaktione ller Leitung von Elmar Altwasser. Ul rich Klein und Gcrd 
Strickhausen als Band 59 der Mar/mrger Sladlschri/tell lour GeschicJlfe ulld Kullur erschienene 
Sammelband vereim rund 20 Be itrage. die von Elmar Altwasser. Angelika Bernhammer. Elmar 
Brohl. Angus Fowler. Ul rich Klei n und Gerd Strickhausen sowie knapp einem Dutzend weiterer 
Autoren stammen . Sic illl ein zelnen naher vorzustellen. wiirde den Rahmen der vorliegenden Bespre
chung sprengen. Deshalb se ien lediglich die bearbeiteten Themen kurz genannt. Zu nachsl wird die 
Entwicklung der Marburger Altstadt im Hoch miltelalter skizzien und Uber archaoiogische Boden
untersuchungen auf dem Marburger Marktplatz und in dessen Umfe ld berichtet. Daran anschlieBend 
findet sich eine Betrachtung Uber die Bedeutung des Marburger Marktes im Spatmiuelalter. in der 
frtihen Neu zeit ( 15 1 1- 1648) und in der Neuzeit (1648- 1 866) sowie Uber seine Obcrflachengestaltung 
bis in die Gegenwan. Weitere Bei trage beschaftigen sich mit der Obcrstadt und ihren Verkehrsproble
men. dem Marktplatz im Spiegel der Postkanen. tier Ausgrabung der mittelalterlichen Synagogc. 
verschiedenen Denkmlilern (Sophiendenkmal. SI. Georgsbrunnen . Kriegsnageldenk mal). dem 
Mark tplatz al s Richlslatte und Ort des Offentlichen Strafvo llzugs. der Entwicklung der stiidti schen 
Verfassung Marburgs sowie neuen Ergcbnissen zur Baugesc hichte des Marburger Rathauses. Erglitlzt 
wird die Darstel1ung schliel3lich neben einer Betrachtung der ErdgeschoB-Hal1en sowie der MaBe und 
Gewichte in Marburg durch einen topographisch-architeklurhistorischen Uberbl ick und eine Einzel 
tibersichl i.iber d ie Besilzer und Bewohner der Hauser am Marburger Markl und Obermarkl. 

Di e jeweil igen Ausftihrungen basiercn groBten lei ls auf bereils veroffen tlichte n Quellen. Da diese 
freilich zum Tei l zerstreut vorlicgen OOer weniger bek,mnt si nd. besteht ein groBes Verdienst der 
Arbeit zu nachst darin. diese vereint und dokumentiert zu haben . was fUr wcitere Forschungcn 
hilfreich ist. Positiv hcrvorzuheben ist. daB die AUloren bei ihrer Betrachtung an ein igen Stel1cn. wo 
es s innvoll erschien , Ober den eng bcgrenzte n Rau m des Marktplatzes hinausginge n. Inhaltlich 
veranschaul ichl das Such sehr schOn. was vorangegangene Generationen mi l und auf tlem Marktplatz 
gemacht habcn. Die Marburger konnen stolz sein - auf ihren Marktplalz und die vorlicgende 
Festschrift . 

HI/ben Kollillg 

We i n b r e n n e r . Reinhart: Allenhasungen. Zur Gcschichte eines Dorfes im Wolfhager Land. 
Hrsg. mil Untcrsttitzung der Sparkassen-Stiftung des Landkreiscs Kassel . Kassel 1997. 102 S .. zahlr. 
Abb. i. T. 

Im vorl iegenden Such sch ilden der Verf. die Gcschichle sei nes Heimatones Allenhasungen . 
Wegen der o ft dUnnen Quellenlagc will er kei ne liickenlose Abfolge und Darslell ung geschicht lichcr 
Ere ignisse liefern. sondern sich auf Momentaufnah men aus verschiedenen Epochen beschranken. Die 
gut lesbare und klar geg li cdene Darstellung beginnt mit der S esc hreibung der Region in der Friihzeit. 
wobei d ie nUlurraumli chen Gegebenhei ten. die Besietllung in vor- und frUhgeschichtlicher Zei t. die 
Bauformen der Hauser - am verbreitetsten ist die franki sch-sachsische Mischform angesichts der 
Beriihrungen beider Stammesgebiete -. die Christianis icrung mit Sewg auf das Archi presbyterat auf 
dem SchOt zeberg und die Bedeulung des Klosters Hasungen kUrL skizzien werden. Zu erganzen iSI 
hi er. daB dessen erster Abt Lambert von Hersfeld der bedeutendste deutsche Geschichtsschreiber des 
11. lahrhunderlS gewescn is\. 

Im folgcnden wird das Dorf Altenhasungell in seiner Elltwicklung betrachtet. Dafilr sind Ortsplanc 
und Flumamen wichtige Zeugni sse. Die verhaltnismaBig groBe Gemarkung Altellhasungens ist 
viellcicht auf tlie Einbeziehung des wUst gewordenen Dorfes Alt- oder Obemothfelden zuriickzuHih
ren. Weil dieses bereits 1334 wOSI lag. ist fraglich . ob dafUr die Pest veran lwon lk h zu machen ist. 
verheerte doc h der Schwarze Too erst urn 1348 weile Tei le Mineleuropas. Vie le Flurnamen hllbcn 
sich Uber die VerkoppelunglFlurbereinigung hinaus - bi s dahin gait die alle Drcifelderwirtschaft -
erhalten. Das Abendmahl sverzeichnis von 1799 gibl einen Uberblick Uber die Einwoh ner von 
Altenhasungen unler Angabe der jeweil igen Nummer der Hauser. wobei der Lebenswandel der 
Bcwohner vennerkt ist. Das haufige Vorkommen einze lner Namen (Hcrboldt. Gerholdt. Luttropp. 
Wagner u. a.) laBI crkennen. daB viele Familien milei nander versc hwiigert und versippt waren. Von 
sozial- und kullurgeschk htl ic hem Interesse sind die von Vornamen. Familiennamen und Berufen 
abgcleilelen alten Hausnamen. die der Verf. enni nelt hat . Zu korrigieren ist. daB nicht die Stadtc 
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Amter als Verwaltungseinheiten bildeten. sondern haufig ihre Verwallungsmillelpunkte waren. Man 
halle sich ei n naheres Eingehen auf die miuelallerliche und frti hneuzeitliche Geschichte des Ortes 
gewtinscht. Dagegen finden die Eroffnung des Eisenbahnverkehrs 1897 - der Bahnhof wurde 1973 an 
einen Privatmann verkaufl -. die mit dem Name n .. Raiffeisen" verbundene genossenschaflliche 
Organi sation der Landwirte und die Ereignisse des 20. lahrhunderts. vor allem die nationalsozialisti
sche Schreckensherrschaft. Beachtung. Besondere Kapitel sind der Kirchengemeinde und der Schule 
Allenhasungens gewidmet. wobei der Yerf. mit vie len Einzelheiten. u. a. liber die Pfarrer. den 
Kirchenbau . die Lehrer und Schiiler aufwarten kan n. FUr den interessierten u ser halte 5ich eine 
Abschrift der den Pfarrer Osenius betreffenden handschriftl ichen Quelle aus dem 18. Jahrhundert 
empfohlen. 

Berichte aus dem alltaglichen Leben mit seinen Sitten und Gebrauchen - aufschluBreich ist die 
Bemerkung. daB durch die Not des Ersten Weltkrieges aus dem schenkenden ein hellel nder .. Klowes" 
wurde - und ein Einblick in das dorfliche Vereinsleben schlieBen den Band ab. 

Stefan Hartmann 

Chronik der S t a d t B a una t a I, Bd. 3: In Untertanigkeit absolutistischer FUrstenmacht. Hrsg. 
vom Magistrat der Stadt Bau natal . Baunatal 1997.386 S .. zahlr. Karten und Abb. i. T. 

Wie schon die vorangegangenen Bande zeichnet sich auch dieser durch klare Gliederung und gute 
Lesbarkeit aus. In 26 Beitragen wird die Zeit von der Ei nfilhrung der Reformation bis ins 19. 
Jahrhundert hinein beschrieben. die von der Entwicklung und Konsolidierung der absolutistischen 
FUrstenmacht bestimmt gewesen ist. Als Symbol fUr das politische System di eses Zeitabschnilts 
wurde die erste Seite der Nurnmer I der von Landgraf Friedrich I. (nicht Friedrich 11. ) gegrUndeten 
"Casse lischen Zeitung - Yon Policey und Commercien" aus dem Jahre 1731 ausgewahlt. wobei unter 
dem 8 egriff "Polizei" die gesamte Tatigkeit der staatlichen und lokalen BehOrden mit Ausnahme der 
Rechtspflege verstanden wurde. Das Herrschaflssystem des Absolutismus wies vicle Abstufungen 
und Varianten auf. M. E. ist es bedenklich. von den "unumschrankten Machthabern in der nahegelege
nen Residenzstadt Kassel" zu sprechen. So verkorpcrte Landgraf Friedrich 11 . (1760-1785) den 
Filrstentyp des "aufgeklarten Absoluti smus". der von der geisligen Stromung der Zeil und dem 
Naturrecht gepragt war und die Hebung der Landesku ltur. die Refonn des Rechtswesens und die 
Forderung von Handel und Gewerbe als wichtiges Ziel ansah. 

Eingangs schildert Ulrich Slohr die Auswirkungen der Reformation auf die Bev01kerung des 
Baunatales. Sie slehen in engem Zusammenhang mil der von Philipp dem GroBmUtigen veranlaBten 
Aufhebung der Kloster und der Berufung evangelischer Pfarrer. die wie das gesamte Kirchenwesen 
dem Landgrafen als "summus episcopus" unterstanden . Erste proteslantische Geistliche im Baunalal 
waren Reinhard Braun in Kirchbauna und Joachim Jedenhans in GroBenritte. deren Unterhalt aus den 
neu etablierten Kirchenklisten bestrilten wurde. 

Winfried Wroz beleuchtet Frondienste. Steuern. Abgaben und Leibeigenschaft im Spiegel des 
Salbuches der Stadt und des Amtes Kassel von 1539. Naher w erUiutern ist der Begriff der hessischen 
Zentralverwaltung. Dabei handelte es sich urn ein kollegiales filrstliches Riilegremiu m. in dem sich 
ei ne leistungsstarke Beamtenschaft mil humanisti scher Bildung aus einem Kreis von etwa 25 Fami
lien zusammengefunden hane. Mit Recht weist der Vcrf. darauf hin . daB die SalbUcher des 16. 
Jahrhunderts im Hinblick aul" die Auswirkungen der friihneuzeitlichen Ausbaupcriode abgefa6t 
worden sind. Sie geben AufschluB Uher die Einbringung der Amtseinnahmen. die auf den GrundstUk
ken ruhenden standigen Gefalle und Lasten und auBergewohnl iche Dienste ftir Festungsbau und 
Kriegsfahrten. Al s friiheste Quelle nennt das erwahnte Salbuch die abgabepflichtigen Hufenbesitzer 
in den Baunatalgemeinden. 

Daran knUpft thematisch der Beitrag von Hans-JUrgen Nitz Uber die frtihneuzeitliche Flur- und 
Bodennutzung in Aitenri ne und Hertingshausen an. wobei er weitgehend den Forschungsergebnissen 
des 1978 verslorbenen Siedlungsgeographen Martin Born folgt. Die w m Yerslandnis wichtigen 
8egri ffe .. Dorf, Flur. Gemarkung" werden klar analysiert. Auch im Baunatal gab es Aachen in 
Gemeinschaftsbesi lZ. die unter der Bezeichnung .. Allmende" zusammengefaBt wurden. In der Acker
flur herrschte die .. Dreifelderwirtschaft" vor. wofUr der Yerf. die in Siiddeutschland Ubliche Bezeich
nung .. Drei ze lgenwirtsc haft" verwendel. AufschluBreich ist. daB mit nur elf Wohnhiiusern 
Hertingshausen 1582 dent GroBentyp des Wei lers entsprach. 
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Brigina Viis schilden den EinfluB der Veranderungsprozesse auf die Baunatalgemeinden in der 
Zeit des Spalfeudalismus und der Agrarreformen. Auch hiererweisen s ich die SalbUcher als wenvolle 
Quellen, wi rd doch aus ihnen die soziale Schichtung der landlichen Bevolkerung greifbar. So finden 
s ich .. Hilfncr" oder "Ackermann" als Bezeichnungen fUr die bauerliche und "Kolter" oder "Bei 
sassen" fUr die unterbauerliche Schicht. Die soziale Rangfolge vom Vollbauer zum K6tter IaBt s ich 
auch anhand der von ihnen gefordenen Abgaben ablesen. Des weiteren werden Informationen Uber 
das Zusammenleben der Hufner und Kotter im dorflichen Bereich, die Teilung der Hufensitze, die 
Folgen des DreiBigjahrigen Krieges (Was ist mi t der Behauptung gemeint , die Bevolkerung habe die 
Ohnmacht ihres FUrslen zur Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage genulzt? Hessen-Kassel hane 
doch gerade nach dem DreiBigjlihrigen Krieg talkraflige Regenlen wie Amalia Elisabelh , Wilhelm 
VI., Hcdwig Soph ie !), die Agrarpolilik im 18. und die Agrarreformen im 19. Jahrhundert vermillelt. 
Stan von der "nordhessisc hen" sollte man lieber von der Hessen-Kassel schen Landesfegicrung 
sprechen. 

Wilfried Koch behandelt die Nutzung dcs Waldes in Baunatal am Beispiel der Waldinteressenten 
GroBenritte. die im Rahmen def erst 1902 abgesc hl ossenen Flurbereinigung gesehen werden muB. 
GroBen Anleil an der Klarung def unterschiedlichen Rechle. Dienste und Eigentumsverhllltn isse hane 
die 1867 cingesetzte Konigliche (PreuBische) Generalkommission in Kassel. 

Von bau- und sozialgeschichtlichem Interesse si nd die AusfU hrungen Wolfgang Halfars ilber den 
Fachwerkbau in den DOrfem zu beiden Seiten der Sauna. Hier lassen s ich weniger Beziehunge n zum 
niederdeutschen Uingsdielenhaus als zum mitteldeutschen Flurhaus herstellen. Meist steht eine 
Anzahl voneinander abweichender Hausformen nebeneinander. die Variationen ein und derselben 
Ausgangsbasis s ind. Geme int ist damit das mitteldeulsche Wohnstallhaus mil selbstandiger Scheune. 
Beachtung finden auch der Wandel vom Slander- zum Stoc kwerkbau. die GefUgefiguren, Auszier und 
die Zimmermeister und ihre Werkzeuge. 

Von kultur- und landschaflsgeschichtlicher Sedeutung s ind die von Heinz Wiedemann vorgestell
ten Bauerngiinen im Baunalal , wobei auch die deutschen und latc ini schen Pflanzennamen genannt 
werden . BeispieJe einer derartigen Gartenkultur sind die Bauerngarten Heinrich Krugs in Altenritte 
und Augusl Bauns in GroBenrilte. 

Im folgenden fUhn Heinrich Pflug anhand eines Briefes von 1785 den Leser zum Besser Teich. 
Oieser Name hat s ich in der Aurbezeichnung "Sesser Teichwiesen" bis heute erhalten . Oer Teich lag 
Ubrigens nicht in der Gemarkung von Besse, sondern in der von Hertingshausen und war e ines der 
groBten stehenden Gewasser im nordhessischen Raum. Seine Nutzung sland dem Landgrafen zu. 
gehortc doch das Fischereirecht allgemein zu den landesherrlichen Regalien. In der Mine des 19. 
Jahrhunderts wurde der Besser Tcich trockengelegt. 

