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Besprechungen und Anzeigen 
Zusammengestelh von Robe rt F r ide r ici 

LANDESKUNDE 

Nordlles s en . Kurhessen - Waldeck
Fulda. Gesamtred.: Kurt FUrer = Mono
graphien deUfsdfer Wirtsdtafrsgebiete, 
Bd. 6 (Old'Hburg: S,.lliHg 1956) 260 S. 
mlt Abb. 4° Hlw. OM 12.80 

Der 6. Band def .. Monographien deutscher 
Wirtschaftsgebiete" umfaBt Nordhessen. 
dessen Wirtsmaft in den Industrie- und 
Handelskammern Kassel und Fulda organi
sie rt ist. Untet Nordhessen ist dabei def Re
gierungsbezirk Kassel IU verstehen. histo
rism gesehen das ehemalige Kurfurstentum 
mit dem ehemaligen Furstentum Waldeck 
und dem friiheren Furstbistum Fulda. 

In drei ausfiihrlichen Absdmitten gehen 
die Mitarbeiter auf Landschaft. Kultur und 
Wirtschaft des nordhessischen Raumes ein. 
Naturgema6 bestreitet dabei das Kapitel 
uber die Wirtschaft. das den hohen Lei
stungsstand aller nordhessischen Wirtschafts
zweige eindringlich. vor Augen fuhrt . den 
gro6ten Teil des Bandes. Die Unterkapitel 
- Landschaft. Geschichte der Teilgebiete bis 
zur heutigen Zeit ; Entwicklung des kuIturel
len Aufbaus (Museen. Theater, Universitat 
Marburg. Wissenschaft, Dichtung und Mu
sik); Land- und Forstwirtschaft, Handwerk. 
Industrie. HandeI. Verkebr usw., denen sich 
ein erganzender Text zu den Bildbeitragen 
ansmlieBt - si nd von berufenen Fachleuten 
geschrieben. 

oer Band ist, wie aus dem Vorwort des 
Herausgebers hervorgeht, als eine Art Weg
weiser gedacht fur aUe. die in In - und Aus
land Wirtschaftsbeziebungen zu Hessen 
unterhalten. das Land nur Hiichtig ode r gar 
nicht kennen, ihm aber au6er wirtschaft
lichen auch andere Interessen entgegen
bringen oder dafur aufzuschlieBen sind. 

Man will das durch die Form der Bild
monographie errekhen. In unserer sdmell-

Iebigen Zeit scheint das de r sicherste Weg 
zu sein. beim Betrachter .. anzukommen". 
und der Kurze und Bequemlidtkeit wegen 
von vielen bevorzugt zu werden. Zu dies em 
Zweck ist das Werk mit einem hervorragen
den Bildmaterial (groBformatige Aufnah
men I) ausgestattet. das einen vo rzuglichen 
Oberblick gibt und sicher zu weiterer Be
schaftigung mit unserem weitgehend un
bekannten Nordhessen anregen kann. 

Die Wirtschaftsmonographie ist nimt fUr 
den Historiker gedacht. Doch ze igen die ge
smichtlimen Vorbemerkungen und das er
freuliche Ei ngehen auf die historische Ent
wicklung auch bei der Behandlung einzelner 
Wirtsmaftszweige wieder einmal deutlich. 
daB man die Wirtschaft eines Gebietes nicht 
allein von ihrem derzeitigen Stand aus be
trachten darf, sondern daB zu ihrem tieferen 
Verstandnis nur uber die geographischen und 
historischen Grundlagen der Landschaft vor
zustoBen ist. DaB die alten Standortbedin
gungen nicht mehr uberall gegeben sind und 
besonders nam dem zweiten Weltkrieg 
anderen Platz gemamt habeD. ande rt kaum 
etwas daran. 

Der Band ist fur die Zeitgeschichte Nord
hessens und fUr den Wirtschaftshistoriker 
eine Fundgrube. Er sieht hier. erganzend zur 
politischen und Kulturgeschidue, das gegen
wartige Stadium der nimt weniger wichti
gen wirtschaftsgeschichtlichen Entwicklung 
und fi ndet ein reidthal tiges Material. das 
ihm auf ande rem Wege nimt so bequem ge
boten wird. und auf das er sicher dankbar 
zuriickgreifen wird . 

Vielleimt ware in einer Neuauflage, die 
wir dem Band gern wunsmen. die "Erbe
bung" Landgraf Wilhelms VIII. in den Kur
fUrstenstand (S. 25) ruckga ngig zu mamen. 

Wilhelm Engelbach 
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WaIter Sc llrader : Die wledererste
hende Gropstadt Kasser. VeriiJlderungeH 
deT ErscheiHuHgsf orm ulid des WlrkuHgs

bereichs. gezefgt am Vergleich VOH Vor
Ulid Nadtk,iegssituarfoH . Geo&,. Disser
tatiolf (Ma rbu rg 1956). 

Die durch den Krieg so sta rk zerstorte Stadt 
wurde wahrend des Wiederaufbaus syste
matisch untersudtt. und zwar immer im Hin
blick auf die Vorkriegssituation. Bei diesem 
Vergleidt konnten die Bedingungen erkannt 
werdeD, auf denen die groBstadtisdte Ent
wicklung beruht. Aus den vier grundsatz
lichen Kapiteln im ersten Ten der Arbeit 
(Lagc def Stadt S. 14-30; der Verkehr 
S. 31-61 ; die Wirtschaft S. 62- 94; die Be
volkerung S. 95-108) laBt sim folgendes 
entnehmen : 

Kassel licgt topographisch gfinstig im 
Mittelpunkt eines Talbedcens, in dem sich 
seit alters die Ost-West- und Nerd-Sod
Verkehrswege diagonal kreuzen. Die gUn
stige Verkehrslage wird jededt durch tepe
graphisme Hindernisse in unmittelbarer 
Nachbarsmaft der Stadt gehemmt, se daB 
die Verkehrsgunst des nordhessischen Durch
gangslandes nimt eindeutig auf Kassel fest
gelegt ist. AuBerdem wirkten sim smon 
beim Ausbau des modern en Verkehrsnetzes 
die frfiheren territorialstaatlichen Verhalt
nisse gerade fUr Kassel ungUnstig aus. Die 
zentrale Lage innerhalb Gesamtdeutschlands 
kommt seit Errichtung der nahen Zonen
grenze nimt mehr voll zur Geltung. Trotz
dem ist der Fernverkehr aum nach dem 
Kriege die wimtigste Voraussetzung fUr die 
Kasseler Wirtsmaft, deren Eigenart eine 
Verfledltung mit Wirtschaftsgebieten be
dingt, die weit au6erhalb des unmittelbaren 
EinfluGbereichs der Stadt liegen. Allerdings 
sind gerade dort fast alIe Bedingungen fUr 
die Energieversorgung der Stadt gegeben , 
und der Bedarf an Grundnahrungsrnitteln 
fUr die groGstadtische Bevolkerung kann 
weitgehend aus dem Lebensmittelaufkom
men der Umgebung gededct werden. Das 
AnschwelIen der Einwohnerzahlen und die 
sprunghaften Veranderungen wahrend des 
Krieges und danach lassen ebenfalls die 
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Sonderstellung der GroBstadt erkennen (vor 
dem Vernimtungsangriff am 22. 10. 1943: 
22 S 694 Einwohner,danach nur nom 113 772 ; 
beim Einzug der Amerikaner im April 1945 : 
71 209 Einwohner, zu Begi nn des lahres 
194 6: 127 %8 und Ende 19S 0 : 162132). 
Die starke Bevolkerungszusammenbal1ung 
zu Beginn des Krieges ist zwar mit auf zeit
bedingte Umst ande zurfickzufU hren (Ru
stungsverlagerung), doch wirkt sie sich nach 
dem Kriege weiterhin aus, weil die Bevolke
rung wegen der plotzlidten und umfassenden 
Zerstorung vorwiegend in der naheren Um
gebung ZufIucht suchte und dort auE die 
Dauer hine Lebensmoglichkeit fand. DaB 
die Stadt bevolkerungsm5Big langst Uber 
ihre Umgebung hinausgewachsen ist, beweist 
aum die hohe Zahl der in Kassel aufgenom
menen Flfichtlinge. Die Auseinandersetzung 
zwischen aiteingesessenen Elementen und 
modern en, von auGen kommenden Impulsen 
gehort genauso zu den Voraussetzungen der 
gegenwartigen GroBstadt wie die Entspre
mung von natfirlicher topographischer Lage
gunst und immer wieder zu erwerbender be
vot%ugter Stellung im Fernverkehr. ven 
natfi rlidten Wechselbeziehungen zur un
mittelbaren Umgebung und der Schaffung 
von Erganzungs raumen fUr die Kasseler 
Spezial- und Veredelun gsindustrien mit 
hohem Export in fast alle Teile der Welt. 