Helmut Thiele behandelt die Vororte der Residenzstadl Kassel im Spiegel der Kirchenbiicher und 
dcr ersten Zeitu ng (1680-1735). Danach beschrankte sich das Einzugsgebiet Kassels im wesentlichcn 
nuf di e Landgrafschaft Hessen-Kassel. Aus Orten auBerhalb dieses Territoriums - abgesehen von dem 
nahegelegenen MUnden scien Srcmen, Frankfurt. Heidelberg und Berlin genannt - zogen vor allem 
Personen mit Handelsbeziehungen oder Kontakten zum Hof odcr der ResidenlStadt zu. Innerhalb der 
Grenzen der Landgrafschaft wies unter den Stadten Marburg die h& hste Abwanderungsquote nach 
Kasse l auf. Haufig werden Sohne von Tagelohnem, Arbei lem und Ackerleuten aus den Vorort
geme indcn erwahnt. die in der Stadt gUnstigere Lebensbedingunge n suchten. Mil Recht unterstreicht 
der Verf. die Funktion der Kasse ler Zeitung als amtliches Organ der Regierung, finden s ich darin doch 
Landesordnungen, A eisch-. Frucht- und BroUaxen sow ie Unfallmeldungen. 

101 folgenden beschreibt Peter Unglaube den Verlauf des DreiBigjahrigen Krieges in Hcssen
Kassc l und dessen Auswirkungen im Baunatal. Die Regierung Landgraf Moritz des Gelchrtcn 
ski zziert er zutreffend als Ze il der geistigen Weile und geistlichen Enge. wobei er auf di e die 
reformierte Konfession begUnstigendcn Verbesserungspunkte dieses FUrsten Bezug nimml. Nicht 
BOhmcn. sondem die dortigen vom Adel beherrschten Stiinde waren vor 161 8 stark protestantisch 
gepragt. Gustav 11 . Adolf griff vor aJJem in dcn Krieg cin. urn Schweden zur Vormachl im Ostseeraum 
und in Norddeutschland zu machen. Die Schaffung eines schwedischen Dominiums .. Maris Baltici" 
hat hicr ihre Wurzeln. 

AnschlieBend werden AuszUge aus der von KarJ Ludwig Chri stian Reinbold verfaBten handschri ft
lichen Chronik des Kirchspiels Kirchbauna prasentiert . Sie betreffen die Zeit vom Westnilischen 
Fri edc n ( 1648) bis zum Ende des Siebenjahrigen Kricges (1763) und schildern anschau lich die 
Sorgen und Note der Mensc hen angcs ichts von Kriegen. Scuchen und Naturkalaslrophcn . Auch ilber 
die d6rfliche Verfassung und den Aufenthalt hessischer FUrstcn in Kirchbauna, das dcr Miltclpunkt 
ei nes herrschaftlichen Jagdreviers war. finden s ich interessante Hin weise. 
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Von der bedrtickenden Welt des Hexenwahns und Aberglaubens berichlel Heinrich Ptlug. Als 
Beispiel dafUr kann der Proze!3 gegen vier Frauen aus Besse vor dem Guldensberger Halsgericht 
dienen. die fUr Hexen und Zauberinnen gehalten wurden. 

Eine Texlauswahl aus Paul Heidelbachs Werk .. Die Geschichte der Wilhelmshohe" ( 1909) und 
dem Festvortrag Karl E. Demandts zur 1200-Jahr- Feier der be iden Ritte (1975). erganzl durch eine 
Prolokollsammlung aus dem Staatsarchiv Marburg , beleuchlet die Fronarbeit im Schatten fUrs tl icher 
Prachlentfaltung beim Bau des Herku les-Monuments und der Anlage des Bergparks. Zu diesen 
Arbeiten wu rden auch die Einwohner der Baunalalgemeinden herangezogen. Besondere Aufmerk 
samkeit findet e in ,.Bauernstreik" im Ami Bauna zur Zeit Landgraf Friedrichs 11 .. wobei allerdings 
dcr crst nach der Industrial isierung aufkommende Begriff . .streik" in diesen Quellen nicht vorkommt . 
Arbeitsverwe igeru ngen von Dienstptli chtigen si nd kein .. merkwtirdiges Ereignis··. sondern werden 
auch in anderen frtihneuzeitlichen Territorien haufiger erwahnt. 

Das van Gerhard KUhne vorgestellte GHiubigerinventar aus Niedenstein (1756) be leuchtet die 
groBe Bedeutung der Schut zj uden im Kredit- und Wechse lgeschaft. Sic erfti llten wichtigc Kapi tal
versorgungsfunktionen gegenUber der einheimischen Bevolkerung. was von den Schuldnern hautig 
nicht positi v gesehen wurde. sondern die Iraditione lle .. ludenfeindschaft" begUnstigte, die allerdi ngs 
nicht mil dem spater aufkommenden rassist ischen .. Anlisemiti smu s" gleic hzusetzen isl . 

Erich Bottger (t 1977) richtet den Blick aur Kriegsleiden vor den Toren der Festu ng Kassel im 
Siebenjahrigen Krieg. Damals war die Landgrafschaft mehrmal s der Ort van Kriegshand lungen. was 
sich an der mehrfachen Besetzung der Residenzstadt Kassel durch die Franzosen ze igt. AufschluBrei
ches darUber. vor allem auch li ber die Lage der Zivilbevolkerung. kann der Verf. den Chron iken des 
lst haer Pfarrers Flilling lInd des Kirchditmolder Pfarrers ClIntz entnchmcn. Mi!3verstandl ich ist die 
Beze ichnung .,deutsche Armee" fUr die Truppen Herzog Ferd in ands van Brallnschweig. bestanden 
dicse doch neben Hannoveranern, Braunschweigern und Hessen auch aus ei nem briti schen Hilfskops. 
Eine "deutsche Armee" war die sog. "Reichsarmee", die auf der Seilc Frankreichs und Osterreichs 
gege n PrellBen kampftc . 

Anhand von Quellen. u. a. des Lager-. Stlick- und Slellerbuchs der Dorfschaft Altenritte. schilden 
Hcinrich Ptlug die Geschichte des landgrallichen lagdschlosses MUhlenwcrth . Es wurde 1805 
lelZlmalig erwahnl . 

Den Blick in die Neue Welt richtel Helmuth Brei ler in seincm Beitrag i.ibcr Baunataler im 
nordameri kanischen Unabhangigkei lskrieg (1776- 1783). Sie kampften in den Reihe n der an England 
verm ietelen hessischen Truppen gcgen die Amerikaner. Aufgrund ei ncs Vergleichs der Daten der vom 
Marburger Staalsarchiv erarbeiteten Namensli ste der hessischen So ldaten in Amerik a mit den Kir
chenbtichern der Baunatalge meinden konnten aus ihnen stammende Grenad iere ermittelt wcrden. 

Heinrich Ftihrer wendet sich mit dem .. Dornbergschen Aufstand"" 1809 einem zemralen Ereignis 
der Geschichte des Konigreichs Westphalen zu. Hier dokumentierte sich der ungebrochene Freiheits
will e der Hessen. der trotz des Scheiterns des Aufstandes wciter beslehen blieb. 

Am Be ispiel der von Horsl Hecker gesch ildcrten GrundlastenablOsung und Agrarreformen in 
Altenbauna wird deutlich. daB dieser Prozel3langwierig und von zahlreichen Schwierigkeiten beglei
let war. Erst in der 7.weiten Halftc des 19. Jahrh~nderts wurde er abgeschlossen. 

Mit den Auswanderu nge n aus Hesse n nach Ubersee im 19. lahrhundcrt befaBt sich Anne Ptlug
Bauerle. Sic wurden zwar durch die Verfassung von 1831 er1eichtert , andcrerse ils aber durch die 
kurhessischen BehOrden erschwert. die nur ungern aur Steuer.lahlcr und Militarpl1ichtige verzichten 
wollten. 

Berichle i.iber die rnil dem Baunatalcr Staducil Rengershau sen verbundene Marchenfrau DorOlhea 
Viehmann (Hcinrich FLihrer) und ihre Beziehungen zu den Brtidern Grimrn (Bem hard Lauer) sowie 
ei nen historisch interessanten Blicherfund in GroBenrille (A ugust Boley t ). darunter das Besser 
Handbuch Uber Volksmedizin (Heinrich Hecke) und ein Gcbetbuch van 1662 (Hart muI Broszinski ). 
schliel3en den Band ab. der die gute Qualitiit der beiden vorangegangenen Lieferungen forlsetzl. 

Stefal/ Hartmwl/I 
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H a a s e r. Rolf: SplitaufkHirung und Gcgenaufklarung. Bedingungen und Auswirkungen der religio
se n. politi sehen und list hetisehen Slreitkultur in GieBen zw ischen 1770 und 1830. Dannstadt und 
Marburg: Selbstverhlg der Hessisc hen Hi storischen Kommission Darmstadt und der Hi storischen 
Kommission fUr Hessen. 1997 (Quelle n und Forschungen zur hessischen Gesch ichle. Band 114). 

Der Tile l von Haasers Arbeil weekt in jedem an der Aufklarung Inleressierten hohe Erwartungen. 
handelt es sich doc h bei Split- und GegenaufkUirung um cine Epoc he Ix:deutender Umbrilehe in 
Europa. Durch den Unterti tel und die damit verbundene Limitierung auf den GieBener Raum 
rei;ltiv iert sich die Erwartungshaltung. teilweise jedoch zu Unrecht. Denn in der Verbi ndung van Tilel 
und Untertitel ist die Perspekti ve der Arbeit recht ansc haulich dargelegt. Die Streitkultur in GieBen 
wahrend dieser ere ignisreichen Epoche und die dureh sie Ix:dingle Besehleuni gung der Zirkulal ion 
von Ideen wird als Exemplum fUr die Enlwicklung in Deutschland und leilweise in Europa genUIZ!. 
Dafiir war es allerdings unabdingbar. auf eine Un menge von Material zurUckzugreifen. was der 
Arbcit niehl immer zum Vorteil gercicht. denn unter der Materia lfUlle droht der gedankl iche Zusam
mcnhang ge legentlich zu crstieken. Dcr fUr den Lcse r erfreulichc Aspekt ist die aus der Materi :.I:lUs
wertung gewonncnc. schr konkret besehrielx:ne Entwicklung "von dem Mode ll des .reinen· Di skur
scs l.ur Beforderung von Wahrheit auf dem Wege der saehliehen Auseinandcrselzung" (5. 18) hin l.U 

einer "zunchmende(n) Po lemisierung und Personalisiefung des Aufklarungsdiskurses" (5. 19). Die
ser Vorgang war geke nnzeichnet von Konkurrenzkampfen. Neidkomplexen. Hinterl isl im Umgang 
der Professoren untcreinander. kleinbUrgerlichen. ja kle inkaricnen Verhaltcnswe isen der Betei liglen 
auf alien Ebenen. was den Leser darilbcr erstaunt sei n lallt. daB es Uberhaupt zu einem seriose n 
Lehrbetrieb und zum Umsetzen von ernsthaften Aulkliirungsthemen hat kommen konnen. Die 
<lull;,lareri sehen Gruppierungen unler den Studenlen und Professoren waren zudem vor Aushorchung 
und Bespilzelung nie sicher. so daB Riickschl Usse auf die al1gemeinen politischen Verhiillni sse 
naheliegen. Dies mag als ein erstes Beispiel daftir dienen. wic die Verflecht ungen zwischen alien 
Ebenen (familiar. universitar. sladtgesellschaftl ich. gesamtgesell schaftlich. jX)litiseh) im Sinne des 
Tilels der Arbeit herausgearbe itet s ind. 

Ein weiterer Aspck t. durch den es gclungen ist. einen gcw issen roten Faden in die Materialftillc zu 
bringen. ist die Besc hreibung der thcologischen. juristi sc hen und polit ischen Diskurse in GicBc n. 
wodurch wicdcnlln ein .. mcntalitlit sgeschichtlicher Umschwung .auf klei nslem Raum'" (5. 149) al s 
symplOmatisch fur das gesamtdeUlschc Spannungsfcld herausgearbeitcl wird. Dabei wird nieht 
Ubersehen. die Einl1lisse der franzosischen AufkJarung und der Franzosisehen Revolulion sowie die 
entsprechenden Gegenbewegungen und Versuche der Abgrenzu ng gegenilber Frankre ich mil in d ie 
Entwicklung der Arbeit einzubeziehen. Am Beispiel des Wartburgfestes von 18 17 wird demonstriert. 
wie durch Ausgrenzung von Ideen. besonders von au s Frankreich kommcndcn Ideen. "aus dem 
polili schcn BewuBtse in shorizont" (S . 1 ~2) Desi ntegralion von Demokrati sicrungstendcnzcn bclor
den wurde. 

Die Arbeil endcl mil einem Ausblick aufLitcratur und Kunsl. nal Url ich wiederden lokalen Rahmcn 
als Beispiel ftirdas Ganze nutzend . Das Ende kommtjedoch reeht un vermille lt. und der Leser vermiBt 
cine abschlieBende Zusammenftihrung der einzelnen F(iden als Abrundung . selbst anges ichts der 
Talsaehe. daB di ese in gewisser Wcise in der Einleitung vorweggenommen ist. Das abrupte Ende sleht 
fOr die Schwiiehen der Arbeil. die zum Teil auch gle ichzeitig ihre Starken sind . Die Unmc nge von 
Quellen und Sekundarlileratur erlaubt einen guten Obcrblick Uber den Forsc hungsstand. und die aus 
ihr gewonnene DctailfUlIe gewahrt interessante Einbl icke in die zeitge noss ische Gesell schaft. vom 
pcrsOn lichen Bcreich der GieBcncr Professorenschaft ilber den sladt bilrgerlichen Mief und die 
dculsche Kleinslaalcrei bis hin zur gesallllcuropaischen Pol itik. Das Problem fiir den Leser ist es. den 
.. roten Faden" nicht zu verlieren. ei n Problem. das offensichtlich auch den Verfasser besc hafligt hat. 
Doch vielleichl war dies gar nicht zu vermeiden. da es sich urn ei ne Dissertation handelt. in der der 
Verfasser ja gerade seine Fahigkeit zu m Finden von und im Umgang mit Quellcn und Sekundlirlitcr:l
tur nachweisen muB. DieAufnahme der Arbeit in die Reihe .. Quellcn und Forschungen zur hess ischen 
Geschichte" zeigt. daB ihm dies weitgehend geJ ungen ist. 

Ludll'ig Hochgeschwellder 
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Der L a ndta g de s Gr o(3 h e r z o g tum s H esse n 1820- 1848: Redenaus denparlamentari
schen Reform-Debatten des Vormlirz. bearb. und hrsg. von Eckhart G. Franz und Peter Fleck 
(Arbeiten der Hessischen Historischen Kommission. N. F. Bd. 10. Vorgeschichte und Geschichte des 
Parlamentarismus in Hesse n. Bd. 18). Darmstadt: Hessische Historische Kommission 1998. 520 S .. 
78 Abb. 

Mit dem vorliegenden Band wird die Reihe der Publikationen des Forschungsprogramms "Vorge
schichte und Geschichte des Parlamentarismus in Hessen" fortgesetzt. das 1979 vom Hessischen 
Landtag beschlossen wurde. Anders als die von dem Marburger Historiker Seier und seinen SchUlern 
betreulen Edilionen zur ku rhessischen Gesch ichte. die neben den Dok umenten aus den Stlindever
samml ungen auch weilere Quellen vorlegen. konzenlriert sich die vorliegende Publikation auf die 
Arbeil der Landstande im engeren Sin ne. die mit AuszUgen aus Reden. Antrage n. (AusschuB-) 
Berichten und Stellungnahmen der Regierung dokumentiert wird. Die Auswahl derTexte wurde - wie 
Eckart G. Franz in seiner Einleitung erlliutert - bereits 1980/8 1 von Peter Fleck im Rahmen eines 
Werk vertr3gs erarbeitet. 

Die Einleitung des Bandes skizziert die Bedingungen. umer denen die Landtage in Hessen
Dannstadl tlitig waren. Nachdem GroBherzog Ludewig I. 1806 die alten Stande aufgehoben hatte. 
wurde erst 1820 auf Druck einer Protestbewegung eine neue Verfassung erlassen. die mit geringen 
Anderungen bis zum l ahr 19 18 bestand. Wie in den meisten Staaten des Deutschen Bundes wurde 
auch im GroBherzogtum Hessen ein Zwei-Kammer-Landtag eingefll hn. Die erste Kammer bestand 
vor allem aus den Prinzen des groBherzoglichen Hauses. Standesherren sowie bis zu zehn "Lords auf 
Lebenszeit". die zwe ite Kammcr. das eige ntliche Abgeordnetenhaus. aus 50 Mitgli edern: sechs 
Vertreter des Adels. zehn aus wicht igen Stadten und 34 aus den Ubrigen Wahlbezirken. Ihre (indirek
te) Wahl. Geschaftsordnung und Organisation der Landtagsarbeit. die Offentlichkeit der Verhandlun
ge n und Dokumenlalion der Arbeit werden erlautert . Nach der Verfassung waren die Landtags
periode n grundsatzlich dreijahrig. Da einige Landtage vorzeitig aufgelosl wurden. waren von 1820 
bis 1849 insgesamt 1I Landtage tliti g. Der Einleitung werden al s Anl agen sieben Dokumente zur 
Enlslehung der Verfassung beigegeben. 

Den Hauptteil der Arbe it bildet die Dokumentation von zw61f zenlralen Politikfeldern des Vor
marz. die jeweil s in sieben bis elf Dokumenlen belegt werden. Die Quellen sind sehr geschickl 
ausgewah lt : Sie lassen die Argumeme der Befilrworter und Gegner dcr jeweiligen Geselzesvorhaben 
erkennen und dokumenlieren zudem. in welchen Zeilraumen die Deballen erfolglen. In einigen Fallen 
(z. B. Gleichste llung der luden. Pressefrei heit) fii hrten erst die Veranderungen des l ahres 1848 dazu. 
daB langjahri ge Reformanliegen verwirkli cht werden konnten. Von besonderem Wcrt sind di e knap
pen . aber prag nanten Einfiihrungen zu den ein zelnen Themenbereichcn. die die ausgewlihlten Quel
len in den jeweili gen Zusammenhang ste l1 en und auch Parallelen zu anderen Slaaten - so z. 8. zu 
Kurhesse n - ziehen. 

Die einzelnen Sachkapitc l behande1n d ie Abl6sung der bauerl ichen Laslen. Wehrpnicht und 
Volksbewaffnu ng. Kreis- und Gemeindeverwaltung. die Reform des Schulwesens. Zunftwesen und 
Gewerbefreiheil. die Auswanderung. das Verhaltni s von Kirche und Staat. Gerichlswesen und 
Rec htsordnung. die Stellung der luden in Staat und Gesel1schaft. Pressc und Zensur. den Ei senbahn
bau sowie Zollunion und Natio naleinheit. 

Der hier zur Verftigung stehende Raum ermoglicht es nichl . die ein zelnen Themenbereiche 
angemessen zu rcferieren. Die ku ru Aunistung macht deullich. daB die ausgewahlten Debatten die 
.$Iandardlhemen" des Vonnarz belrafen. die praklisch iiberall im Deutschen Bund e iner Regelung 
bedurflen. wenn sie auch nichl immer erreichl wu rde. Das Beispiel des GroBherzoglums ist vor al1em 
auch deswegen interessanl. weil in ihm Gebi etc mil unterschiedlichcn Traditionen zusammengefiigt 
wurden: im linksrhei nischen Rheinhessen galten bereits bis zum Endc der napoleonischen Herrschaft 
.. modernc" Rechte. die auf di e iibrigen Gcbiete libertragen werden muBtcn. 

Anmerkungen. Literat urvcrzeichnis sowie Personcn- und Ortsi ndex erm6glichen dem Leser einen 
leichlcn Zugri ff: die zahlreichen Abbildungen stellen vor al1em d ie wichtigsten Milglieder der 
Landstande vor. 

Eberhard Mey 
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K r 0 pat . Wolf-Amo: .. Reichskristal lnacht". Der Judenpogrom vam 7. bis 10. November 1938 -
Urheber. Tiiter. Hintergrtinde. Wiesbaden: Kommission fUr die Geschichle der J uden in Hessen 1997 
(Schri ften ... XIV). 282 S .. Ln. ( ISBN 3-92 1434- 18- 1). 

Die erSle Ausgabe des hier vorzuslellenden Bandes - rni t dem regionalen Bezug .. Kristallnacht in 
Hessen" - wurde vun mir ausfUhrlich gewiirdigt in ZHG 1988. Bd. 93. S. 297 f. Die insgesalllt 
erheblich erganzle. im Dokumemenanhang erweilerte und im Lileralur- und QueJlenverzeichnis 
aklualisierle. jelZt auch andere deutsche Bezirke einbeziehende Darslel lung tragi dem ungebrochenen 
Interesse Rechnung an dcm Ereignis an sich. seine m Stellenwen innerhalb der Jude nverfo lgu ng in 
Deutschland und sei ner - erstaunlichcrweise ohne wese ntliche Reaktionen gebliebcncn - internatio
nal sichtbaren Signalwirkung. Gerade die groBe Zahl verweneter neuer VerOffentlichungen liillt die 
FUlle von Informalionen ahnen. die auf die eine oder andere Weise Eingang in diese Neufassung 
gefunden haben. 

Aus nordhessischer Sicht verwundcn dagege n. daB allein Grebenslein und Hoof (5. 64) als 
GCllleinden im heutigen Landkrei s Kassel genannt werden. in denen .. Ausschreitungen" stattfanden: 
so bleibt dcn n auch die reiche Literatur zu diesem Therna (tiber Hofgc ismar. Deiscl. Meimbresscn. 
Naumburg u.a.). die weilerc Facetten offenban hii tte. voll ig unberticksichtigt. Diese kleinc Anrner
kung soli verdeutlichen. daB auch diese Neufassung nur eine Zwischenbilanz. nicht aber die endgUI
lige Darstell ung sei n kann. 

Auf jeden Fall: ei n nach wie var erschtitterndes Dokument eines rel igiosen und rassi stisc hen 
Wahns in Deulschland. 

He/mill Burmeisrer 

Be r n s. Jorg Jochen (Hrsg.): Marburg-Bilder. Eine Ansichtssache. Zeugni sse aus ftinf Jahrhunder
ten. Band I (= Marburger Stadtschriften zur Geschichtc und Kullur. Bd. 52). Marburg 1995.360 S .. 
brosch. (ISBN 3-923820-52-6). 
B c r n s. Jorg Joc hen (Hrsg.): Marburg-Bilder. Eine Ansichtssachc. Zeugnisse aus ftinf lahrh under
ten. Band 11 (= Marburger Stadtschriften zu r Geschichte und Kultur. Bd. 53 ). Marburg 1996.476 S .. 
brosch. (ISBN 3-923820-53-4). 

Bei den beiden. von dem Marburger Literaturwi sse nschafller 10rg l ochen Bems her.lusgegebcnen 
Banden .. Marburg- Bilder. Eine Ansichlssachc" handelt cs sich nicht , wie sich auf Gru nd des li te ls 
vielleicht vermuten liillt. um Bildbande im eigentlichen S inne, als vielmehr um ein umfangreiches. 
freilich mit zilhlreichen Schwarzwei!3abbildungen illustrienes Kompendi urn zur Stadtgeschichte. Die 
ei nzelnen Beitrage dokumentieren die Ubcrarbeiteten Fassungen von Vonragen, die wiihrend einer 
dreisemestrigen Ringvorlesung an der Phi lipps-Universital vom Oktober 1993 bis Februar 1995 voo 
untersch iedliche n Referenti nnen und Referenten gehilhen wurden. 

Wahrend der erste Band sec hzehn Beitrage zu Pcrsonen. Ereignissen und Problemzusammcn
hangeo des 15. bis 18. Jahrhundert s enthlill . bietet der zweile Band cinundzwanzig Beitriige. d ie das 
19. und 20. Jahrhunden themalisieren. Biographi sc he Studien werden hierbei jewei Is durch fach- und 
institutioosgeschichtliche Abhandlungen crganzt. wodurch insgesalllt cin facettenreiches Bild der 
Stadt- und Universitatsgeschichte entsteht . Wie der Herausgeber in se iner EinfUhrung beton!. bieten 
die beiden Biinde .. keine syslematische Darstellung einer Kulturgeschichle ( ... 1. sondern eine additi ve 
Zusam menstellung von Einzelbeitragen . ein Patchwork. wenn man so will " (S. 14). Sie enthalten 
reichhalt ige Informationen. die ansprechend uod zumeist mit einer gewissen Sympathie fUr die Sladt 
vermillelt werden. wobei aber von einer verk larenden .. Marburg-T ti melei" keine Rede sein kann . So 
wird liber das lokale Geschehen hinaus auch immer wiedcr gezeigt. wie sich uberregionale Kuhur auf 
Marburg und Marburgs Kultur tiberregional auswirkte. Die beiden, in den Marlmrger StadtschriJtell 
:: lIr Geschichte u/ld Ku/tllr erschienenen Bande bieten mit ihrer Ftillc der bearbeileten Themen einen 
farbigen Bilderbogen zur Marburger Stadt- und Universitatsgeschichte und ihrer Leserschaft allemal 
ein kurzweil iges Lesevergnilgen. 

Huben Kolling 
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Bedeutende Bauwerke 

M ii I1 er, Matthias: Dcr zweiliirmige Weslbau der Marburger Elisabethkirche. Die Vollendung der 
Grabeskirche einer "k6nigiichen Frau", Baugeschichte, Vorbilder, Bedeutung (= Marburger Stadt
schriften zur Geschichtc und Kuhur. Bd. 60). Marburg: Rathaus Verlag 1997. 426 S .. 28,50 OM. 
(ISBN 3-923820-60-7). 

Seil iiber 150 Jahren geh6rt die Marburger Elisabethkirche zu den vielbesprochenen Objeklcn der 
Architekturforschung ZUIll Mittelaltcr. Wenngieich der Grabeskirche der Hciligen Elisaheth an sich 
ungctcilte Aufmerksamkeit geschenkt und zahlreiche Blicher iiber sic verOffemlicht warden sind, 
wiirdigtc man ihren monumentalen doppeltiirrnigen Westbau nUf mil einem zwar respektvollen, doch 
ielzllich nUchtigen Blick. Mauhias MUlier hat sich nun erstmals in dem vorliegenden Buch, dem 
se ine vom Fachbereich Neuere deutsche Literatur und Kunstwi ssenschaften der Philipps-Universitat 
Marburg angenomme Dissenation zugrunde liegt. eingehend mit der Baugeschichte. den Vorbildern 
und der Bedeutung dieser in Deutschland einziganigen Turmarchitektur auseinandergesetzt. 

Dern Autor. von dem in den Marburger StadtschriJtell ZlIr Geschichte ulld Kultllr bereits zwei 
Veroffentlichungen Uber die Marburger pfarrkirche St. Marien (Bd. 34. 1991 ) und das Werk des 
Bildhauers Ludwig Juppe in der Marburger Elisabethkirche (Bd. 43. 1993) vorliegen. ging es rnil 
seiner neuerlichen. 1994 abgeschlossenen Untersuchung vor allem um die Beantwonung der folgen
den drei Fragen: 
1. Aus welchem Zei tabschni tt innerhalb der Elisabelhkirchenbauzeit stammen Konzeption und Aus
fiihrung der Zweilurmanlage? 
2. Welchen Vorbildern ist der doppelti.irmige Westbau verpflichlel? 
3. Welche ikonographischen bzw. ikonologischen Aussagen lassen sich anhand der .zitienen· Vorbil
der iiber die programmati sche Seile der Zweiturmanlage treffen? 

Nicht zu kurz kommt aber auch eine Auseinandersetzung dartiber. inwieweit sich die Bauherren 
der Elisabethkirche - der Deutsche Orden und in gewissen Grenzen das Ihiiringische bzw. hessische 
Landgrafenhaus - in ihrem Selbstverstiindnis und in ihren AnsprUchen architekturikonographisch lOr 
Geltung brachten und dabei den religiosen wie politischen Ruhm def HI. Elisabcth fUr sich zu nUlzen 
wuBten. 

Die Untersuchung. die durch ei nen Abbildungsteil mit 196 SchwarzweiBabbildungen erganzt wird 
(S. 299-426). glieden sich in fiinf Kapilel. Wiihrcnd im Miuelpunkt der ersten beiden Kapitel die 
Baubeschreibung und Baugeschichte der Kirche stehen. fragt das dritte Kapitel mine1s der Form- und 
Stilanalyse nach den Vorbildern der Marburger ZweilUrmanlage. Kapitel vier und fUnf liefern 
sc hlieBlich eine ikonographische Belrachlung der Fassade und des Innenraums. 

Manhias Miiller hat mit seiner eingehenden Unlersuchung dieses signifikantcn Bauteils eine 
Vielzahl von neuen Ergebnissen und Arbeitsthesen vorgelegt. Wie er zusammenfassend feslhalt. 
vermochlen es die Auftraggebcr und ihre Architekten. mit dem Entwurf der Elisabethkirchentiirme 
und ihrer baulichen Umselzung .. auf hohem ktinstleri schen Niveau eine Vielzahl von hochrangigen 
Vorbildbaulen zu einer sehr eigenstandigen. ja einzigartigen Architeklur zu verarbeiten" (S. 262). 
Interessant erscheint zunachst. daB der heutige ZweiturmabschluB mil seinen machtigen Turmstrebe
pfeilern keineswegs von Anfang an vorgesehen war. sondern erst nach dem AbschluB der Friedens
vertrage im thUringischen Erbfolgestreil ( 1263/64) neu konzipiert und realisiert worden is!. Ur
spriinglich war entweder gar keine oder aber ei ne wesentlich bescheidenere Turmanlage geplant. 
Auffallend ist hierbei. daB die Neuplanung und Bauausfiihrung iiberwiegend irn selben Zeilraum 
slattfanden. als Marburg endgUltig zum Millelpunkt def neuen Landgrafschaft Hessen erhoben und 
als Residenzstadl entsprechend reprasenlaliv umgestaltet wurde. 