Durch die Untersuchung der raumlichen 
Erscheinung der Stadt (S. 109-176) im 
zweiten T eil der Arbeit wurde die Struktur 
des st5dtischen Organ ismus erfaBt und durch 
die Untersuchung der Umgebung (die von 
Kassel bestimmte Umgebung S. 176-204; 
Kassel als zentraler Ort S. 20S-222) der 
unm ittelbare Wirkungsbereich festgelegt 
(Abgrenzung des Einnu6bereichs S. 223 bis 
22 8) . Dabei zeigten sich wesentliche Unter
schiede zur Vorkriegszeit. So verfUgt die 
Stadt heute Uber ein Verwaltungs- und Ge
sdt aftszentrum, das durch weitgehende 
Wohnleere gekennzeichnet ist gegenUber der 
gro6ten Bevolkerungsdichte vor dem Kriege. 
AlIgemein ist eine starkere raumlkne Tren
nung der stadtischen Funktionen zu beob
achten, seitdem durch den planmaBigen Wie-



deraufbau der Innenstadt die Phase det zeit
weiligen Dezentralisation uberwunden ist. 
Die neugcschaffene. das Zentrum umlau
fende Ringstra8e entlastet die Innenstadt 
vom Durchgangsverkehr, ohne sic davon 
auszuscblieSen. Das Hauptwohngebiet deT 
Stadt hat sid! nam Westen verschoben und 
ist dUTch geschlossene und hochgeschossige 
Bauweise aus den ubrigen Wohngebieten 
herausgehoben. In ihnen ist deT Wiederauf
bau dUTch weitraumige und niedrige Bau
weise gekennzeichnet. und er benutzt vor
wiegend hisher siedlungsfreie FlameD zwi
smen den radial von deT Stndt nam auBen 
vorgeschobenen Vorortcn . Die Wiederher
stellung det beiden groBen Parkanlagen 
zcigt das Bestreben. deT Sudt als Fremden
anziehungspunkt erhohte Geltung %u ver· 
sdlaHen. In der naheren Umgebung ist der 
EinOuB der Stadt verstarkt worden. bedingt 
durch die Evaku ierung groBer Bevolkerungs· 
teiIe (Erhohung des Arbeiterpendelverkehrs. 
Intensivierung des Nahverkehrs). Die wim~ 
tigen osrlichen Erganzungsgebiete sind der 
Kasseler Wirtschaft ganzlim entzogen. lm 
Fernbereich wirkt sich der verstarkte Ein
fIuB Siidhessens aus. dessen Ohergewimt in 
Gesamthessen die nordlimen Bezirke in eine 
Endlage abddingt. 

So ergiht sien folgender Sadtverhalt 
(Kassels besondere Eigenart S. 229-224) : 
DaB sien gerade in Kassel Industrie in gro
Berem AusmaB entwid:elte. den ortlimen 
Schwierigkeiten zum Trotz. heruht auf der 
gunstigen Verkehrslage der Stadt und auf 
der Vorzugsstellung. die liie sien im Laufe 
der Gesmichte als einziger groSerer MitteI· 
punkr bis zum Beginn der Industrialisierung 
erworben hatte. Urn genugend Industrien 
herheiziehen zu konnen. muB sich die Stadt 
wegen der Engraumigkeit ihrer Umgebung 
auf jede Weise iiberregionale Bedeutung zu 
verschaffen suchen. So liegt die Eigenart der 
Stadt gerade in ihrem doppeIten Wesen he
griindet. einmal als Industriestadt. insofem 
namlich die Industrie das Riid:grat ihrer 
Wirtsdtaft bildet. zurn anderen aber auch 
als KongreBstadt. insofern die besondere 
Eignung dazu Kassel gesamtdeutsche Gel
tung versmafft und es von der Umgebung 
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unabh angiger mamt. - Der Arbeit sind 22 
TabeUen.41 Karten und 18 graphisme Dar· 
stellungen heigegehen. W. S. (Selbstanzeige) 

Carl Waiter Ko eke I : Sdliefergebfrge 
1H1d Hessisdle SeHke IHfl Marb urglLahH 
= SallllH /ulfg ~ Geo 'oglsdl er Ful"er", 
Hrsg. v. F. Lotu. Bd. 37 (Berlfll-Niko
lassee: Gebr. BorHtrneger 195 8) V 1Il. 
248 S. HI . 28 Text(fgureu u. 2 Ta,. Geb. 
DM 12.-

Das Fehlen eines geoJogischen Fiihrers rur 
die Umgebung von Marburg wird seir lan
gem als dne groBe Lud:e empfunden. zuma! 
auch die geologi schen Spezialkarten - 50-

weit iiherhaupt vorhanden bzw. nom erhalt· 
lim - nicht mehr den heurigen Anspriimen 
genugen . Die geoJogisme Neuaufnahme ist 
seir rd. 10 lahren in Angriff genommen. 
ohoe allerdings smon ahgesmlossen zu sein. 
Ihre b isherigen Ergebnisse. z. T . nom un
gedruckt in Diplomarbeiten und Dissertatio
nen niedergelegt. erlauben es aber. die 
Grundziige des neugewonnenen Bildes zu 
entwerfen . Dieses umfa Bt den Raum von der 
ost-westlich gerimteten Unterlahn im S. dem 
ostlichen Westerwald im W. dem oheren 
lahn- und Edergebiet im NW und N. dem 
siidlichen KeIlerwald im 0 und im SO bis 
zum Vogelshergrand bei Alsfeld ausgreifend. 
Fur dieses Gehiet werden entsprechend dem 
neuesten Forschungsstand die stratigraphi
schen und tektonischen Verhaltnisse behan· 
delt. die zahlreiche neue Ergebnisse heka nnt
gehen und kartog raphism iIIustrieren . Der 
.. Fuhrer" wird dam it zum neuesten geologi
schen Lehrbudt der hehandelten landesteile 
Hessens. Diese Aufgabe erfiillt er um so 
mehr. als 29 gut durchgearbeitete Exkur
sionen aIs Wegweiser dienen . Dem tieferen 
Eindringen in die ein::elnen Prohleme zeigt 
ein ausfU hrlim es Litera turverzeienn is die 
notwendigen W ege. Hoffen wir. da8 dem 
geolog isch en Fuhrer durch die Umgebung 
von Marburg bald a hnliche Veroffentlimun· 
gen fUr andere Teile Hessens folgen. Sie 
werden nicht nur von der Fachwelt. sondem 
ebenso von dem wissenschaftlich interessier· 
ten Laienpublikum dankbar begrii8t werden. 