Bei der Suche nach den Vorbildern der Zweiturmanlage zeiglc sich ... daB weder die romanischen 
Turmbaulen Europas noch die Turmanlagen der fran zosischen Kathcdralen und Stiftskirchen als 
Vorbilder in Frage kommen" (5. 264). Im direkten Vergleich mit den Slrebepfeilerfassaden und 
Turminnenraumen der franzosischen Kirchen. so der Autor. lie!3cn sich zwar allgemeine Beztige zu r 
Elisabethkirche herstel len . doch im Konkreten bcstiinden kci ne Anhaltspunkte fUr prazise Zuordnun
gen. Wahrend hinsichtlich des Grundkonzepts der Marburger Zweiturmanlage nach Matthias MUlier 
vermut lich die bedeutendste konigliche Stiftskirche Frankreichs. die Abteikirche von SI. Denis. Pate 
stand. bildete das wichtigste Vorbild fUr die Fassade der Westhau der Sic. Chapelle in Pari s. Mit dern 
sichlbaren 8ezug auf die berUhmte Kapelle. die 1248 von Ludwig dem Heil igen zur Aufbewahrung 
der Dorncnkrone Christi errichtel worden war. so llle nach Ansicht des Aulors ei ne Erinnerung an den 
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1. Mai 1236 wachgehaJten werden. als Kaiser Friedrich 11 . in Marburg den Schadel der HI. Elisabeth 
mit einer kostbaren Reliquienkrone kronte und Elisabeth unter Verwe is auf ihre konig1iche Abstam
mung in den Rang einer Konigin unter den Heiligen erhob. Wahrend sich entscheidende Vorbilder flir 
die An lage der Tumlinnenraume im Kapellenturm der Reichsburg Trifels bei Annwei ler finden lieBen 
(offenkundiger Verweis auf die Bedeutu ng der Reichskleinodien. die wahrend der Bauze it der 
Elisabethkirche in der Kapelle des Trifel s aufbewahrt wurden), hatten sich die Bauherren und 
Architekten bei der Wah l der Klein formen fas t ausschlie6l ich am KOlner Dom orient iert . 

Matthias Muller hat mil se iner fundierten Studie einen wen ... ollen Bei trag zur Historie def 
Elisabethkirche gc leistet. deren Bedeutung - wie das Untersuchungsobjekt sel bst - weit Uber den 
lokalen Rahmen Marburgs hinausreicht. Die AusfLihru ngen sind urn so beachtenswerter. als s ie neben 
zahlre ichen neuen Erkenntnissen zur Kunst- und Archi tekturgesch ichte des Bauwerks expl izit auch 
dessen politische Rolle und Bedeutung darlegen und einer griindlichen Neubewenung unterziehen. 

Hllben Kollillg 

R e y er , Herbert: Das Witzenhauser Rathaus und se in Umbau am Ende des 16. Jahrhunden s. Mit 
einer Edi tion der stadtischcn Baurechnung von 1590. Witze nhausen 1997, 75 S., 28 Abb. i. T. 
(Schri ften des Werratal ... ereins Witzenhausen. 37). 

Der mit der Geschichte Witzenhausens ... enraute Verf. skizzien zunachst allgemei n die Ro lle des 
Rathauses in der mittelalterlichen und frtihneuzeitlichen Stadt. das nicht nur Si lz des stadtischen 
Rates mit den ... on ihm ausgeubten politischen, exekuti ... en und j uri stischen Funktionen war. sondem 
auch den Miue1pu nkt des wi rtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens der BUrger bildete. Auf
schl uBreich ist der Hinweis. daB wi r es in den Stadlen des heutigen Werra-MeiBner-Kreises, sieht man 
einmal ... on Witzenhausen und Eschwege ab. mit verhaitnismaBig spaten Ersterwahnungen von 
Ralhausem zu tun haben. Im Rahmen der Betrachtung def Geschichte und Funkl ion des Witzenhauser 
Rathauses wcrden BezUge lOm ProzeB der Stadtwerdung - die al!este, zwisc hen 1249 und 127 1 zu 
datierende Rat surkunde nennt bereits "consules" - hergestellt. wenngleich das Witzenhauser Rathaus 
erst in ei ner Urkunde des Kl oslers Germerode von 1393 nament lich gcnannt wird. Wahrscheinlich 
bestand es schon am Endc dcs 13. Jahrhundcrts. Sein Wiedcrautbau nach dem vcrhecrendcn Stadt
brand ... on 1479 kann zeitlich nicht genau bestim mt werden. Der Verf. gre ift daher :luf spalere Quellen 
wie die Stadtbeschre ibung ... on 1711 . Stadtrechnungen und Katastervorbcschreibungcn zuruck. Eine 
wi chtigc Quelle ist dic ... on ihm ed ierte Baurechnu ng ... on 1590 , die uber die Erwciterung des 
Rathauses AufschluB gi bt. Die darin enthaltene Bezeichnung " Hochzei tshau s" dcutct auf die An lage 
eines groBcrcn Saales hin , der auch fUr Festlichkeiten der BUrgcr lOr Verfugung gestanden haben 
dUrfte. Ocr erwahnten Baurechnung konnen interessante Einzel heiten Uber die rathauslichen U mbau
arbeiten wie der Arbcitsablauf und die Bauzeit (1589190). die Tiiti gkc iten der Steinmclze, Maurer. 
Zim merer und Schrei ner. d ie lOm Teil namentlich genannt werden. und die Finanzierung und 
Rechnungslegung entnommen werden. Di skutiert werden auch die umerschied lichen AufTassungen 
in der Literatur zur alteren Baugeschichte des Rathauscs. wobei der Auffassung Karl August 
Eckhardts. daB 1589190 anstelle e ines Holzbaus das Ralhaus ..... o llig ncu al s staulicher Stc inbau im 
Stilc der Renai ssance errichtet'· worden sei, entgegengctretcn wird. Mog licherweise wies es schon 
vor se inem 1590 crfo lgten Umbau gestu fle steinerne G iebel auf und ist in Tcilen sogar der .. Hoch
gOl ik'" zuzurechnen. AusfUhmngen uber die auBere Gestalt des Rathauses - scine West-Ost-A usrich
lUng legt nahc. daB der Marktplatz fri.i her ganz anderc Abmcssungen hmtc -. seinen nach dem 
Stadtbrand von 1809 erfo lglcn Wiederaufbau und Bemerk ungen Artur Kiin lcls liber den ehemaligen 
Ratskellcr. er schloG 1920 se ine Pforten. runden diescs Kapilcl ab. 

Die Edition der B:lUrechnung ... on 1590 bildet einen Schwerpunkt der vcrdicnstvol len VerOffent li
chung. Sic oricmicrt sich an den zuletzt von Waiter Heinemeye r herausgcgebenen und von Johanncs 
Schul ze ve rfal\ten .. R ichtlinien fUr die Ed iti on landesgesch ichtl icher Qudlen" (Marburg 1978) und ist 
in der Rege l sorgfii ltig komment iert. Im Interesse des Lesers hiittc man skh an cin igen Stcllen die 
Erk ltirungen hcute nicht mchr gebrauchli cher Begriffe (Sparka lgk = G ips, Bicke = Hacke. Kallunen I 
vielle icht Kaldaunen = Ei ngcwci de u. a.) gcwun scht. 

S((1(/11 H ar/II/{/1I11 
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G roB m ann . Dieter: Protestamischer Kirchenbau (= Beitrage zur hessischen Geschichte. hrsg. von 
Wilhelm A. Eckhard!. Band 11 ). 216 Seiten mit II farbigen und 49 schwarzwei6en Abbildungen . 8 
Grundrissen und 4 Zeichnungen. Marburg an der Lahn: Yerlag Trautvetter & Fischer Nachf. 1996 
(ISBN 3-87822-I07-X), 

Die Geschichte des proleslanli schen Kirchenbaus i.~ 1 ein ausgemachtes Stiefkind der Kun stge
schi chte. Wird tiberhaupl ei nmaJ eine IUlherische Kirche genann!. dunn iSI es eine der groBen 
Stadlkirchen . vor allem die Frauenkirche in Dresden oder die Michaeliskirche in Hamburg. Dorfkir
chen aber finden nirgends Erwahnung . 

Dieses Desimeresse hal auch zur Folge. daB cs fUr die wenigen auf diesem Gebiel liiligen 
Wissenschafller sehr schwer ist. ihre Erkennlnisse zu publizieren. Sie sind vorwiegend auf kleinere 
Ze itschriften. Festschriflen oder So nntagsbeilagen zu Tageszeilungen angewiesen. Dort erreichen sic 
zwar die Mensc hen. die rnil diese n Baulen leben. aber in der kun stwissenschafllichen Fachdiskussion 
werden solche YerOffentli chunge n kaum wahrgenommen. Es selz! eine groBe Liebe zu dieser Materie 
und eine gewisse Emhaltsamkeit voraus. trolzdem intensiv auch auf diesem Gebiel zu forschen . Und 
cs ist dann eine groBe Frcude und der Bedeutung dieses Gebietes angemessen . wenn so verstreut 
publi zierte Aufsatze zusammengefaBt und einem groBen Interessentenkreis zuganglich gemacht 
werden. 

Deshalb ist alien Beleiligten sehr zu danken. daB zahlreiche Aufsalze des Marburger Kunsthistori
kers Dieter GroBmann im vorliegenden Band zusammengefaBI wurden . Es war sicherlich sein 
schOnstes Geschenk zum 75. Geburtstag am 5. 8. 1996. Am 10. 9. 1977 ist Dieter GroBmann. von dem 
die Kollcgen noch so manche neue Erkenntnis erhofften. leider verslorben . 

Ocr Haupuc il des Buches sind Aufsatze tiber 28 hess ische Kirchen. die besc hri ebe:n und im Bild 
vorgestellt und dartiber hinaus in die histori schen und kun sthi stori schcn Zusammenhange gestellt 
werden. Dabei zeigt s ich. wie GroBmann cs verSland. genauesle Beobachlungen und exakte archiva
li sche Untersuchungen mil seinem Obergreifenden Wissen zu verbinden. Nur solche detaillierten. 
zeitau fwendi gen Einzc lunlcrsuchungen ergeben ein tragfdhiges. sicheres Fundament fUr ein zulref
fendes Gesamlbild . Hierin bleibt GroBmann ein Yorbild . denn [eider wird immer wieder versuch1. 
aufgrund weniger Beispiele eine Gesamtdarslellung zu entwerfen. die vielleichl schon auss ieh1. aber 
an den Talsachen vorbeigehl. 

Bei der intensiven Beschtifligung mit den e inzelnen Kirchen slieB GroBmann auch auf einige 
Baumeisler. von denen er drei mil ihrem Werk vorstelll. Dies ist meist sehr sc hwierig. da Ober das 
Leben solcher Mensc hcn ofl nichl vie 1 mehr Nachrichlen al s die Kirchenbuche inlragungen ober 
Geburt. Tod. Hochzeil und Kinder zu findcn s i nd. Be i Baumeislern gibt es manchmal Inschriften. und 
wenn ein guter Kunslhistoriker dann diese sichcren Bauten genau anschaul. kann er weitere demsel
ben Meisler zuwei sen. 

Die Einleitung des Buches bildel ein tibergreifcndcr Aufsatz zur Geschichte des proleslanti schen 
Kirchenbaues. den GroBmann zu Recht als e"zcntrischen Zenlmlbau definiert und den er (schon 
1958. im Unterschied zu manchem anderen bis heute) di tTerenziert in Sladlkirchentyp. Gemeinde
kirchentyp. SchloBkirchenlyp und den sich im Laufe der Zei l wandelndcn Landkirchenbau . Nur so 
Hint sich eine fal sche GeneraJis ierung venneiden. 

Erfreulicherwe ise ist dem ansprechenden und sehr infonnal iven Buch ein Yerzeichnis der Publika
lionen (m it Ausnahmen der andernorts veroffenlli chlen zur Ostmil1eleuropa-Forschung) von Dieter 
GroBmann angeftigt. Es ze igt. daB er keineswegs nur tiber proteslantischen Kirchenbau gc forscht hat. 
sondern auf alien Gebi eten dcr Kun stgeschichte bi s hin zum Orgelbau gearbeilel hat. Seine zahlrei
chen Rezensionen sind Slels informativ und werten Ireffend . Posthum wird 1998 noch sein Beilrag 
.. Dorfkirchen des hessisch-Ihliringischen Grenzgebietes urn und nach 1700" erscheinen (in : Peter 
Poscharsky. Das Bild in den IUlherischen Kirchen. Scaneg-Yerlag Mtinchen). den er auf dem intema
lionalen Symposion "Der PrOlestanlismus und die Bilder" 1995 in TUlzing vortrug. Gro Bmann war 
auf den Fachkongressen ein gefragler Referent und dank seines umfassenden Wi ssens ein geschatzler 
Di skussionspartner. 

Mit diesem Band liegt ei n Buch vor. das sowohl fUr die Besucher einzelner Kirchen wie fLi r den an 
hcssischer Geschichte Interess iertcn und die an der Gesch ichle des proleslanti schen Kirchenbaues 
Arbeitenden von groBem Nutzen ist. 

Peter Po.w.:harsky 
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Personen, Personlichkeiten 

E i n h a r d : Studien zu Lebcn und Werk . Hrsg. von Hermann Schefers in Zusammenarbei t mil der 
Verwaltung der Staallichen Schlosser und Ganen Hessen. Darmstadt: Hessische Hi stori sche Kom
mission. 1997 (Arbeiten der Hessischen HiSlorischen Kommi ss ion; Neue Folge. Bd. 12). 

Rein au6erlich betrachtet ist dieses Buch ein Gliicksgri ff. es ist buchdruckerisch gelungen. kurz 
gesagt. es ist ein .. schones" Such. Die Freude dariiber bleibt auch erhalten nach genauer Durchsicht 
des Inhaltsverzeichnisses. denn bereits hier wird klar. daB die Intemationalitat des Symposiums. 
dessen Beitrage (mit Erweilerungen) hier zusammengestelh sind. allein sc hon dadurch gewahn 
bleibt , daB die Beitrage in der jewei ligen Originalsprache abgedruckt si nd. d.h . Deutsch. Franzos isch. 
Italieni sc h und Niederliind isch si nd venreten. Dieser Aspekt filhn uns denn auch zu ei nem ersten 
inhaltlichen Fazit: Die europaischc Dimension. die der Person und dem Wirken Einhards inncwohnt. 
wird in diesem Band offenkundig. Dcr Leser erhalt ilber Einhard Einblicke in das zeitgentlssische 
Lebcn. in Familienzusammenhange. Besitz- und Vermogensfrage n. Bildungsfragen, stlidtebauliche 
und stadtorgani satorische Aspekle etc . Insbesondere der Bildungsaspekl wird sehr differenzien 
behandelt mit all den religiosen (bibe lorienlienen). sprachlichen. berufsorientienen (ArLtberuf) und 
sogar poetischen (z. B. Vergilrezeption) Lemzielen millelalterlichen Lembclriebs. An Ei nhard selbst 
wird deutlich. weJche Aktivitaten eine Einze lperson zu jener Zeil entfalten konnle. was hier schon an 
den (europaweiten) Onen. wo er als Laienabl talig war. ablesbar wird. 

DaB der (nhail des Bandes einen LesegenuB darstellt. liegt auch an der historischen Arbei lswei se. 
Die meisten Beitrage machen das Vergnilgen der Autoren an der teilwe ise spckulali ven Auswenung 
von Quellen ersichllich, die wissenschaftliche Puzzlearbeit zeigt den SpieJcharakter. der Wi ssen
schaft ebcnfal ls innewohnen kann. Eine soJche Arbeitsweise ist allerdings fUr einen Zeitraum rnit 
limitiener Quellenlage wie dem hicr behandelten prakti sch unurnganglich. Dieser Aspekt des Buches 
eroffnet jedoch auch ein Feld von Fragen nach dem hoheren Si nn soJch detaillienen Studiums; dies 
aber wiirde zu einer Grundsatzdebatte fil hren. die hier sicherlich nicht gefilhrt werden soIl. Das 
selbstgcstedte Ziel der Herausgeber. die .. wesentlichen Aspekte des derl.eiti gen Wi ssenstandes zu 
Einhards Leben und Werk" zusam menzutragen. ist jedenfalls erreicht. 

Ludwig Hochgeschwellder 

K a h m , 0110: Friedrkh von Stamford. Obervorsteher der hessischen Saml· Hospitaler. 
Frankenberger Hefte Nr. 5· 1997, 48 S. Hrsg.: Zweigverein Frankenberg des Vereins fUr hessische 
Geschichle und Landeskunde (ISBN 3-922225-42-X). 

Die Darstellung des Lebensweges von lohann Ludwig Friedrich von Stamford (1738· 1803) 
verbindet auf anschauliche Weise personliche Informationen Illit ei ner Beschreibung der damaligen 
gesellschaft lichen und politischen Si tuation. Nach ei ner biographischen Ze illafel fo lgt ein Kapilel 
ilber die Landgrafen Friedrich 11 . und Wilhelm IX. von Hessen- Kassel. das fLir den Leser das 
Lebensumfeld der Hauptperson deutlich werden laBt. 

Friedrich von Stamford verfol gte zunachst eine militarische Laufbahn mil Teilnahme am Sieben· 
jahrigen Krieg und am Amerikani schen Unabhangigkeitskrieg, in dem er die hochsle von der 
hess ischen Landgrafschaft zu vergebcnde Auszeichnung erhiel!. Ab 1786 war er .. Obervorsleher der 
hessischen Samt-Hospitaler", d .h. der vier Hospitaler, die nach der Erb-Aufteilung in die Land· 
grafschaflen Hessen·Kassel und Hessen-Dannstadl noch gemei nsam verwaltet wurden . In einer 
angenehm zu lesenden Mischung au s .. trockener" Information und anschaulicher Beschreibung 
gelingt es. Einblicke in burokrati sche Gepflogenheiten derdamaligen Zeit zu geben und die Situation 
von Bediensteten und Kmnken gle ichenna8en lebendig werden zu lassen . Die Verdienslc von 
Stamfords dUTCh Aufbau einer Parkanlage auf eigene Rechnung und Verbesserungen der Lebenssitua· 
lion fUr die Kranken werden ebenso deutlich wie seine allmahliche Verbiuerung Uber standige 
Konflikte mit der Obrigkeit und zunehmende Einschrankung seiner Kompetenzen. Ein Beitrag uber 
den Einsatz seiner musischen Begabungen zu Ehren .. seines" Landgrafen (von Hessen·Kasse1) rundet 
das Bild ab. Zahlreiche Abbildungen erganzen den Text und lassen die Darstellungen noch lebendiger 
werden. 

Kerke Sumek 
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W i [ per t. Gero van: Goethe-Lexikon. Stuttgart: Alfred Kroner Verlag 1998. I. Aufl .. X + 1227 5 .. 
Ln .• 72.- OM (ISBN 3-520-40701-9). 

Als Band 407 seiner umadeligen sog. "Taschenbuch"-Reihe legt der Kroner- VerJag ein Nachschla
gewerk tiber unseren hessischen Landsmann und groBten deutschen Dichter Johann Wolfgang von 
Goethe vor. Der Verfasser Gero von Wilpert. ein Experte in der Kondensation von Wissen auf das 
Wese ntliche. bUrgt mil seinem guten Namen fUr Qualitat. Unter rd. 4000 (!) Lemmata schlusselt das 
"Goethe-Lexikon" auf und oriemiert tiber alles Wesentliche aus dem Leben des Dichters. Im Mittel
punkt stehen seine Werke. ihre Themen. Stoffe und Figuren. Einzelmotive. Schauplatze usf.. aber 
auch die Grundbegriffe se ines Denkens und die Vorstellung seiner Gegner. sowie alle Personen aus 
dem Lebensumfeld des groBen Frankfurters. Die Infonnationen sind prazise. knapp und wegen des 
Verzichls auf den Ublichen Lexikonstil Irotzdem sehr gut lesbar. Den einzelnen Abschnitten sind 
sekundarlilerarische Hinweise als Spiegel der wissenschaftlichen Diskussion und als Anreiz zu 
intensivem Selbststudium beigegeben. 

Im Mittelpunkt des Lexikons stehen - ohne Glorifizierung. ohne Anbetung. aber voller Hochach
tung - der Mensch Goethe und sein unsterbliches Lebenswerk. 

Das Lexikon stelJt eine fast unglaubliche Wissenschaftslei stung dar; es ist ein Handbuch. das sich 
jeder Goethefreund und Goetheleser angesichts dieser beeindruckenden Faktensammlung gewUnscht 
haben wird. 

Apropos "Faust": Wagner ware verztickt. 
He/muI Bllrmeister 

Kickart z. Eberhard: .. Der Rote Beeker": Das politi sch-publizistisehe Wirken des BUchner
Freundes August Becker (1812-1871) (Quellen und Forschungen lOr hessisehen Gesehiehte. 110) 
Darmstadt llnd Marburg (Selbstverlag der Hessischen Historisehen Kommission und der Histori
schen Kommission fUr Hessen) 1997.260 S .. 19 Abb. 

August Beeker dUrfte bisher BUchner-Spczialislen vor all em aus dem ProzeB gegen Pfarrer Weidig 
bekannt sein. Der Verfasser der vorliegenden Arbeil. die von Prof. Dr. J6rg-Ulrieh Fechner an der 
Ruhr-Uni versiHit Bochum als Dissertation angenommen wurde ... war von dem Interesse geleitet. die 
schillernde Gestalt des .roten Beeker' wirklich .kennenzulernen· "(S.7). 

Der erste Tei I der Arbeit ist der Biographie gewidmet. Der Verfasser verzichtet auf einen systema
tisehen Oberbl ick Uber die bisherige biographische LileralUr. macht aber deutlich, daB es ihm um eine 
angemessene WUrdigung seines "Helden" geht. Er beklagt, daB sich in der Literatur "neben heilloser 
Wiederholung der frUheren .Charakterisierung· Beekers ... ei n stellungsloser Meinungs-Wirrwarr" 
(S. 19) finde. ohne aber zu berticksichtigen, daB einige der .Jrliheren Charakterisierungcn" zu einer 
Zeit emslanden. als sich seine ehemaligen Mitstreiter von ihren revolutionaren Zielen abgewandt 
hat!en. 

Seeker wurde als Pfarrerssohn in Hohenweisel bei Butzbach geboren. wuehs im hessischen 
Hinterland auf. besuchte Gymnasium und Universitat in GieBen. Im Jahr 1833 lerme er Pfarrer 
Weidig kennen. in dessen "revolutionare Umtriebe" er verwickelt war. der konkrete Umfang seiner 
Aktivitaten wird allerdings nicht deutlich. Seeker wurde 1835 verhaftet und 1838 zu einer Zuehthaus
strafe verurteilt. Nach seiner Begnadigung im Jahr 1839 war er in der Schweiz in deulschen 
Handwerkervereinen tatig. wo er u.a. zu Wilhelm Weitling und Georg Herwegh Konlakt hatte. Nach 
seiner Ausweisung aus der Schweiz und dem ElsaB arbeitete er seil 1848 in GieBen al s Schriftsteller. 
wurde 1849 in den Landtag des GroBherzogtums gewahlt und muBte 1853 in die USA ernigrieren. wo 
er am BUrgerkrieg teilnahm. als Zeitungsredakteur lalig war und 187 I slarb. 

Im Vorwort zu seiner Arbeit belont Ki ckartz. daB er umfangreiches Material aus .. vielen Archiven 
in Deutsehland. der Schweiz. in Frankreich und den USA" (S.7) herangezogen habe. Bei einer 
Durchsicht der Arbeit milt auf. daB neuere Arbeiten zu BUchner - etwa der von Thomas Miehael 
Meyer herausgegebene Katalog "Georg Btichner. Leben. Werk , Zeil". Marburg 21986. mit AuszUgen 
aus Beekers Aussagen vor Gerichl - nicht herangezogen wurden. Im Kapitel Uber das Sehweizer Exil 
werden im Lilcraturverze ichnis angeflihrte Tite l. z. B. Ruckhaberle. Hans-Joachim (Hrsg.): Bildung 
und Organisation in den deulschen Handwerksgesellen- und Arbeitervereinen in der Sehweiz. TUbin
gen 1983 und aueh Bravo. Gian Mario: 11 cornunismo tedesco in Svizzera. August Beeker 1843- 1846. 
- 1 n: Annali Istiluto Giangiaeomo FeJlrinelli. 6. Milano 1963 nicht ausgewertet. So erfahrt der Leser 
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bei Kiekartz nichl , daB Seeker 1845 ei ne Zei lschriftenbeilage "Die GeiBeI" redigiene und daB 
Sehriften Seekers - u,a. "Was wollen die Kommunislen?" aus dem Jahr 1844 - aueh bei Ruckhaberle 
abgedruekl s ind , 

Der zweite Teil der Arbeit (S. 84 11 3) untersueht Seekers Werk. wobei vor allem seine Gedichte 
SeaehlUng finden. "Der Publizist August Seeker" redigierte 1848 in GieBen die Ze itung ,,[)er jtingste 
Tag". die vor allem im GieBener Um land verbreitet wu rde, Das ..Iokale Ko lorit" der Ze itung, in der 
"die grundherrlieh abhangigen Sauem ... Gegenstand eines eigenen und umfang reichcn Programms" 
(S. 103) waren. wi rd den Lesern vorenthalten. Unter der Ubersch rift " Publi zistische Gratwanderu ng" 
wird vor allem Seekers Haltung zu politischen Aktivitaten von Frauen thematisiert. sein "Glaubens
beken ntnis" , das er in dcrselben Zeitung veroffentl ichle, wird nicht im Detail analysiert. 

Im drinen Kapilel (S. 11 4- 175) werden die .. Wilden Rosen" vorgestel lt. eine bclletristisehe Beila
ge zu der Zei tung .. Der jUngste Tag" . die seit dem I. August 1848 von Seeker redigiert wurde. Von 
den Beitragen. die von 39 Aul0ren Slammten, stel lt Kiekartz drei Nove llen und Beispiele dcr 94 
Gediehte vor. DaB er di e Gedi ehte in verschiedene Kategorien (Freihei tsiieder. Vatcrlands- und 
Nationaldichtung u. a.) ei nteill. ist nachvoll ziehbar: cs fragt si eh allerdin gs. welchc Bedeutung es fUr 
das "politi seh-publi zistische Wirken" Beekers hat. wenn er dic Gcdichte Driner formal - nae h dem 
Handbueh der deutsehen Slrophenformen - beschreibl. Kickartz betonl. daB "der Redaklionsslab der 
.Wi lden Rosen' mit dem Vehikel Lileratur revolulionare Ideen verbreitet" (S. 168). verzichtet aber 
darauf. die zahlrei ehen lokalen BezUge. die sich aus dem begrenztcn Verbrcitungsgebiet der Zeitung 
crgeben. naher 7.U unlersuchcn . Diese Aufgabe weist er der GieBener Hei matforsehung zu (S. 175). 

"Ocr Publi zist August Beekcr hat wie viele seines Berufes eine Sehwaehe: Es ist das Schreiben von 
Briefcn. oder bcsser gesagt: das Nicht-Schreiben von Briefen! " (S . 176). Kickartz veroffentlicht im 
vienen Tei l seiner Arbeil die bisher bekannt gewordenen Briefe Beekers aus den "Weiliing-Papieren" 
im Slaalsarch iv Zurich. einen Offenen Brief an die "Oarmsladler Zeilung". e inen weiteren an einen 
Mitarbeiter aus der GieBencr Zei t sowie im Staatsarchiv Damlstadt erhaltene Briefe. die er aus den 
USA an Famil ienmitgl ieder sandte. Es muB offenbleiben. ob die geringe Anzahl der Briefe sich aus 
dem "Nicht-Schreiben" erkJaren laBt oder eher eine Frage der Uberlieferung ist. 

"Am 5. November 1838 wurde Beeker wegen derTeilnahmc an c iner vcrbotencn Studentenverbin
du ng freigesprochen" (S. 34). " Die wandemden Handwerker waren e ine Propaganda zu FuB" (5. 36). 
Die Zei tungs- Literaten waren bemUht. .. das slarke Biidu ngsgefalle zwischen der Literatur und dem 
Volk auszugleichen" (S. 86). - Formulierunge n wie diese Uberrasche n in einer Arbei l, die an einer 
Fakullal fUr Philolog ie als Dissertation angenommen wurde. Die Bemerkung mag beckmesserisch 
sein - aber es ist schon erstau nlieh. wenn auf derselben Textse ite (5. 98) ein mal dcr 6. April und 
einmal der 6. Milrz 1848 als Erschcinu ngsdatum der crsten Ausgabe des .JUngslen Tages" genan nt 
wird. Uberraschend iSI auch, wie wenig Sorgfalt der Vcrfasser den bibliographischen Nachweisen 
widmet: Er ergiinzl die Inhaltsangabe eines Teil s einer Novelle von Franz von Gaudy (..an sich 
se honi sehcr Abkunft" [So 157J, da ei ne Ausgabe der "Wi lden Rosen" nichl crhaltcn iSl. au s dessen 
Werkausgabe. verzichtet aber auf ei nen genauen Quellenbeleg (S. 162). Die Briefe aus den " Weitling
Papieren" wurden bereits 1843 in AuszUgen verOffentlichl. Kiekartz zieht dic Originalbriefe heran. 
ohne aber Erganzu ngen bzw. Korrekturen zu kennzeiehnen. Nichl alle Literaturangaben der FuBnoten 
lassen sich verifizieren. nicht alle Tilel wurden in das Literaturverzeiehnis aufgenommen. 

£ber/wrcJ Mey 

Pi e s k . Friedrich: Wi1helm Th ielmann (1868- 1924). Marbu rg: Jonas Vcrlag O. J. ( 1998). Folio. 152 
S .. 249 Abb .. 48.- DM (ISBN 3-89445-226-9). 

Dcr von F. Piersk vorgclegte Band tiber Wilhelm Thielmann bielet ncben einer dClailreich recher
eh ierten Vita einen WerkUbcrblick an hand von sehr genau kommentierten. z.T. farbigen (20) Abbil
du ngen. 

Diese Monographic is! zuglcich Katalog ei ner diesem bedeutenden "Schwairnc r" (Willingshauser) 
Maler gewidmeten Ausslcllung. die in Kasse l. Marburg und Meini gen gezeigt wi rd. Zei tl ich am 
Anfang des umfangreichen CEuvres stehl der Zyk lus "Bilder aus der I Kasse ler[ Synagogc". der zu den 
ei ndringii ehslcn Schi lderungen des (liberaii sierten) jUdische n Kultus an der Jahrhundertwende ge
hort. (Das Stadlmuseum Kassel. das im Besitz der Originale ist. hat zu friihe rem Ze itpunkt eine 
kommcntiertc Mappc mit Nachdrucken dieser Slatter publi7.iert. die im tllusea len und privaten Rautll 
nieht nur in Dcut.~ch land und Israel den Namen des grofien Kilnsllers Thie lman n bekan nl gemachl 
hat.) 
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Den Schwerpunkt bilden die - im weitesten Sinne - Volksleben-Darstellungen aus der Schwalm, 
der sich der begei sterte und zu personlichen Opfern (Berufsverzicht ) berei te Thielmann zuwandte. 