Kurt Scharlau 
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J 0 5 e p h Rut It er.' HeilHatgesdt ldlre des 
LaHdkreises Bri/OH (Munster.' RegeHsberg 
1956) 408 SeiteH ,"it 15 Abb. Ganz
leiHen DM 9.50 

Diese umfangreiche Kreisbesducibung gibt 
ein erstaunlich reichhaltiges und vielseitiges 
Bild einer landsmaft. die Dam Natur und 
Lagc Zll mchr als def Halfte zum FluGgebiet 
der Weser zahlt und damit durch die nattir
lichen Gegebenheiten cog in die Nachbar
smaft unseresArbeitsbereimes gchort. Namen 
wie Hallenberg, Medebadt und Marsberg 
bezeugen das eindringlich. Die groBen Fern
straSen der Fruhzeit. die so widttig fur die 
Kenntnis def altereD Geschichte Niederhes
sens sind. zichen durch den Kreis Brilon 
und werden ausfiihrlich (m it Kartenskizze 10) 
behandelt: Mainz- Frankenherg-Eresburg. 
K61n-Korbach- Kassel. Dazu geh6ren aum 
die groBen fruhgesmimtlimen Befestigungs
anlagen (Borbergskirmhof b. Olsberg, Bruch
hauser Steine, Eresburg). die neben unseren 
hessismen Anlagen immer wieder im Mittel
punkt der Diskussion stehen und hier aus
fiihrlkh besmrieben werden. Wenn aum der 
Verfasser nimt immer in der Lage ist, den 
Stand der Forschung zu ubersmauen (die 
Funde vom Borberg entstammen friihestens 
dem 11. lh.; auch die 1943 gedrud<:te Arbeit 
von HEINZ BEHAGHEL uber "Die Eisenzeit im 
Raume des Rechtsrheinismen Schiefergebir
ges" ist ihm unbekannt geblieben), so wird 
dom seine durm ein ausfiihrliches Register 
aufgeschlossene und mit einer 330 Titel um
fassenden literaturiibersimt vcrsehene Arbeit 
eine brauchbare Einfiihrung scin fur jeden, 
der sich mit der geschichtlichen bndes- und 
Volkskunde Hessens befaBt und nicht den 
Blid<: versmlieBt vcr dem, was gesmidttliche 
Oberlieferung unmittelbar jenseits des .. Zau
nes" der modern en Territorialgrenze nam 
Westfalen hin bietet. Wilhelm Niemeyer 

A/ugust] SCHoenwerk: Gesdtidtt
fiche HeiHHttkunde VOH Stadt IHid Kreis 
Wetzfar (Wetzlar: Pegasus-Verlag 1954) 

312 S. Iffit 14 KarteH lIud GruHdrissen 
sowie zaufreieileH Textz efdtnungen. Lw. 
DM 6.80 

Das Wetzlarer Land hat eine reime und 
vielfacb uber seine Grenzen hinaus bedeut-
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same Geschimte aufzuweisen. Die Grafen 
von Gleiberg und die staufische Reichsstadt. 
das Marienstift mit seinem kunstgeschicht
lich so aufschluBreicben Kirchenbau, die ver
wickelte Grenzlage zwischen den Nassauern 
und der vordringenden hessischen Land
grafschaft, das Reimskammergericht und die 
Leiden des JUDgen Werther, die Buderus
werke und die Leica - um nur einiges vom 
Wicbtigsten und zum Teil audt dem ferner
stehenden Laien Bekannten zu nennen. So 
ist es hodterfreulidt, daB sich einer der 
besten Kenner dies er Landsdtaft zu einer 
allgemeinverstandlichen Gesamtdarstellung 
cntsdtlossen hat. Schoenwerk hat sich ein
gehend Rechenschaft liber die Schwierig
keiten seines Vorhabens abgelegt, liber die 
Notwendigkeit, wissenschaftlich einwandfrei 
und trotzdem fUr den Nidttfadtmann zu 
schreiben. die groBen tinien der allgemeinen 
gescbichtlichen Entwid<:lung im Auge zu be
haIten und die verwirrende Menge der Ein
zelheiten zu sidtten, Aufgaben. die mit viel 
Sachkenntnis und Heimatliebe in Angriff 
genommen sind (warum aber der Verzicht 
auf volkskundliche AusfUhrungen, S. 268, 
fiir die Sch. doch der Berufene gewesen 
ware?). Der gegenwartige Forsmungsstand 
ist beriicksimtigt und nicht selten durch 
eigene Beitrage weitergefiihrt (die R6mer
hypothesen von C. METZ hatten wohl nom 
entschiedener abgewehrt werden k6nnen). 
Mit Recht hat Sch. darauf verzichtet, Quel
lenliicken durch Schilderungen auszufiillen, 
die aus ganz anderen Verhaltnissen entnom
men sind. Es widerspricbt dem sidter nidtt. 
daB schwer verstandlicbe Zustande und Er
eignisse der alteren Zeit dem Leser immer 
wieder durch allgemeinere Betrachtungen 
und Hinweise nahergebracht werden; daB 
bei der Erlauterung remts- und wirtsdtafts
gesdtichtlicher Verhaltnisse im allgemeinen 
eine konservative Einstellung bewahrt wird 
(Grafschaftsfrage u. dg1.), erscheint nidtt un
bedingt als ein Mangel, denn die Forschung 
ist in den meisten Fragen dieser Art nom 
viel zu sehr im FluB, als daB sie etwas 
wirklich gesidtert Neues bringen k6nnte. 
Die Darstellung ist fiiissig und anschaulich, 
namentlich wo es das oft so spr6de und 

• 
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dlirftig uberlieferte Quellenmaterial gestat
tet. wie etwa in dem Absmnitt liber Tile 
Kolup. den falschen Kaiser Oeider hat sich 
Sch. z. B. die gleiche Gelegenheit bei Goethe 
entgehen lassen ). Die Textzeichnungen von 
KLAUS GELBHAAR versumen das ErzahIte hin 
und wieder vorsichtig weiterzufuhren. 

Eine grundsatzlime Bemerkung sei in 
Anknupfung an den Buchtitel gestattet. Er 
verheiGt eine gesdtichtliche Heimatkunde. 
Im allgemeinen versteht man darunter doch 
wohl eine systematisch angelegte und irgend
wie nam 5amgebieten gegliederte oarstel
lung einer Landschaft aus geographisch
historische r Sicht. also etwa ein Gegenstlide 
zu dem o was strenger wissenschaftlich als ge
schichtliche Landeskunde bezeichnet zu wer
den pflegt. und wie es in frilherer Zeit die 
historisch-topographischen Landesbeschrei
bungen ( LANDAU, VOGEL. HESSLER. fUr den 
Wetzlarer Kreis selbst ABICHT) geliefert ha
ben. Sch. hat dagegen, auch nach Ausweis 
seines Vorworts. eine Heimatgeschichte 
sdtreiben wollen, also eine fortlaufende. 
liberwiegend chronologisdt bestimmte. wenn 
auch im einzelnen durch Sachgliederung auf
gelodeerte Darstellung. Fur die Geschichte 
Wetzlars selbst ist das kein Sdtade, zumal 
sie auf weite Stredeen den Lowenanteil der 
AusfUhrungen beansprudtt. Aber die Oar
stellung der Landschaft. aus der die Reichs
stadt herausgewachsen ist. die Entwicklung 
und die Verhaltnisse der Grafschaft 501ms. 
der hessismen und nassauismen Territorial
bezirke. sind erheblich schwie riger :zu uber-
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sehen. ganz abgesehen davon. daB das 
Gleidtgewicht sehr zu ihren Ungunsten ver
schoben ist. Manches haue wohl noch das 
Kartenbild ergnnzen konnen; die beiden 
Kreiskarten (5. 49 und 219) sind ein guter 
Anfang. reichen aber nicht aus. Wenn Sch. 
mit gewissem Redtt auf die mronistische Be
handIung der Einzelorte mit alien Details 
verzimtet, urn sich auf "das AlIgemeingiil
t ige in den dorAimen Zustanden" zu be
schranken (S.8). fragt man sich doch, ob 
nimt an irgendeiner SteJle. etwa im Anhang. 
eine Zusammenstellung der Kreisorte (am 
besten einschl. der 5.164 f. etwas unvermit
telt untergebrachten Wustungen. vielleimt 
aum der Ersterwahnungen S. 25 H.) mit den 
wimtigs ten Angaben uber ihre Entwiddung 
und ihre fruheren Verhaltnisse. also ein 
kleines. gar nimt unbedingt ansprudlsvolles 
Ortslexikon. gebracht werden konnte. Die 
stati stische Obersicht nach dem Stand von 
19 51 (5.301 f.) ist auch rur eine Heimatge
schichte etwas zu wenig. Sehr erwunscht 
ware bei dieser Darstellungsart audt ein 
Namenregister, :zumal fur die behandelten 
Orte; es ware vielleicht umfangreidt und et
was miihsam geworden. wiirde dem Leser 
aber dafilr manme Muhe ersparen und man
chen wichtigen, sonst leicht zu ubersehenden 
Hinweis vermitteln. Vielleicht lieGen sich 
solche und ahnliche Wunsme noeft einmal 
beriicksidttigen - bei einer neuen AuAage. 
die man dem Buche und se inem verdienten 
Verfasser gleidlermaBen wunschen darf. 