Der Band macht durch BUd und Text eine Zeit erlebbar, in der Willingshause n zu einem kUnstleri
schen Mikrokosmos in einer noch sehr ursprtinglichen bauerlichen Welt und Kultur wurde. Das 
zitierte Bantzer-Wort, Thielmann habe nahezu ersch6pfend und unUbertreftlich das Leben der 
Schwalmer Bauern "von der Wiege bis zur Bahre" gesch ildert, findet in dem vorzUglich kommentier
ten Abbildungsreichtum des Bandes (hinter dem vieJe weitere ungesehene Werke erahnbar werden) 
sei ne Bestiitigung. 

Wie ernst Thielmann seine Oberzeugung der Bildgestaltung allein .. nach der Natuf" und ohne 
Zwisc hentrager (Photo, Skizze) nahm, ze igt ei n humorvolles Atelierphoto (Abb. 107, S.75) . Kurz: ein 
liebenswertes KUnstler - SchwaJm - Kunstgeschichte -Volkskunde-Buch. 

Dem Band beigegeben ist ein "Verzeichni s der Radierungen von Wilhem Thielmann", erstellt von 
GUnther FU lIenbach (S. 135 f. ), das 89 Moti ve und 4 Exlibris verzeichnet und abbildet. 

Eine durchweg gelungene Publikation zu einem voll standig akzeptabJ en Kunstbuchpreis. 

Helmllt Bllrmeistu 

K r a u se , Helmut (Hrsg.): " ... und es ging oose zu .. . " . Abiturienten 1939. Ein Rundbrief im Zweiten 
Wehkrieg (= Marburger Stadtschriften zur Geschichte und Kultur, Bd. 54) . Marburg 1996, 119 S .. 
brosch. ( ISBN 3-923820-54-2 ). 

Ehemalige SchUler der Klasse 8b der damali gen Adolf-Hitler-Schule in Marburg an der UferstraBe. 
der heutigen Martin-Luther-Schule, Abiturientenjahrgang Ostern 1939, erziihlten sich gegenseitig in 
.. Rundbriefen" ihre person lichen Erlebnisse wahrend des Zweiten Weltkrieges und in den lahren 
danach . Die iiberlebenden Mitgli eder der Klasse beschlossen bei ihrem 50jiihrigen Abitunreffen 
1989, die erhalten gebliebenen Dokumente dem Schularchiv der Martin-Luther-Schule zu iibergeben. 
urn nachfolgenden Schiilern die M6gJichkeit zu gehen, .. iiber das Geschehene nachzudenken und 
dariiher zu diskutieren" (S . 9). Inzwi schen wurden die Briefe von ei ner aus flinf ehemal igen Schiilern. 
acht SchuJ eri nnen und SchUlern der jetzigen Oberstufe und vier Lehrkraften bestehenden Arbeits
gruppe edien und in den Marburger Staduchriften ZlIr Geschichte IInd KII/lIIr veroffentlicht. 

Im Miuelpunkt der Briefe, in denen sich anschau lich die Denkweise der damaligen jungen 
Generation in den Triumphen und in den schrecklichen Niederlagen des Krieges spi egel n, stehen 
hauptsachlich Ereigni sse des eigenen Erlebens. Die mei sten Briefeschreiber folgten freilich dem 
allgemeinen Trend, in dem in der Siegesphase Beforderung, Karriere, Fronteinsatz und Orden, se it 
1943 zunehmend der Wille, zu iiberleben und dem Chaos zu entkommen, im Mittelpunkt stehen. Die 
Ausdrucksweise ist oftmals salopp, was durchaus als ein Indiz auf eine gewisse Scheu der Schreiber 
gewertet werden kann . iiber die Hane und das Grauen des Krieges offen zu sprechen. 

Insgesamt erlauben die Briefe einen lebendigen Einblick in die Tageserlebnisse junger SoJdaten 
unterschiedlicher Dienstgrade und Wehrmachteinheiten wahrend der national sozialistischen Gewalt
herrschaft. ebenso wie deren Wiinsche, Hoffnungen und GeflihJe. Insofern ist der "Rundbrier' nicht 
nur flir die Oberlebenden der besagten Schulklasse von pers6nlichem Wert, sondern hat auch eine 
dokumentarische Bedeutung hinsichtlich des brieflichen Umganges einer jungen Kriegsgeneration. 

Hubert Kolling 

Buchner , lutta /D ietri ch. Claus-Marco/Tavenrath. Simone (Hrsg.): Zeit der kleinen 
WUnsche. Erinnerungen an den Marburger Alhag 1945-1955 (= Marburger Stadtschriften zur Ge
schichte und Kuhur, Bd. 56). Marburg 1996. 11 2 S .. brosch. (ISBN 3-923820-56-9). 

Nach den beiden Ausstellungen " .Die Manner war'n nicht da, also muBten wir ran'. Alltagsleben 
im Krieg. Marburgerinnen erinnern sich an den Zweiten Wehkrieg" ( 1985) und ",Nur Freunde 
waren' s auch nicht: Erinnerungen an die Besatzungszeit. Marburg 1945-1956" (1993) prasentiene 
das Institut fUr Europiiische Ethnologie und Kulturforschung der Philipps-Universitat Marburg 1996 
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im Rahmen der 50-Jahr-Feier des Landes Hessen im Marburger Rathaus die Ausstellung .Zeit der 
kleinen WUnsche . Erinnerungen an den Marburger A!ltag 1945- 1955". die s ich - gleichsam als letzte 
in einer Trio logie zum alltagsgeschichtlichen Eri nnern - mehr mit dem Neubeginn als mit der 
Oberwindung von NOI. Schmerz und Elend auseinanderselzte. Juua Buchner und Andreas C. 
Simmer. ebenso wie den 20 an dem Projekt beteiligten Studierenden . ging es hierbei um einen 
speziellen Aspekt vergangener Tage. indem ihr Anliegen die individuellen Erinnerungen an ganz 
persijnliches Denken und Flihlen. auch an Schmecken. Riechen. Sehen und Hijren waren. Insofem lag 
den Beteil igten. wie Andreas C. Bimmer im Vorwort des g leichnamigen Buches schreibt. "vie! darnn . 
Eindriicke und Empfindungen aus der ,kleinen Geschichte ' des Lebens in Marburg vor dem Hinter
grund der .groGen' deutschen und Weltgesch ichte zu erfahren" (5. 8). 

Nach Angabe von Ju lta Buchner war hierbei keineswcgs beabsichligt. ci n fcniges Bild der 
Marburger Nachkriegsgeneration z.u leichnen. Vie lmehr sei es darum gegangen. Sk izzen zu erstellen. 
die Ausschnine erlebtcr Alltagsgeschichte in den Mine lpunkt der Betrachw ng riicken. Insofem ist fU r 
sie das in den Marbllrger Sradlschriftell ZlIr Geschichte IIl1d KlI llll r erschi enene Buch lOr Ausstellung. 
das auf den Intervicws mi t 20 Marburgerinnen und Marburgcrn ( 12 Frauen und 8 Manner) basien . 
auch kcin "Iypischer Ausslellungskatalog", als vielmehr ein "Skizzcnbuch", das "zenlrale Ausschnit
te der Marburger Nachkriegszei l von 1945 bis 1955 schlaglichtartig beleuchlet. Es ist eine Sammlung 
von eigc nsHindigen .Essays·. die als Erganzung und Bereicherung der Ausstellung gedacht si nd" 
(5. 12). 

Wenngleich cs s ich bei den ei nzelnen Beitr.tgen. die vielfaltige Anregungen fUr die weilere 
ku llurwissenschaftliche FOI'schung bieten. nicht um umfangreiche Delai lstudien handelt. erlau ben sie 
den noc h einen liefen Einbl ick in den Marburger Alhag zw ischen 1945 und 1955. Ober den lokalen 
Bezug hinaus beslehl das Verdienst der VerOffentlichung vor allem darin, da8 sic dic .Zeit dcr kleinen 
WUnschc" erfahrbar macht - gerade und besonders auch fur Nichtbeteiligte . 

Huherl Kollillg 

E u r i c h . Georg : Kindheil in Hes!\en in den 50er Jahren. Gudensberg G1e ichen: Wartberg Vcrlag 
1997. 635 .. ca . 50 Abb. 

Die fLinfzige r Jahre - einc chrono1ogische Ei nheil als sc hlagwijrtliche Bezeichnung fur eine 
hislorische Periode - stehen in Ana logie zur Redewei se von den goldenen Zwanzi gern. aber ohne 
deren Gesch mack nach Verruchthei t und oosem Ende. Bis hcute selzen sich vor allem d ie Oberleben
den der Wiedcraufbaugenemtion nostalgisch aus der scheinbar konfliktreichen. aber hoffnu ngsarmer 
gewordenen Gegenwart in das scheinbar einfac herere aber s innhaltigere Leben ihrer Pionierdekade 
zurikk. Das Buch von Georg Eurich mi t dern vielversprechenden Tile1 " Kindheit in Hcssen in den 
50cr lahren". das auf der Vorderseite zwei lungen zeigt. die auf dem Heimweg von der Schule an 
einem groBen Srunnentrog eine Pause einlegen. macht von daher ncugierig. 

Kratzige WolI slriimpfe und handgestrickle Jacken, Madchen mit "Hahnekamrnen" und Sc hurzen. 
lungen in kurzen Lederhosen. Abc-SchUtze n mit Schiefertafeln und vererbten Lederranzen. Das sind 
cinige Szenen. die der ehemalige Dorfschullehrer Georg Eurich vor etwa 40 Jahren im Bild fes tgehal
ten hat. Nach seinen Btinden .. Aus alter Arbeitszeit" und .. Photogmphien aus dem Dorfleben der 50er 
Jahrc" hat der Autor. der seit 1940 mit seiner Kamem Land und Leute dokume ntiert. nun einen 
gro6formatigcn Bildband Uber das Leben der Kinder in den fUnfz.iger Jahren vorgelegl. 

Georg Eurich begleilete den Alltag von Schu!kindem mil sciner Kamera. Wie seine Bilder zcigen. 
waren die Kinder damals in den Arbeitsalltag eingebunden. sie halfen bei der Heuemte scheinbar 
ebenso seJbstverstiindlich mil wie beim Kartoffellesen. Sie konnten noch gefahrlos auf der DorfstraBe 
spie len. scheinbar unbekUmmert im Dorfweiher baden und auf Schrillsteinen i.lber den Bach laufen. 
Unler den knapp 50 SchwarzweiBaufnahmen. die der Autor aus seine m privaten Bildarchiv - das rund 
30000 Negative und 6000 AbzUge umfa6t - lur Veroffent lichung ausgesucht hat. finden sich auch 
Darstellunge n von der Einschulung, von Wanderungen und Fahnen ins Zeltlager. Erganzl werden die 
Abbildungen jeweils durch langere Bildunterschriften. die allerdings nur selten genaue Angaben Uber 
Ort und Zeit der dargestellten Szenen. dafUr aber cher Annekdotenhaftes zum besten geben. 

Beim aufmerksamen Belrachlen des Bandes nUlt auf. da6 die Fotos ausschlie6lich Kinder im DOrf 
zeige n. Doch sah die Kindheil zur selben Zeil in der Stadl nicht anders aus? Von dahcr ware der 
prazisere li tel "DOrfliche Kindhe it" angebracht. 
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Wie der Autor in se inem kurl.c n Vorwon schrei bl. konnen seinc Fotos dazu bcilmgen. Kindheils· 
und Jugenderinnerungen wieder lebendig werden zu lassen bzw. der jungen Generalion eine llIustra· 
lion zu den Erzahlungen ihrer Eilern und GroSeilem sein. Dies mag im Einzelfa ll so sein. Seinem im 
Titel fonnul ienen Anspruch. Kindheit in Hesse n in den 50er Jahren danustel len. wird der Band 
aufgrund seiner noslaigischen Orientierung in Bi ld und Won freil ich nicht gerechl. So findel s ich 
beispielswe ise Ubcr (auch die Kindheit bestimmendc) politische Ereignisse ebenso wie Uber den 
sicherlich un bestrittenen kulturellen Mief jener Zeil kein Worl. Stall dessen wird von der ersten bi s 
zur letzlen Se ite eine scheinbar heile Welt priisemien . Vo n dahcr hande ll es sich bei der Veroffentl i· 
chung unler wisse nschaflli chen Ges ichtspunkten um eine venane Chance. eine verk Hine Zeil. die fU r 
viele Altere vergesse n (oder verdrangt) und flir JUngere we ilgehend un bekannl isl. anschaulich in 
Eri nnerung zu rufen. 

Hubert Kollil/g 

Hei n z- K r e ut e r . G ise la / Li e rma n n . G ise la / R a u c h · Weilze l . Petra/Tru r ni l. G ise la : 
Frauengeschich te(n). Fmuenl eben - vergessene Lcbcn durch Jahrh undene in Friedberg. Friedberg 
1997. 165 Se; ten. 55 Abb. (ISBN 3·00·00 1983·9). 

Vorliegendcs Wcrk. das 1997 den Forderpreis ftl r hessisc he Hei malgeschichle der Minislerin fO r 
Wissensc hafl und Kunsl erhielt. besc hiift igt sich mit dcm .. AllIag von Frauen in versch iedenen 
Zeitepochen". schwerpunktmiiBig dargeslellt an Beispielen aus der Friedbcrger Geschichte. Das 
Anliegen der vier Autorinnen isl es. Schicksale von Fraucn aus drei unterschiedlichen Epochen 
vorzustellen. und zwar van Fmuen. die auSerhalb der van Mannem gepriiglen Iraditione l1en 
Fa milienge meinschaft slanden bzw. die van dieser ausgeschlosscn wurden. Jedem Kapile l ist eine 
allgemcine geschichlliche Darslellung des belre tTenden Zeil:lbschnitts vorangcslel lt . in der die The
men Slam und Kirche. Gerichls- und Rechtswesen . Bevolkenmg und Winsch:lfI bchandclt werden. 

Im erSlen Kapilcl " Beginen - Vergessene Frauen im Millela lter" werden Lcbcn und Arbeil van 
Frauen bcschrieben. die. in einer klosleriihnlichen Gemcinsc haft lebcnd . selbsliindig Aufgaben fUr die 
AlIgemcinheil erfUlhen. Ihr Sl reben nach Unabhangigkeil wurde IrolZ ihres Einsmzes fUr Kranke und 
Alte van den Herrsc henden in Politik und Ki rche nichl immer mit Wohlwollen beglei tet. 

Ocr "Vernichtu ngska mpr ' gegen Frauen "aus alien Lcbcnsbercichen" kulm in ien in der Hexenver
folgung der fril hen Neuzcil . dargeslellt von den Verfasserinncn im zwei len Kapitel. Dieser 
Vemichlungskampf wird begrilndct durch Ze itumstande. durch j:lhrhundenc:llte Konflikte zwischen 
den Gesc hlechlcrn. durch tiefverw urze llen Aberglaubcn sowie durch dcn Kampf der Ki rche "gegen 
die germanischcn Goltcr und Brauche". 

Das Kapile l .. TrUm merfmuen" besc hiiftigt sich mit dcm Lcbcn von Frauen im 20. Jahrhundert. 
Dieser letzle Tei l iSI in der Fonn von Interviews ( .. oral history") abgefaBI. Sechs Friedberger Frauen 
schildern ihrcn Alllag in der Zeit nach dem Zweilen Weltkrieg. berichten dartibcr hi naus auch Ubcr 
Ereig ni sse :ms der Kriegs- und Vorkriegszeit. Der herkommliche Begriff .. Tril mmerfrauen" findel bei 
den Autorin nen in Ubenrage nem Sinn Anwendung auf alle Fmuen. die in hohc m MaSe an der 
Aufbauarbeil der Nachkriegszeit beteili gt waren und die oft ohne miinn liche Hilfe de n Fortbestand 
ei nes gerege llcn Lcbens ermog lichtcn. 