Claus Cram er 

VOR- UND FROHGESCHICHTE 

Joseplt B erglU(lIfH: Urgesdlldtte. 
Frultgeschicht e im ItessisdteH Ltmdes
museum Kassel (1956) 48 S .• kart. 
DM 2.50 

AnlaGlidt der am 14. April 1955 eroffneten 
standigen AussteUung vor- und frilhge
schichtlicher Altertumer un seres Arbe itsbe
reiches erschien dieser Fuhrer. der .. in kon
zentrierter Form den Inhalt der Ausstel
lung" wiedergeben 5011. oer Verf. hatte sim 

dabei die Aufgabe gestellt . .. am nordhessi
smen Fundmaterial den Ablauf eines groB
raumigen Gesmehens - etwa einer mitteI
europaismen Urgeschimte - sichtbar wer
den zu lassen ... . Die dabei angewandte Me
thode der Aufstellung der Funde in Verbin
dung mit bildhaften oarstellungen (Rekon
struktionen). Verbreitungskarten und Text
erklarungen ist nam Meinung des Verf. 
bisher in dieser durchgehenden Art noch 
nirgends zur Anwendung gekommen. 
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Aum def .. Fuhrer" verfolgt das gleiche 
ZieI. wobei begreiflimerweise def Text aus
fiihrlidter gehalten werden muBte. als das 
in def Ausstellung notwendig war oDd ist. 
Ansmeinend war es jedodt Dicht die Ab
sidlt des Verfassers. eineo Katalog vorzu
legen. wit: man ihn. entspredtend den 
sonstigen Veroffentlidtungen des Landes
museums, zuo i d-ut auch hi er erwartete. 
Dann hatten allerdings auck prazise Fund
bezeidmungen def abgeb ildeten Gegen
stande gegeben werden mussen. wie ja auch 
jeder kulturgeschichtliche Bodenfund nur bei 
genauer Kenntnis def Fundumstande uDd 
des Fundortes zu einer dokumentarischen 
Urkund e im Sinne def landesgeschichtlichen 
ForsdlUng wi rd . Det Text gibt einen skiz
zenhaften Abri6 unseres heutigen For· 
schungsstandes, die Abbildun gen entsprechen 
dabei Ieider nicht der allgemeinen guten 
typografischen Gestaltung des Heftes. 

Welche Schwierigkeiten sich einer sol· 
chen AussteIlung und dam it auch dies em 
Fiihrer entgegensteIl en. mag an zwei Bei· 
spiel en dargetan werden. AuE Seite 12 6n· 
det sich die Rekonstruktion bandkeramischer 
GroSremteckbauten. Es liegt nahe, dabei an 
die sorgfaltig ausgegrabenen SiedlungspHitze 
von Arnsbach oder Gudensberg zu den ken. 
deren Hausgrundri sse in der Lange etwa 
zwischen 13 und 25 rn, in der Breite 7-8 m 
messen. FUr Arnsbach hatte der Ausgraber 
EOWARD SA NGMEISTER schon Hinweise auf die 
Hohe der Hauser gegeben; da man nam 
eine r heute noch geubten GepAogenheit 
einen aufgehenden Balken bei starker Be· 
lastung bis zu einem VierteI seine r Gesamt· 
Hinge in den Boden einlasse. diese in Ams· 
bach 1.50 m in den Boden eingesenkt waren, 
schloB er fur die Trage r der Mittelpfette auf 
eine Hohe von 4.50 m uber Bodenniveau 1. 

Zur gleichen Ze it entwickelte RUDOLF HELM 
aus dem Vergleich mit den Altformen unse
rer bodenstandigen Haustypen ein MaB
system. das bei alJe r Variati onsbreite dom 
eine gewisse regeimaBige Grundform fUr 
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Rekonstruktionsversuche bildet. Dazu ge· 
lang es ihm, Anhaltspunkte Gber Haushohe 
und Gesamtform zu ermitte!n. auf Grund 
deren er fur Amsbach eine Hohe von 6 m 
und einen Dachwinkel von 48° erschloS I. 

Betramten wir nun die hier gebotene Re· 
konstruktion. so gelangen wir bei einem 
GrundmaS von 4 : 20 m zu einer Hobe von 
5.50 m. Mag viel1eicht auch diesen von mir 
erschlossenen MaSen keine absolute Beweis
kraft zukommen. so b!eibt dom ihr Propor
ti onsverh aitnis zueinander gultig. Danach 
ware also auf jeden Fall die Giebelbreite 
zu gering angesetzt. wahrend in der First
h6he ein annehmbarer KompromiB zwischen 
den Auffassungen SANGMETSTERS und HELMS 
erreicht wurde. Andererseits verleitet aber 
die fas t abstrakt-modem e Ausfiihrung der 
Zeidmun g leicht zu unrimtigen Vorstel1un
gen, die ihren Niederschlag bereits in dem 
jUngst erschienenen "Heimatbuch fUr den 
Kreis Fritzlar-Homberg" finden muBten : 
Hier wurde die Firsthohe bereits mit ca. 
7.50 m dargestellt. wahrend die Lange mit 
ca . 15 m zu einer ganz falschen Proportion 
fUhrt I. _ Ahnliches gil t sinn gemaB audt rur 
das to Totenhaus von Haldorf" (nicht Ton
haus) auf Seite 21. das in seiner Darstel
lung beim Betrachter im Verhaltnis zu den 
wirklicben MaSen falsdte Vorstel1ungen er
weckt. 

Weitere Bedenken betreffen die Ausfiih
run gen des Verfassers Uber Fragen der geisti
gen und religiosen Vorstellungswelt unserer 
heimisdten Votzeit (Seite 5. 10. 16. 20. 23 E •• 
29. 37). Wir sind mit dem Verfasser der 
Meinung, daB eine Zusammenarbeit zwi
schen Volkerkunde und Priihistorie sim als 
fruchtbar erweisen wird und daB manche 
Erscheinungen aus vorgeschichtlicher Zeit 
sim viell eicht einmal mit Hilfe ethnographi
schet Parallel en deuten lassen konnen. Es 
darf dabei abet nie iibersehen werden. welche 
methodismen Schwierigkeiten shn solmen 
Versuchen entgegenstellen. wenn man vet
sucht. geis tige Vorstellungen aus volker-

1 E . San g m Id I le r : Zum Cbarab er der bandkeramh dten Sledlung ~ n . Ber. RGK 1941-1950 (1951) 
89-109. bel . S. 90. 

l R . H e I m : MaBverMltnl u e vorgndtidttlidter Bauten ~ Germania 30 (19S2) 69- 76. 
3 W. I d e : Z"hmeD Kellerwald und KniilI (Borken 1951) 64. 
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kundlichem Bezirk auf pr5historische Ver
h5ltnisse zu ubernehmen. Auf die Proble
matik des vorgeschichtlich-volkerkundlichen 
Vergleichs hat unHingst EMIL VOGT bei der 
Behandlung verschiedener Geriitschaften auf
merksam gemacht. Er weist dann ausdriick
Hell darauf hin, daB die Wiedergewinnung 
von Anhaltspunkten fUr die religiosen An
schauungen der vorgeschichtlichen Volker 
ein ganz besonders schwieriges Kapitei unse
res Forschungszweiges bildet, weil kein 
anderes Gebiet so sehr die Mog1ichkeit 
smwer kontrollierbarer subjektiver Schlu6-
folgerungen biete; mit unbewei sbaren Mog
lichkeiten sei aber fUr die Wissenschaft 
nichts gewonnen. Ausdrucklich warnt er vor 
scheinbaren Obereinstimmungen der For
men ohne ersichtliche und weitgehend zwin
gende Identitat der Funktion, da sie hoch
stens zu Ergebnissen ruhren, die zuniichst 
als moglich hingestellt werden, mit der Zeit 
aber oft den Schein einer GewiBheit an
nehmen '. Gerade auf diese Gefahrenmo
mente hat jiingst auch KURT TACKENBERG 
anhand zahlreicher Einzelbeispiele eindring
lich hingewiesen 5 . Und nicht zuletzt sei auf 
WILHELM SCHMIDT. den Begrunder der Wie
ner kulturhistorischen Schule, verwiesen. Er 
hat bestimmte Wege aufgezeigt. aber auch 
keinen Zweifel offen gelassen. daB die 
methodolog ische Berechtigung zu Ruckschliis
sen im Bereich der geistigen Kultur mei st 
unzureichend ist ' . Damit soli die Berechti
gung derartiger Versume und Diskussionen 
keineswegs genereU abge1ehnt werden. Wir 
sind aber der Meinung. da8 ihr wissen
smaftlicher Ort in erster Linie Fachzeit
smriften und Akademieabhandlungen sind. 
keinesfalls aber ein kurzgefa6ter Ausstel
lungsfuhrer. 
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Abschlie8end sei noch auf zwei offen
sichtliche !rrturner hingewiesen. Auf Seite 
46 wird Bonifatius im Zusammenhang mit 
der iroschottisroen Mission genannt. Und 
auf der "Karte der frankischen Zeit" (S. 48) 
sind die Signaturen fUr Fritzlar und Bura
berg offensichtlich verweroselt: der Bura
berg 7 gehort mit dem Christenberg und der 
Amoneburg zu den groBen merowingischen 
Landesfestungen, auf die sich das Augen
merk des Konigtums erstmals richtete. als 
Hessen wohl zusammen mit Thuringen im 
6. lh. dem friinkischen Staatsverband ein
gegliedert word en war ; die kon igliche Pfalz 
in Fritzlar reicht dagegen in ihrer Anlage 
kaum weiter ab in das 8. lh. zuriidc 8. 