Die vier Autorinnen bieten in umfangmaBi g Uberschaubarem Rahmen ei ne packende und bewe
gende. sprachlich geliiu fige Darstcllung von Frauenschicksalen verschiedener Epochcn. Das zentmle 
An liegen dcr Arbeit, die Darstellung des Alltags van Frauen. der zu alien Ze iten gepragt war van 
AuseinandcrsellUnge n mil der Wel t der Manner und uusdauemdem Behauplungsw illen in einer 
mannlich dom inierten Gesellschafl. wird mit bewundernswlirdige m Geschick erreicht. insbesondere 
durch geko nntes Festmachen der Kernproblematik an Ausnahmesiluat ionen und d ie durchdachte 
Zuspilzung ihrer Gcsamtdarslell ung auf eben diese Ausnah mesiluatio ncn. 

Einen gUlen Einblick in d ie wi nsc haftli chen Verhiillnisse des 14.-16. l ahrhunderts verm itteln die 
Verfasscrinncn anh:md aussagekraftiger Preis- und Kaufkrafttabe llen. FUr den interessierten Leser. 
der weitcr bzw. dctaill iener in die dargestellte Malerie ei ndringe n mOchle. vcrbleibt le ider nu r ein 
Literalurverlc ichnis. Obwohl offensichll ich aufschluBreiches Malerial Verwendung fand. wurde auf 
FuBnoten und Quellenangaben verzichtct. 

Magda Th ierlill$: 
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Pet e r S c h e i be r I zum Gedachtnis. Nachrufe - Erinnerungen - Wtirdigungen. Hrsg. von Inge 
Auerbach und Hans Lemberg. Marburg 1997.84 S. (Sc hriflen der Universilatsbibliolhek Marburg. 
80) (ISBN 3-8185-0228-5). 

Der vorliegende Band erinnen an den bekannlen OSleuropah istoriker und langjahrigen Marburger 
Lehrstu hlinhaber Professor Dr. Peter Scheiben. der am 3 1. Marz 1995 in Berlin gestorben ist. Er 
enlhalt die im Rahmen einer fUr ihn veranslalteten akademischen Trauerfeier vorgelragenen Wtirdi 
gungen seines Lebcns und Werkes vom Dekan des Fachbereichs Geschichlswissenschaft der Phi 
lipps- Universita1. Prof. Dr. Hans-Joachim Drexhage. Dr. Reimer Wulff und Prof. Dr. Inge Auerbach 
sowie den Feslvonrag des Amtsnachfolgers von Peler Scheiben . Prof. Dr. Hans Lemberg. liber 
.. Osteuropaische Geschichte - ein akademisches Fach im Wandel des zwanzigslen Jahrhunderts". 
Daneben finden sich Nachdrucke der von Inge Auerbach verfaBlen Nachrufe und die Erslveroffent li 
chung ei nes Originalbriefes von Peter Scheiben aus New York vom 3 1. Mai 198 1. 

Vor uns Iriu das Bild einer Personlichkeit. die der Di sziplin .. Osteuropaische Gesc hichte" nichl nur 
in Deulschland. sondern auch im Ausland . vor allem in den USA. zu gro6em Ansehen verholfen hat. 
Sein wissenschaftliches Werk betraf hauptsachlich die neuere russische und sowjcti sche Geschichle. 
wobei fUr ihn OSleuropaische Geschichte immer vergleichende Geschichle war. Geschichtsschrei 
bung wurde fUr ihn immer mehr zu einer morali schen Aufgabe. ging es ihm doch darum, das 
nOlwendige Scheilern des Mensche n als Trager von Heil sbolschaften aufzuzeigen. Dank der Viclse i
tigkeit sei ner Interessen war Peter Scheiben s icherlich der ungew6hnlichsle Venreter des Faches 
Osteuropai sche Geschichle in Deulschland. Neben der eigentlichen politi schen Geschichte fanden 
Erkenntni sse aus Kun st. Literatur und Winschafl Eingang in die von ihm veranstalteten Vorlesungen 
und Seminare. Seine intellektuelle Brillanz und sein umfassendes Wissen haben seine SchOler. wow 
sich auch der Unlerleichnete zahlen darf. slets beeindruckt und zu eigenen Forschungen angeregl. 
Besondere Verdienste erwarb er sich auch beim Aufbau des wissenschaftlichen Bibliothekswesens in 
DeuIsch land. 

Stefan Hartm(UlII 

Varia 

125 Jahre Ind USlrie - und Han de l s kammer GieBen. Winschafl in einer Reg ion. 
Hrsg. von Helmul Berding (Schriften zur hessischen Winschafts- und Unternchmensgeschichle 2). 
Hessisches Wirtschaftsarchi v Dann stadl 1997.289 S" 43 Abb. i. T. (ISBN 3-9804506- 1-9). 

AnlaB der Feslschrift ist das I 25jahrige Jubiliium der I ndustrie- und Handelskammer GieBen. Nuc h 
Aussage des Herausgebers ist diese Einrichtung .. unaun6sl ich mil der deulschen Geschichte verbun
den" und vom Deutschen Kai serreich. der Weimarer Republik. der nalionalsozialislischen Schrek
kensherrschaft, der deutsche n Teilung und der nach 1989 erfolglen Wiederverein igung gepriigl 
worden. Nach der Belrachtung der Organisation und Rechtsslellung der GieBener Industrie- und 
Handelskammer seit 1872 - maBgebend fUr die Griindung war u. a. das preumsche Handelskammer
ge-selz van 1870. wobci GieBen als Mittelpunkt des wirlschaftlich riickstlindigen Oberhessen mit 
groBcr Verspiilung nach Mainz. Offenbach. Worms. Bingen und Darmstadl eine Handelskammer 
erhielt - werden die Verhaltnisse GieBens und Oberhessens vor der Kammergriindung in den 
Anmngen der Induslrialis ierung analysien . GroBe Bedeutung fUr das GroBher,wgtum Hessen-Dann 
Sladt hatte desse n 1828 erfolgler Beilriu wm preuBisc hen Zollsyslem. In der Folgezeil profilienen 
GieBens Handel und Gewerbe von der voran sc hreitenden Verkehrsentwicklung und -planung. die vor 
allem vam Ei senbahnbau besl immt war. Ein Opfer dieses Prozesses war di e frii her norierendc 
Lthnschiffahn . die den AnschluB an das Industriezeilalter verpaBte. Wie andernorts wurden seil den 
1920er Jahren das Automobil und der damit verbundene modernere SlraBenbau wichtige Fakloren 
des Verkehrswesens. wahrend der in Angriff genommenc Liniennugbelrieb au f dem Aughafen 
GieBen wegen des geringen Interesscs der heimischen Winschaft eine Episode blieb. 

Der vor allem mil dem Finnennamen Rinn & Cloos verbundenen. im GieBener Raum bltihenden 
Tabak- und Zigarreninduslrie iSI ein eigenes Kapi\el gew idmet. Die Juden im GieBener Kammerbe
zirk engag ienen sich Uberproponional im TextilgroB- und -e inzelhandel . Auch im Privalbanken
bereich nahmen sie eine fUhrende Slellung ein . Die von ihnen ausgehenden vielmltigen winschaft li 
chen Impulse fanden in dcr Tatigkeit der Industrie- und Handclskammer ihren Niedersch lag. wovon 
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sie nach 1933 vollstandig ausgeschlossen wurden. In mehreren Einzelbeitragen wird dem EinfluB der 
Handelskammer auf das Wirtschaftsleben der Region von 1914 bis heute nachgegangen. Das eher 
statisch gepragte Bild dieser Einrichtung wich nach 1918 einem ProzeB der .. Politisierung". Nach der 
Katastrophe des Dritten Reiches nahm die Kammer aktiv am wirtschaftlichen Wiederaufbau der 
Region Oberhessen teil. lhre Tatigkeit in der Nachkriegszeil kann unter dem Aspekl .. Kontinuital und 
Neubeginn" gesehen werden. Probleme bereileten vor allem die unterschiedlichen gewerblichen 
Strukturen in den einzelnen Teilen des Kammerbezirks. wofiir die Lage im Vogelsberg ein Beispiel 
bietet. Auch mil der veranderten Branchenstruktur muBte und muB sich die Kammer konstruktiv 
auseinandersetzen. Insbesondere die Entwicklung und Entwicklungsperspektiven des GieBener Ge
schiiftszentrums stetlen sie vor neue zukunftsorientierte Aufgaben. 

Stefan Hartmallll 

Va nj a. Chrislina (Hrsg.): Heilanslall - Sanatorium - Klinikcn . 100 lahre Krankenhaus Weilmlinster 
1897- 1997. Kassel 1997.240 S .. zahlreiche Abbildungen. (Hislorische Schriftenreihe des Landes
wohlfahrtsverbandes Hessen. Quellen und Studien Band 4) (ISBN 3-89203-036-7). 

Das Buch ist eine Zusammenstellung inhaltlich breit gef<icherter Artikel. die Einblicke in die vielen 
Veranderungen des Krankenhauses geben. einzelne Aspekte genauer beschreiben sowie die heulige 
Situation der Klinik mit dem differenzierten Behandlungsangebot darstellen. 

Das Krankenhaus Weilmlinster wurde wegen sliindiger Oberbelegung der Irrenanstallen Eichberg 
(bei Eltville) und Frankfurt geplant und gebaut. Die daraus folgende Belegung der Klinik vorwiegend 
mit chronisch psychisch Kranken und Aufnahmepflicht fUr Straffallige mil psychi scher Erkrankung 
fUhrten zu schlechtem Ansehen der An stalt. Der niedrige soziale Status der meislen Anstaltsinsassen 
tal ein libriges. der Klinik den Charakter eines .. Annenhauses" zu geben. Die weilere Enlwicklung 
zeigt Unterversorgung und erhohte Sterblichkeit im Erslen Weltkrieg. Umwandlung in ein Lazarett 
und schlieBlich 1921 Umwandlung in ein Volkssanatorium. 

In einem Artikelliber diese ,.Kuranstalt" flir Erwachsene und Kinder. auch mit Tbc, werden neben 
dem Alltagsleben dort auch Diskriminierung und Ausgrenzung psychisch Kranker deutlich. Ein 
anderer Beitrag Uber FOlografien der Kranken verdeutlicht Zusammenhange zwischen Merkmalen 
der Bildgeslaltung und dem Zweck der Bi lder (Lehrmaterial. UnterstUlzung der Ordnungspsychiatrie. 
Aussonderung). Ein ausfiihrlicher Artikel befaBt sich mit der Baugeschichte des Krankenhauses. in 
der die Oberlegungen der Planer liber die Funktion des Gesamtkomplexes bzw. der einzelnen 
Teilbereiche deutlich werden. Anderungen in der Belegungszahl. der Nutzung oder veranderte 
therapeutische Konzepte zogen zwangsHiufig entsprechende bauliche MaBnahmen (Neuer
schlieBungen. Umbaulen) nach s ich. 

Besonderes Anliegen des Buches. das sich in der Ausflihrlichkeit dieses Abschniues spiegelt. ist es. 
liber die in der nationalsozialistischen Zeil begangenen Verbrechen an psychisch Kranken zu infor
mieren. an denen die Landesheilanstalt Weilmlinster als Zwischenlager nach Hadamar beteiligt war. 
Aber auch Oberbelegung ... SparmaBnahmen·· (gezielter Nahrungsenlzug), Zwangssterilisierungen. 
MiBhandlungen sind in diesem Zusammenhang zu sehen. 

Ein Mahnmal erinnert an die Opfer. 
Das ab 1946 eingerichtete Kindersanatorium ist Thema eines weiteren Beilrags - in der Nach

kriegszeit waren viele Kinder unterernahrt und an Tbc erkrankt. Diskrepanzen in offiziellen Darstel
lungen und personlichen Berichten werden deutlich. Mit zunehmend besserer Versorgungslage und 
neuen Medikamenten reduzierte sich der Bedarf an derartigen Einrichtungen immer mehr. 

Ab 1963 wurde Weilmlinster wieder zum Psychiatri schen Krankenhaus umgebaut. Seitdem fand 
eine fortlaufende Spezialisierung statl. 

Der letzte Teil des Buches beschaftigt sich in mehreren Artikeln mil den Veranderungen, die sich in 
den letzten lahren ergeben haben. So werden die an die pflegerischen Mitarbeiter gestelllen Anforde
rungen durch neue Aufgabenfelder verdeutlicht. die sich auf die fachliche Ebene wie auch auf den 
Umgang mil einer neuen Klientel beziehen. Die Aufgabenbereiche und Moglichkeiten der Heilpad
agogischen Einrichtung. der Klinik fUr Psychiatrie und Psychotherapie, der Neurologischen Klinik -
die besonders ausgebaut wurde - sowie der Klinik fUr Stimm- und Spracherkrankungen werden in 
einzelnen Beitragen dargestellt. so daB das heutige differenzierte Angebol der Klinik Weilmlinsler 
deutlich wird. 
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Ein Artikel aus der Sicht der Verwa[tungs- und Wirtschaftsabteilung sowie eine zusammenfassende 
Betrachtung der letzten [00 Jahre vervoll standigen den Band. Die chronologische Obersicht und der 
Lageplan bedeuten eine erfreuliche Erganzung. 

Abgesehen von ein igen vielleichl z.u fachspezifischen Ausnahmen isl das Buch durchgangig 
anschaulich und konkrel geschrieben. was sich wohhuend auf die Lesbarkeit auswi rkt und das 
Interesse des Lesers wachhiill. 

Kerke Sumek 

B 0 c k . Alfred: Hausierer. Roman. Mit einem Anhang von Erwin Leibfried (= Alfred Bock. Gesam 
melte Werke, Bd. 3). Dr. Wolfram Hitzeroth Verlag. Marburg 1994, 171 S . 

. .Es war im Spatherbst des Jahres 1892," Mit diesem Satz beginnt der Roman .. Hausierer'·, den 
Alfred Bock - der wohl bedeutendste hess ische Heimatdichter seiner Generation - zwei Jahre vor 
se inem Too im Jahre 1930 vollendete. Der Roman, dessen bislang unpubli ziertes Manuskript im 
Deutschen Literaturarchi v in Marbach lagerte. handelt dort, wo der GieBener Aulor (Jahrgang 1859) 
sich gut auskennt. in seiner naheren oberhessischen Heimat. Einige der erwlih nten Ortsnamen muge n 
dies ze igen: Al sfeld , Bad Salzhausen, Betze nrod. Fritzlar, GieBen. Hersfeld. Homberg. Kirchhain. 
Nauheim. Schweinsberg. die Wetterau . Willingshausen oder WOlfersheim. 

Ocr Roman spieJt kurz vor der Jahrhundertwende. Wie man den wirklichkeitsgetreuen Schildcrun
gen Bocks entnehmen kann. war die "gute alte Zeit" anscheinend doch nicht so gut wie immer wieder 
behauptet wird. Im Vogelsberg jedenfall s herrschte biltere Armut. Auf diesem Hintergrund entfahet 
der Autor die Geschichte seiner Helden: des Heinrich Wehrum und seiner Frau Lene. die :IUS 

unbegliindeter Eifersuch t das Haus anzi.indet. als Brandsti fteri n in Rockenberg ins Gefangnis kOlllmt. 
nach ihrer Entlassung wiedcr zu ihrem - zwischenze itl ich gcschiedenen - Ehemann zuriickkehrt und 
wider Erwarten in den Kreis der Familie aufgenommen wird. Hei nrich und Lene heiraten noch 
ei nmal. Insofern ist " Hausierer" nicht nur ein Roman krankhafter Eifersucht. sondern auch ein 
Exempe l der Treue . die auch in schl echten Tagen nicht bricht. 