Wir sind auf diese Veroffentlichung aus
fUbrlid1er eingegangen. als es im al1gemei
nen moglid1 ist . Wenn dabei die Begriindung 
unserer Bedenken einen verhaltnisma8ig 
brei ten Raum eingenommen hat. so nur aus 
dem Bedurfnis, am Aufbau eines gesidterten 
Bildes unserer heimischen Vorzeit mitzu
helfen . Ungeschmalert bleibt das Verdienst 
des Verfassers. durch seine Ausstellung uDd 
diesen "Fuhrer" einen wesentlichen Beitrag 
zur Verbreitung beirnatgeschichtlicher Kennt
nisse in weiten Kreisen der interessierten 
Offentlichkeit geliefert zu haben . 

Wilhelm Niemeyer 

N a ss a If I se h e H ei In a t b 1 ii t t er. MU
teilulIgeH des Vereills fur Hassaulsche 
AltertulHskullde uud Geschlch,sfors~uHg 
41 (1951 ) -48 ( 1958). 

Neben den .Nassauismen Annalen" werden 
vom . Nassauiscben Verein fUr Altertums
kunde und Geschid1tsforschung" jet : t schon 
im 48. lahrgang die "Nassauischen Heimat
blatter" herausgegeben (seit 1897). leder 

4 E . V 0 &: t : Zum Problem de. urrt.chlmtHch-vtilkerkundllchen Vt r&:!elch. -+ Beitrlire zur Kuhurruchlchte. 
Fuuchrift RtlDhold Bosch (Aal'llu o. J.) 44-5 7. 

5 K . T a , k t n b t r, : Zum Problem du Tt Ubtstattunien UDd der Tott nfurcht In prlhl. torl.mt r Zt lt -+ 
Plb mke· Ft.u du lft (19H) 97-103. 

6 w. S ( h m I d t : Handbuch der MelhOdt dtr kulturhhtorbmen EthnolQiit (Milnnu 1937) bet . ] 74 H. 
7 Hitr hlUt IUch J O. t p h V 0 n d t r a u Erwl hnung vtrdlent. den en ptr.Onllchtr Ein .. n nlchl dankb.r 

,enur . nt rkannt wt rdtn ki nD . 
• V&:1. I . Di e t r i ' b : Dlt Konradint r Im IIch •. -frllnk. Crtnzr.um Yon ThQrlnitn u. Hnst n -+ HUI. Jh. ) 

( 19n) 73 und H . B (i t t n t r : Frahu frlnk . (brl. tenlum am Mltt tl rh t in -+ ArchlY f. mittelrhtl n. Klrmen
cum. ) (19H) 31 . 
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J ahrgang besteht aus zwei Heften, die dUTch
l3ufend paginiert sind. Heft I berichtet jeweils 
unter dem Titel "Bodenaltertumer aus Nas
sau" regeimaBig aus deT Arbeit des regie
nalen Landesamtes fur kulturgesmichtlidle 
Bodenaltertumer (Sduiftleitung Dr. H. 
SCHOPPA). Damit ging fUr den Regierungs
bezirk Wiesbaden cin langgehegter Wunsdt 
nam ciDer periodisdten Bekannrgabe det 
Ausgrabungs- und Fundbericnte in Erhillung. 
deT in den beidcn andercn landestcilen (Reg. 
Bez. Dannstadt uDd Kassel) nom immer nicht 
erreidtt werden konntc. Nur dadurch abet 
kann auch das Interesse det brei ten Offeot
Iidlkeit an det Erforschung unseres hei
miscnen Altertums gewedct uDd lebendig 
crhalten werden . wenn die Ergebnisse der 
Forsdtung in moglidt st kurun Abstanden 
der AlIgemeinbeit zuga nglidt gemacht wer
den. Es bedarf wobl kaum eines Hinweises, 
da8 die hier niedergelegten Forsdtungsergeb
nisse wei tgehend nudt fur den " kurhessisdten" 
Leser van Bedeutung sind, weil ja die Kul
turzusammenhange der var- und huhge
sdtidttlidten Zeitabsdtnitte nidtt var den 
modemen Territorial- und Verwaltungsgren
zen Halt madten . Aus dem Arbeitsbereidt 
unseres Vereins interessiert besonders .. Ein 
Feuersteinhort van Bad Orb, Krs . Gelnhau
sen" van GUDRUN LOEwE (1955 , S.1- 5). 
Audt der Grabungsberidtt iiber "Ein Stein
kistengrab aus Niederzeuzheirn. Krs. Um
burg" von HELMUT SCHOPPA ist fur uns sehr 
aufsdtluBreidt, weil dieses Grab neben den 
Steinkisten van Neuwied. Musdtenheim (Krs . 
GieBen) und Lahra (Krs. Marburg) I die Ver
mutung bestarkt. daB der am Mittelrhein 
van Westen her eindringende Zweig der west
curopaisdten Megalithkultur durdt das Lahn
tal in unseren Raum vargestaBen ist. wah
rend die niederhessisdt-westfiilisdte Gruppe 
nls nordlidter Zweig zweifeIlos iiber Belgien 
und den Niederrhein in die westfalischen 
Kreise Buren und Paderba rn va rriidc:te. liber 
den Einfallsweg entlang der Erpe-Elbe-Linic 
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Niederhessen erreichte und hier einen star
ken Niederschlag hinterlassen hat. - Diese 
beiden Beispiele zeigen uns eindringlich, wie 
wichtig und aufschluBreich die Beobadttung 
auch der benachbarten Publikationen ist. 
wollen wir nicht in unfruchtbarer Isolation 
versi nken . 

Heft 11 jeden Jahrgan gs ist allgemeinen 
Fragen aus Geschichte und Valks 
k u n d e gewidmet (Schriftleitung Dr. O. 
RENKHOFF), auf die an dieser Stelle nidtt im 
Einzelnen eingegangen werden knnn. 

Wilhe1m Niemeyer 

Herbert JankuhH : Die Fruhge
scUidtte. VOIH Ausgang der Vofkerwan
derulfg bis zum Ende der Wiki"gerzeit 
= Gesdtidtre Sdtleswfg-Hafsteins, Bd. 3 
(NeuIHuHster : Karl Wadtl.altz 1957) 
VIlI. 254 Seife" IH it 62 Abb. 11. 3 Karten. 
Geb. Lw. DM 36.- , HlIfbleder DM 38.-

Die .. Gesellsmaft fUr Schleswig-Holsteinische 
Geschichte" sah seit ihrer Begrundung im 
lahre 18B ihr Hauptanliegen darin. eine 
zusamrnenhangende Darstellung der Ge
schichte ihres tandes zu sdtaffen. Auf den 
van ihr geschaffenen Vorarbeiten aufbauend 
erschienen 1851/ 54 die beiden Bande .. Schles
wig-Halsteins Geschidtte bis 1660" van 
GEORC WAlTZ. AnlaSlich des hundertjahrigen 
Iubilaums wurde dann van VOLQUARD PAULS 
der Plan einer Landesgeschidtte erneut auf
gegriffen . deren Urn fang auf 6 Bande be
stimmt war. van denen aber bis 1943 neben 
5 Ueferungen nur der 1. Band abgeschlos
sen werden konnte. Aus zeitbedingten Griin
den war die Wiederaufnahme und Fort
fuhrung des Werkes unmoglich, so daB man 
sich zu einem v611igen Neubeginn entschlie
Ben muBte. Danach sollen irn Laufe von 
8 Iahren etwa 33 Lieferungen. zu je 80 Sei
ten , erscheinen, die zu 8 Banden zusammen
gefaBt werden. 

Erheulicherweise liegt nun als erster ab
geschlossener T eit des Gesamtwerkes der 

I ViI. Hierzu G. v. M e rh a rt : Ber. des Verlrauenlmannes f. Kuhurgudl . Bodtnah ertiimer im Reg. Ikz . 
Kasnl _ Nadlridltenblau f. dt . Vorzeil ! (t 93 6) bu. t U f.: E. Sprockhoff : Die nordh dle Megalith
kuhur "" Handb . d. Urgudlidlte Deutsmlandl 3(19 31) 60 f. ; O. U e n z e: Du SUinkammergrab von 
Lohra _ kurhess. Bodenahertiimer III (1954) 27--48 ; O . U e n z e : Vorgesdl imle der heu. Senkt in Karten 
(19n) 11 H. 
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3. Band vor. der den Zeitraum vom 7. bis 
zum 11. Jahrhundert behandelt. DaB dieser 
Band von einem "Prahistoriker" (heute 
Ordinarius fur Vorgeschichte in Gottingen) 
bearbeitet wurde, hat seinen Grund in der 
Quellenlage des behandelten Gebietes. darf 
aber zugleich als erfreulidles Zeichen dafUr 
gewertet werden, daB die Vorgeschichts· 
wissenschaft methodisch und sachlich in der 
Lage. aber auch gewillt ist. aus ihrem 
Quellenmaterial "historische" Schlusse zu 
ziehen. DaB sim der Verf. dabei nicht auf 
das archaologische Fundmaterial besduan· 
ken konnte. ist se1bs tverstandlich; er muBte 
vielmehr aIle Zeugnisse beranziehen . die fur 
die Aufhellung der friihgeschidltlichen }ahr
hunderte gegeben si nd (Siedlun gsku nde, 
Ortsnamenkunde. Munzkunde, Sprachfor
schung. Botan ik usw.). Wie dieses heterogene 
QueIlenmaterial aber verarbeitet wurde, ver
dien t hochste Anerkennung. zumal in metho
discher Hinsicht jede diese r Que!lcngruppen 
ganz verschiedene historische Bereiche be
leuchten und sich nicht ohne weiteres mit-
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einander zur Deckung bringen lassen. Trotz 
der durch die Quellenlage hedingten Schwie
rigkeiten ist es dem Verfa sse r nach zahl
reichen Vorarbeiten gelungen, einwandfreie 
Wege zur Feststellung fruher Siedlungs- und 
Besiedlungsvorgiinge zu erarbeiten, die neue 
methodisch interessante und liber des Ver
fassers Arbeitsbereich hinaus wichtige Ge
sichtspunkte aufweisen. Diese besiedlungs
geschichtlichen Erkenntnisse werden dann 
aber auch fur bevolkerungsgeschichtliche 
Fragen ausgewertet und erlauben schlieBlich 
wesen tliche Ruckschlusse auf die soziale 
Gliederung, die politische Verfassung und 
die wirtschaftliche Situation des Landes . 

Damit ist tatsachlich eine Darstellung 
nam dem neuesten Stand der historischen 
Forschung entstanden, der sowohl die all
gemeinen wissenschaftlichen als auch weit
tragende eigene Untersuchungen des Ver
fassers zugrunde liegen . Wann wird fUr 
un seren Bereich eine ebenso grundlegende 
wie methodisch einwandfreie Darstellung er
scheinen k6nnen1 Wilhelm Niemeyer 

GESCHICHTE UNO HILFSWISSENSCHAFTEN 

Hlsrori sc/le Ralflllf orscJllfffg I 
= Forsdftfl1gs- IfHd SitzlIHgsbcridlte der 
AkadeUlie fur Raumforsdllmg IHld Lalf
desplaHuJlg VI (Bremcl1-Hont: Waiter 
Doni 1956) IX. 154 SelteH In. 34 Abb .• 
Kart. DM S.-

In diesem Band werden als Ergebnis der 
ersten Arbeitstagung des Ausschusses .. Hi
storische Raumforschung" (6 .17.0kt. 1955) 
sechs Vortrage im Drudc: vorgelegt. Dieser 
ForschungsausschuB wurde 1951 gehildet. 
um die Entwicklung der Raumordnung und 
Landesplanung und ihrer Methoden im Ab
lauf der Gesdtichte zu verfolgen. DaB alles 
historische Gesmehen raumbedingt ist. zei
gen die modernen landesgeschichtlidten Un
tersuchungen zur Geniige. den nom herrscht 
leider bis heute weder bei Histo rikern nom 
bei Geographen begriffliche Klarheit liber den 
methodologisdten Ort der "geschidttlichen 
L::mdeskunde" und der "historischen Geo-

graphie". Durdt die Bemiibungen dieses 
Ausschusses werden wir vielleicht auch eine 
Klarung soldter Fragen erwarten durfen . 

Nam einleitenden "Bemerkungen uber 
die Aufgaben des Forschungsausschusses" 
von GUNTHER FRANZ folgt eine Obersimt iiber 
die "Raumordnung in den Nordwestprovin
zen des romismen Reimes" von WILHELM 
SCHLEIERMACHER. Der dann folgende Bericht 
von HEINZ STOOB iiber " Karthographische 
Moglimkeiten zur Darstellung der Stadtent
stehung in Mitteleuropa . bes . zw. 1450 u. 
1800" (S. 21-76) bittet rur unseren Be
reim auBerordentlidt interessante Ankniip
fungspunkte . Bei der vielsmidttigen Proble
matik der modernen .. Stadteforsmung" miis
sen wir es uns aber versagen. h ier im ein
zelnen auf die Arbeit einzugehen ; auf die 
Behandlung folgender Orte sei wenigstens 
verwiesen: Arolsen (52 . 61). Esmwege (31). 
Fritzlar (36) . Hanau (50. 54), Hofgeismar 
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(30), Karlshafen (50. 54), Kassel (54), Mar~ 
burg (38). uDd Obernkirmen (53); ein Dam 
lahrzehnten untergli edertes Diagramm zur 
Stadtentstehung in Hessen (24 f.). 

Auf nPlanerisme Gesi c:htsp unkte bei der 
Anlage deT Hugenottensiedlungen in Hes· 
sen-Kassel" weist KURT SCHARLAU hin, wo
bei es ihm gelingt, aus vorhandenem Kat
tenmaterial die Planungsgesdtichte einiger 
Hugenottenkolonien in ihren c:harakte
ristischen Entwicklungsphasen zu erfassen. 
Kartographisc:he PJanungsunterlagen werden 
fUr folgende Orte geboten: Frankenhain 
1720, Frauenberg 183711699. Friedridts
hausen 1778. Gotzmanns/Gethsemane 1703. 
Karlsdorf 1697/98, Kassel-Oberneustadt 
1822 und WiesenfeId 1734, 1754, 1763. 

Ferner enthalt der Band AusfUhrungen 
von WALTHER KUHN liber "Planung in der 
deutschen Ostsiedlung" und KLAUS W. RATH 
iiber die "Bedeutung der Raumordnung im 
Merkantilismus". Den als in Vorbereitung 
befindlich angekiindigten weiteren Verof
fentlichungen durfen wir mit gespannter 
Erwartung entgegens ehen. 