Neben dem Hohenlied der Partnerschaft und der Verzei hung erzahlt Soc k vollcr Lokalkolorit. wie 
die annen Vogelsberger Bauem am Ende des 19. Jahrhunderts durch ErfindungsreichlUm und 
Eigeninitiative ihre schwierige Lage verbessem: Sie fe rtige n Holzrechen und gehen damit hausieren. 
Wie andere Werke des Autors ist auch dieses voller Redensarten und Sprichworter ( .. Sic ist das 
TotschieBen net wert": .. Die Man nsleut' s ind all' mit einer Kreid ' gestrichen"). die glingige Vorurteile 
transportieren oder Erfahrungen aussprechen. die zum Grundbestand europlii scher Weltsicht gehu
ren: "Wann der Wage n am besten ftihrt. flillt ein Rad au s". 

Bei der Einordnung des Romans ist Erwin Leibfried zuzustimmen. der in seinem Nachwort darauf 
hinweist. daB es sich beim .. Hausierer" einerse its um einen historischen Heimatroman handelt . der 
den Hohen Vogelsberg und seine Probleme urn die lahrhu ndertwende darstell1. andererseits urn eincn 
klassischen Roman , der zum Bestand des Unverganglichen ziihlt: wei l er Probleme behandelt . die oft 
noch immer die unsrigen sind. Insofern ist der kurzweili g geschriebene und leicht verdauliche Roman 
iiber eini ge sozialgeschichtl iche Aspckte hinaus auch gegcnw:irti g durchau s noch aktuell . 

Huberr Kolling 

Bra u n e i s. Wolfram: Verzeichnis der Voge larten im Wcrra-MeiBner~ Kre i s Illit den Angaben zum 
Gefahrdungsgrad. Witzenhausen 1997 (Schriften des Werratalvereins Witzen hausen. Heft 34). 112 S .. 
fester Ei nband. 25.- OM. 

Der leicht barocke Titel des hier anzuzeigenden Bandchens aus der Schriftenreihe des Werratal
vereins nennt den Kern der Darstellung. Die von Wolfram Brauneis gewiihlte Gli ederung ist einsich
tig: sie gruppiert enzyklopiidisch von im Werra-MeiBner-Kreis versc hollenen iiber bedrohte. stark 
gefahrdete. gefahrdete. auf der Vorwarnli ste genannte sowie ungefahrdete Brutvogelarten. wobei jedc 
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Vogelart einzeln mil ihren Brutgebieten und -besonderheiten vorgestellt wird. Dazu kommen Hinwei
se auf Ort und Zeit von Beobachtungen und deren Haufigkei t. Immer beigegeben sind - oft recht 
massive - Hinweise auf die Mogli chkeit und die Notwendigkeit des (staatl ichen. behOrdlichen) 
Schutzes der betreffenden Biotope bzw. Warnungen vor PflegemaGnahmen. Ei ngriffen der an der 
Natur teilhabenden Offentlichkeit. ackerbaulichen Storungen usf. Damit ist der wesentliche Zweck 
dieses klug gemachten Bandes deutlich: Er ist ein Handbuch flir alle. die im Bereich des Werra
Meifiner-Kreises (und kei nes falls nur dort!) Entsc heidungen treffen liber Landschaft. und flir alle 
diejenigen. die glaubhaftes. exaktes Material bcnotigen. urn bchOrdlichen und privaten Eingriffen in 
die Landschaft entgegenzutreten. 

Anregend fUr alle an diesem Thema Inleressierten sind die mutigen AnstOI.\e. "mogliche zukli nftige 
Brulvogel" an zusiedeln (5. 91 ff.). darunter Schwamnilan. Kornwei he. Zwergfliegenschniipper und 
sogar das 1iul.\erst seltcne Blaukehlchen. Ich bin traurig und skeplisch zugleich. aber solche Untemeh
mungen h1itten erst dann eine Chance. wenn der allj1ihrliche millionenfache Mord an unseren 
Zugvogeln in Malta ein Ende finden konnte. Aber cs gibt ja das internationale Gesetz der "Nichlein
mischung in innere Angelegenheiten" der Staaten. und deswegen werden die maltesischcn . .sportler'" 
wei ter ballem. leimen. mit Netzen fangen. Ich las einmal. in einer Zugperiode Mtte man "mehr 
Blaukelche n getote\. als in Nordrhein-Westfalen bruten". Ich fUrchte. im Werra-Meifiner-Kreis 
werden die Vogelfreunde noch lange auf die Bruten der O.a. seltenen Voge l warten mUssen. 

Ocr Band. der 186 Vogelarten vorstellt. ist als Arbcitsmalerial uneingeschrankt empfehlenswen: 
die drei Farbabbildungen sind ausgezeichnel. 

H ell/I//f B llnlleisfer 

L e i b. JUrge n I P a k . Mirko (Hrsg.): Marburg - Maribor. Gcographi sc he Bei trage Uber die Partner
sHidte in Deutschland und Slowenien (= Marburger Stadtschriften zur Gesch ichte und Kultur. Bd. 48: 
zugleich Marburger Geographische Schriften. Heft 126). Marburg: Rathaus- Verlag 1994. 282 S. 

In den Jahren 1968/69 vcreinbanen die SHidte Marburg an der Lahn und Maribor an der Drau die 
Aufnahrne freu ndschafH icher Kontakte. worni t sie zugleich di e Grundlage fOr eine Stiidtepartner
schaft - die erste zwischen einer (darnals) jugoslawischen und einer deutschen Stadt Oberhaupt -
legtcn . Neben einer Rei he kulturcl lcr Vcranstallungen crschien 1994 anliifilich des 25. Jubiliiums der 
gemeinsamen Tiitigkeit bcidcr St1idte das Buch .. Marburg • Maribor". das aus der Zusammenarbeit 
zwischen den Geographen der beiden Universitii ten entstanden ist. In jeweils zehn Einzelbeilragen 
werden von beiden Stiidten unler anderern die naturgeograph ischen Faktoren. die historische und 
riiu mliche Entwicklung. die Riichennutzu ng und funktionale Grobgliederung. die wirtschaftliche 
Situation. die Bevolkerungsentwicklung und -struktur. die Ahstadtsanierung. die Verkehrs
problematik sowie die Bedeutung des Fremdenverkehrs und der Uni versi tiiten vorgestellt . Neben 
zah lreichen Tabellen und Graph iken wi rd der Text im Anhang durch jeweils zeh n Schwarzwei8fotos 
von Marburg und Maribor ergiinzl. 

Da die Partnerschaft in erster Linie auf der Namensg lcichheit beider Stiidte bcruht und wm Teil 
auch pol iti sch moti viert war. haben die Herausgcber auf einen stadtgeographi schcn Vergleich. wenn
glcich cs zwischen Marburg und Maribor eine Reihc von geographischen. historisc hen. 6konomi
schen oder demograph ischcn St rukturen gibt. di e einc verglcichende Betraduung erlaubt hiinen. 
bewul3t verzichtet. Die Darstellung erfol gt in zwe i separaten Tei len. die jedoch eine identische 
Gliederung aufweisen. Danebcn habcn die AulOrcn vcrsllcht. mit Hi lfe von teilwcise ahnlich konzi 
pienen Tabcllen. Kanen und Diagrammen die Gemeinsamke iten und Untersch iede beider Stadte zu 
veranschaulichcn. 

Die infonnati ve Publikation. die zugleich in slowcnischer und deutscher Sprache erscheint und auf 
wissenschaftl ichcm Gebiet ein konkretes Beispiei fOr ein gclungenes Projekt der Stadte- und 
Un iversitatspartnerschafl dnrstel 1t . dUrfle vor allem flir die BUrger der bcidcn Stiidte von In teresse 
sein. die liber die geog raphi schen Fragestellungen der Partnerstiidte bzw. deren rau mbezogcncn 
Probleme etwas mchr wi ssen wollen als das. was man liblichcrweise im Rahrncn eincs Besuchspro
gral11ms erfahrl. 

H llherf Kolling 
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Aullerhessische Themen 

Se h i.i ti e, Leopold (Redaklion): Ocr Drc illigjahrige Krieg und def Alltag in Weslfal en. Que llen aus 
dem Slaatsarchiv Mun ster. Mun ster: Selbslverlag Nordrhein-Westfali sches Staatsarchi v 1998 (Reihe 
c: Qucll en und Forschung~n Bd. 43). 355 S .. fest geb .. 30 .- OM. 

Mil dem hier angezeigtem Band legen die Slaalsarchive van NRW eine oach modemen Editions
kriterien ausgebreitcte Dokumentensammlung vor. die auch flir die hessische Forschung cin 
Desideral sein . lange Wege eriibrigen und vicle ncue Anreize bielen dorflc. 

Die Ausgabe. die aur altere Plane zUrUckgeht (s. S. 2). erinnen an die in Weslfalen besonders 
schmer.d ich erl ebtc Kri egszeil und an den va r 1350 geschlossenen Frieden svertrag. Du def Krieg 
selbst in seinen politi schen Wirren weitgehend erforscht ist. interessiert den Rcdaktcur der Dokumen
tensammlung ..insbesondere der wirtschaftliche und soziale Himergrund des Krieges, se ine AbMn
gigkeit VDn Ressourcen, von der verfassungs- und der verwaltungsmaBigen Organisation beslimmter 
Lnndschaften und seine RUckwirkung auf alle di ese Gegebcnhciten". Nach diesen Prinzipien werden 
insgesamt 154 Urkunden - Uberwiegend sparsam, aber ausreichend interpretiert - dargebolcn. Das 
herausgebende $Iaalsarchi v MOnster legl dabei Wert auf eine groBe ThemenfUlle, um die Probleme 
des Lebens in einer kriegsgeschOllelten Region zu verdeutlichen. Dabei wird zugleich sichtbnr. daB 
manche Bereiche (Gcwerbe l .B.) durch Oberlieferte Urkunden sc hlecht doku mentiert sind . 

Zu dem au Bersl ntilzlichen Band gehoren eine erweitcrte Zeittafe l. ein Litcraturvcr.reichnis und 
l wei sehr detaillierte Indices ("Sachen··. "Personen". S. 3 11 - 355). weJchc den sichcrcn Zugriff auf 
dic abgcdruckten Urkunden unler schr verschiedcnen Gesicht spunkten erlauben. Obwohl die 
Urkundcnauswahl auf das Bczug.~gc bie t dcs Bnndes konzenlri ert ist. weisen die Slichworlregister 
auch hess ischen Lcsern den Weg zu zahlrcichen hi stori schen Fakten und Personen (vgl. z. B. allcin die 
Stichworte zu ,.Hessen"). 

Ein wichtiges Arbeils- und Rcfercnzbuch. 
He/mill Bllrmeister 

Malerisches Album der T h ti r i n g i s c h c n Ei s e n b a h n von Halle Ubcr ... Erfurt ... bi s an die 
Kurhess ische Grenze (Weimar: Voigt 1850) . Reprint Bad Langensal za: Rockstuhl 1997. 64 S .. 24 
Abb .. I Korte, geb., DM 39,80 (ISBN 3-929000-87-3), 

"Dcr Hallcslcllc Herleshausen gegenUber erheben sich dic Ru inen der Brandenbu rg mi l ihren 
hohcn TUrmcn ... hart am Ufer dcr lisch- und bes. aalreichen Wcrra" heiBI es Ulll 1850 in dcr erslen 
Beschrcibung einer Eisenbahnf:lhn von Hallc Uber Weimar und Eisenach bis oach Gerstungen. wo die 
Strecke mit der Friedrich-Wilhelms- Nordbahn zusammengefti hn wird . Der Autor bJeibt leider ano
nym. Dcr Verleger widmet die Schrift dem Grafen von Keller, dem Vorsilzendcn des Vcrwaltu ngsra
;es der ThUringischen Eiscnbah n. eincm der Wegberciter des Ei senbahnbaus in Thtiringen in dank ba
rer Anerkennung im Namen des rci senden und handeltrcibcnden Pu blikums. Das Btichlein im Formal 
14 x 2 1 cm gliedert sich in zwei Tcile. In seinern Reisejournal bcschrcibl cin Touri st die " rnerkwti rdig
slcn Punkle der Bahn": $tiidlc und Sehenswtirdigkeiten entlang der Slrecke, Schonheiten der Land
schaft. ilJustriert durch ze ilgcnossischc Zeichnungen. Zusiilzlich wird ei ne Auswah l deT damals 
bekannlcn, wei terftihrenden Literatur aufgeftihrl. Ein Obcrbeamtcr der Bahn liefen cine umfangrei
che tec hn ische Besc hreibung de r Eisenbahnl inie: Bauwerkc. Erdarbe iten. Oberbau . Belricbsmiuel. 
Personal. Baukapital: so war die Errichtung der Strecke ursprtinglich mil 9.8 M io Talern vcranschlagl 
worden, die talsachlichen Koslen be liefen sich jedoch aut" 13.36 Mio Talcr. Eine be igcftigle Karte 
vcrdcutl kht den Strecken verlauf und zeigt die Hohcnprofi lc auf. 

York-Egbt'l"t KOlli~ 
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Ne u h a u s . Siegmar: Hundert Jahre Elektroenergie in WestthUringen. Ein Beitrag zur Geschichte 
der 6ffentlichen Elektrizitatsversorgung, Ootha: Perthes 1997, erschienen in der Re ihe : ThUringen 
unter der Lupe. 88 S. mit zahlr, Abb .. geb .. OM 29,80 (ISBN 3-623-00745-5 ). 

Das Zei talter der Elektroenergieversorgung begann in Nordhessen und Wesuh Uringen in den 
Jahren zw ischen 1890 und 19 10. Die Publikation aus def Feder eines Lld. lngen ieu rs der 
Energievcrsorgungsbclri ebe Gotha behandclt die Geschichte der Elektrifizierung in der west
thUringischen Nachbarreg ion Eisenach-Gotha. wobei allerdings auch das v. Scharfenberg'sche 
E-Werk in Wanfried Berticksichtigung findet . da es se il Anbeg inn mi! dem Raum Treffurt verbunden 
ist. Ahnliches gilt weiter sUdlich fUr die Wintershall AG: und umgekehrt bezog man im SUdringgau 
Strom aus ThUringen. Die Chronologie der Entwick lung wird in fo lgenden Abschnitten geschildert : 
Beginn der Elektrizitatsversorgung im Raum Gotha-Eisenach: Aufbau der ersten Gleichstrom
zentralen : d ie Inbetriebnahme der ersten Drehstrom-Kraftwerke ; die Emwicklung der Energiewirt
sc haft im Raum Gotha-Eisenach von 1925- 1952; die Entwicklung def Energiewirtschaft im 
Energieversorgungsbetrieb Gotha von 1953- 1990; die Umslrukturi erung der Energieversorgung 
nach 1990. So erfahrt man also u. a .. wann und unter we!chen Bedingungen die Versorgungsnetze 
entstanden sind. wann einzel ne Orte an das Oberlandnetz angeschlossen wurden und aus we!chem 
Kraftwerk die Versorgung erfolgte. wie Kraftwerke gefahren werden und liest von Ursachen der 
Betriebsst6rung. Zahlreiche Abbildungen veran schaulichen den Text. Literaturhinwei se und ein 
Onsreg ister schlieBen die AusfUhrungen ab. 

York-Egbert KOllig 

!ch danke henlich Herrn Or. Kurt Freytag fUr die Korrektu r der Rezensionen. - Bu. 

302 


	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302