WilheIm Niemeyef 

T r a ell t. We h r U If d Wa f f e If desspii
ten Mitrelalters (1350-1450). Aus Bil
derquellelf gesammelt ulld gezeidUfet von 
Eduard Wag",er. Text von Zoroslava 
DrobnQ u. l a", Durdih. OeutscU VOH G,ar
totte Ulld Ferdilfalfd Kirsdmer (Prag: 
Artia 1957. Auslieferul1g: W eTHe r Dau
sien. Hauau) 73 S. u. 383 Ta fellf m. ca. 
1200 eiH- uHd mehrfarbigeH A bb. Ganz
le/HeH OM 58.-

DaB "Lebendige Vergangenheit" h in leeres 
Sdtlagwort sein muB. beweist dieser vorziig
lielt ausgestattete Band. dessen Schwerpunkt 
zweifellos in seinem ausgezeichneten Bild
teil liegt. Nidtts ist geeigneter. das aus Ur
kunden. Chroniken und sonstigen historisdten 
Quellen erarbeitete Bild einer gesdtichtlichen 
Epodte zu veranschaulichen und zu vertie
fen. als ein Blidc in die bunte Vielfalt seiner 
Tradtten und Geditsdtaften. Wenn wir ein 
solches Bucb an dies er Stelle anzeigen. dann 
deswegen. weil einmal die .. historisdte Waf-
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fen- und Kostiimkunde" einer der interessan
testen Zweige def historisdten Hilfswissen
schaften ist; nicht zuletzt aber auch darum. 
weil die allgemeinen Entwidclungs:Ziige des 
Spiitmittelalters sich auch in den besonderen 
Erscheinungen der Landschaft Hessen. also 
unserer engeren Heimat. widerspiegeln. DaB 
das hi er vor uns ausgebreitete Bildmaterial 
vomehmlich aus bohmischen Quellen stammt. 
scheint uns unerheblich. weil das daraus sich 
ergebende Bild let:zten Endes doch nur einen 
Ausschn itt aus den damaIs im Grunde ein
heitlichen Verhiiltni ssen West- und Mittel
europas bildet. Was also hi er aus zeitgenos
sischen Miniaturen. Tafelmalereien und 
Skulpturen sowie aus schriftlicher Oberlie
ferung dargeboten wird. entspricht wesent
lich auch den Zustanden unseres Landes. 

Die Darstellung umgreift den Zeitraum 
von der Mitte des H . bis zur Mitte des 
15. Jh .. einer Epoche also. die durch das 
Aufkommen der Feuerwaffen bestimmt ist. 
Wir fragen zunachst. welchem Abschnitt der 
hessischen Geschichte das entsprechen wiirde. 
Es war die Zeit Landgraf Hermanns II., des 
Gelehrten, unter dessen Regierung (1377 bis 
1413) das Land starksten Erschiitterungen 
ausgesetzt war. Rittergesellschaften und 
Stadtebiinde versumten, ihre iiberkommenen 
Freiheiten und Privilegien zu wahren. Der 
verheerende .. Stemerkrieg" und die Kampfe 
mit Mainz urn die territoriale Vorhcrrsmaft 
in den hessischen Landen fiihrten zum Bau 
neuer Burgen und zur Zerstorung feindlicber 
Platze. Dahin geho rt aber auch das Auf
blUhen des Landes unter der Herrsmaft Lud
wigs I.. des Friedfertigen (1413-1458), der 
vom Papst mit dem Titel eines FriedensfUr
sten ausge:zeichnet und dern nach dem T ode 
Albremts H .• die deutsche Konigskrone an
getragen wurde. Die Namen Sensenstein. 
Hermannstein und Ludwigstein mogen fUr 
viele andere gel ten. Die Burger von Franken
berg zerbramen die Mauern ihrer .. Burg" 
(1373). die Vitalisnacht in Hersfeld (1378). 

die erste Belagerung Kassels (1384) und die 
Ermordung Her:zog Friedrichs von Braun~ 
schweig bei Kleinenglis (1400) mogen als 
Stichworte schlaglichtartig die Geschehnisse 
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dieses lahrhunderts verdeutlichen. DaB sim 
in den Stadten ein Bllrgertum von sta rk aus
gepragtem Charakter herauszubilden begann, 
erkennen wir an der Errimtung des Alt
stiidter Rathauses in Kassel (1408). Die 
Erwerbung Biedenkopfs (BB/ H) und der 
Grafsmaft Ziegenhain (1450) runden das 
Bild ab . Vor diesem Hintergrund der sozialen 
und politisdten Unruhen gewinnt das vor
Iiegende Bildmaterial eine ganz besondere 
Bedeutung und vermittelt einen interessan
ten Einblick in jene Epoche, wie sie sich in 
Kleidung, Wehr und Waffen offenbart. Zelte 
und Lagereinrimtung, Wagen und Zugge
smine, Satte! und Zaumzeug treten ergan
zend dazu. Und wen interessiert nicht, wie 
die Kleidung der Angehorigen der einzelnen 
Stande bei den verschiedensten Gelegenheiten 
damals aussah . Ein Oberblick iiber den 
Arten- und Typenreidltum der Hieb- . Stich
und Sdtlagwaffen gibt uns zudem die 
Moglichkeit. zwei bisher unveroffentlimtc 
Sdtwertfunde von Haine (Kr. Frankenberg) 1 

und Hess. Lichtenau (Kr. Witzenhausen)! 
genauer zu datieren. Abbildungen aus dem 
"Liber viaticus" des Jan ze Stredy (urn 1355), 
vom "Kreuzigungsbild" aus dern Ernmaus
kloster zu Prag (vor 1380) und aus der 
Wiener "Konig-Wenzels-Bibel" zeigen bis 
in einzelne Details der Kniiufe und Parier
stangen vollige Obereinstimmung (vgl. Teil 
V, Taf. 1, 3. 5). Ferner finden wir Abbil
dungen von 8 Holzspaten mit Eisenbesdtla
gen (Teil XI, Taf. 3). auf deren hessische Par
allelen gerade Karl Rumpf hingewiesen hat. 

Es ware nun eine reizvolle und dankens
werte Aufgabe. das Material dieses Bandes 
jetzt aum einmal zu erganzen und zu ver
tiden durch eine Veroffentlichung dessen . 
was aus hessischen funden und Quellen. 
beispie!sweise vom • Wildunger Altar" (1403) 
bekannt ist. urn vielleicht ortlich oder regio
nal gebundene Va ri anten herauszustellen . 
Wir erkennen jedenfalls. welche vielHiltigen 
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Beziehungen fUr unser eigenes Arbeitsfeld 
auftauchen ; unsere Aufgabe wird es sein, 
ihnen nachzugehen. Auf diesem Wege wird 
uns die Prager Veroffentlichung gute Dienste 
tun. Wilhelm Niemeyer 

Gustav Braband : DOHtdekalt l olfaH
lies UHrersdfopf (1325- 1345). SrudieH 
zur GesdJfdJre des Ma /Hur Domkapitels 
UHd se/Her BezlehuHgelf zu PapsrruHt uHd 
Reidl ulIfer Ludwig dell! Bayen! (Phil. 
Diss. Marburg 1956) ; aud! -.. ArdJ. f. 
Mittdrlfellt . KlrdJellgesch. 7 u. 8 (1955 
bis 1956). 

Die bewegte Zeit Ludwigs des Baiern. der 
letzten groBen Auseinandersetzungen zwi
smen Kaisertum und Kurie und ihrer bis in 
die einzelnen deutschen Landschaften hinein
reidtenden Auswirkungen ist in neuerer Zeit 
durdt gewichtige QuelIenpublikationen in 
besonderem MaBe erschlossen worden . nidtt 
zuletzt durch die Entdeckung der hochbe
deutsamen Handschrift. die EDMUNO E. 
STENGEL in der Kasseler Landesbibliothek 
als Kopialbudt des Trierer Notars Rudolf 
Losse erkannt und in groBem gesdtidttHchem 
Zusammenhang ausgewertet hat. In diesen 
Bereich urn den vielumstrittenen Kaiser. 
seine Verhandlungen und Kampfe mit den 
europaischen Nadlbarmiichten und den lan
desherrlichen Gewaltcn auf deutschem Bo
den fiihrt auch die von STENGEL angeregte. 
sorgfaltige Untersuchung. die B. dem main
zisch.en Domdekan Unterschopf (sdtopf = 

Schuppen. hi er wohI Hausvorhalle mit Kauf
laden) gewidmet hat. In vielseitiger Aus
nutzung und Kombination der weit ver
streuten. oft mehr verhllllenden als enthlll
lenden Zeugnisse wird der Werdegang die
ses interessanten Mannes, Angehorigen 
einer alten Konstanzer Patrizierfamilie und 
Bologneser Studenten. wiihrend seiner viel
seitigen zwanzigjiihrigen Tatigkeit im Main-

1 Gtfunden 19J6 (7) im Stutsfont FrlnbnberglEder. Revierf6rsterd Haine. Dinrilu lib. bel Anlage einer 
Kuhur im Wur:r:elwerk einer hunden ji hrigen Bucbe. MeBti scbblatt Frankenbtra:lEder (Nr. 4911). Redlt. wert 
77 SOO 7.000 I Hocbwert SI' l 00-S9 500. Der Fund befinder sicb im Kreilhelmatm uleum FranbnberglEder. 

J Gefunden Im Dezember 19S2 Im Stllnforst Heu. Lidtunau. DIs tr ikt 66. bel m Bau elner Wa$lerleirung. 
MeBtildtbl . tt Gro6almerode (Nr. 4724). Redttswert SO n o I Hodtwert 76 170. Der fu nd bdindet lidt Im 
Hen. L.nde. muleum K.ncl. 

14 ZHG 69 
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zer Domkapitel verfolgt - einer clef Ku
lissenpo1itiker jener Zeit. die zunachst ein
mal uDd nicht zu wenig rur ihre eigene 
Stellung arbe iten. aber gerade in dieser Ta
t ig keit uher sicn und ihre Lokalinteressen 
hinauswamsen. Audt dieser Magister uDd 
pauper clerfcu5 ha t fleiBig Pfriinden gesam
melt uDd die Macht seines Domkapitels 
planmaBig nam alien Sciten gestarkt. auch 
gcgen den eigenen Propst uDd den eigenen 
Erzbischof wie gegen die stadtismen Ge
walten und and ere widerstrebende Elemente 
im mainzischen Territorium. Wenn das Ka
pitei in diesen Iahrzehnten standig an Madtt 
uDd EinfluB auf die Weiterbildung def Lan
desherrschaft uDd def Verwaltungsorgani
satian gewonnen hat. scheint er die trei
bende Kraft gewesen zu sein. Als erzbisau5f
limer Kommissar fUr Thilringen, als Leiter 
der Finanzverwaltung, al s Organ der geist
limen Gerimtsbarkeit ist der ruhrige Dekan 
aum im bessismen Raume haufig zu finden, 
in Verhandlungen mit dem Landgrafen, bei 
der Simerung und Organisation der main
zismen Amter und ihrer Verwaltung, aum 
hier zugleim wieder im Interesse seines Ka
pitels. Aber mit all dieser Arbeit steigt 
beinabe xwangslaufig aum das Gewirot die
ser geistlimen Korpersmaft in der Reims
politik, denn der Mainzer Erzbischof hat 
eine Smliisselstellung in den langen Kamp
fen um das Recht der Konigswahl und da
mit um die politische Existenz Ludwigs des 
Baiem iiberhaupt, aber seine Stellung ist 
in dieser Zeit gerade selbst geschwacht -
aum der uberragende Politiker Baldewin 
von Luxemburg ist als Verweser des Main
zer Stuhls standig auf die Mitwirkung des 
Domkapitels angewiesen, in dem der Dekan 
immer starker an EinfluB gewinnt, in dem 
wahrend dieser lahre aum der bedeutende 
Staatstbeoretiker Lupoid von Bebenburg 
Hand in Hand mit seinem Kollegen Unter
sdtopf tatig ist. So gibt B.s Untersuchung 
zugleich ein lebrreiches Beispiel fUr die viel
faltigen engen Beziehungen zwischen der 
Reims- und der Landesgescltidtte, deren 
GreOle ja auch in diesem Zeitalter durch
:IUS f1ieBend ist. Claus Cramer 

BudtbesprechungeH 

H i stori sc hesJahrbuch der Stadr 
L 1HZ . HerausgegebeH VOH der Stadr 
LiHz/Sradtardtiv (LiHZ 1957) 414 SciteH, 
kart. 

Nichts dokumentiert deutlidter die Wand
lung im Publikationswesen auf dem landes
geschidttlichen Sektor als dieses lahrbuch. 
Neben den groBen regionaien lahrbudtem 
zur Landesgeschimte, die zumeist von den 
Historismen Kommissionen und Instituten 
herausgegeben werden, stehen zwar heute 
nodt zahlreime Zeitschriften der Gesroichts
und Altertumsvereine, die zum groBen Teil 
auf eine gute Tradition wie auch auf eine 
hohe Zahl von Erscheinungsjahren zuriid<
blid<en konnen . Dagegen mehren shil aber 
ne uerdings gleichgerichtete periodisme Ver
offentlichungen, fUr deren Herausgabe die 
groBeren Stadte selbst verantwortlich zeich
nen . DaB diese shil mitverantwortlich fUhlen, 
zur Verbreitung heimatgeschimtlimer Kennt
nisse beizutragen, kann nimt dankbar genug 
festgestellt werden in einer Zeit. in der die zu 
Beginn und im weiteren Verlauf des 19. Ihs. 
begrundeten .. Vereine"' aus eigener Kraft 
hum mehr dazu in der Lage sind. Diese 
Besinnung kenn zeimnet aum den neuen 
Iahrgang der vor acht Iahren begrundeten 
und hier anzuzeigenden Veroffentlichung. 
Namdem bisher das "Jahrbudt" von der 
Kulturverwaltung betreut wurde, sind die 
redaktionellen Aufgaben nunmehr "dem 
Stadtarchiv iibertragen. das als Hiiterin ge
smimtlidter QueUen besonders dazu ver
pAimtet ist. das historisdte Wissen urn unsere 
Stadt zu mehren . .. und die Beitrage des 
Iahrbudts den Bedurfnissen der stadtge
sdtichtlidten Forschung anzupassen- (Vor
wort des Biirgermeisters). Aus fadtlicben 
Erwagungen wird die bisher in diesem Jabr
bum veroffentlimte .. Kulturmronik" nun
mehr als selbstandige Publikation weiterhin 
von der Kulturverwaltung betreut. So sebr 
wir im Interesse unserer Arbeit einen 501-

dten Smritt audt begruBen, so scbeint es 
uns dodt verdienstvoller, vorhandene Ein
rimtungen so zu fordern. daB diese ihre 
alten Aufgaben unter den veranderten Vor
aussetzungen zu erfUl1en in der Lage bleiben. 

Wilhelm Niemeyer 
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SIEDLUNGSKUNDE 

M art I n B 0 r If : Sledlultgsenrwlckfung 
am Osrhang des Westerwafdes = Mar
burger Geographische Sdlriften Heft 8. 
(Marburg : Sefbsrverfag des Geographi
schen Instituts der Un lversltiU ]958) 
202 S., 10 Karten und 34 Abb. 

Aus einer Reihe von Untersumungen, die 
im siedlungsgeographismen Arbeitskreis von 
Professor SCHARLAU in Marburg in den letz~ 
ten Jahren entstanden sind, begriiBen wir 
in der Arbeit Borns die erste veroffentlimte 
Dissertation. Nam einem einleitenden Ka
piteI. in dem das Untersumungsgebiet als 
Forsmungsobjekt vorgestellt wird. folgt eine 
Besmreibung und Kritik der Arbeitsmetho
den. Breitesten Raum nehmen die bereits 
in versmiedenen Arbeiten der Smiiler SCHAR~ 
LAUS zur KHirung hessismer wie gesamtdeut~ 
smer siedlungskundlimer Probleme so er
folgreim erprobten Methoden der historisch
geographischen GeHindeforschung ein: die 
Kartierung der WustungsfIuren und Unter
suchung der Ortsstatten. Zu einem immer 
bedeutenderen Hilfsmittel fUr die Datierun
gen der Wustungen entwidcelt sich die Ana
lyse der Keramik. welche allerdings gerade 
in Borns Gebiet bezuglich der alteren Sied
lungsphasen einige Probleme aufgibt. Denn 
die beinah 1000 1ahre lang benutzten .. zeit
losen 5patlatene-Formen", wie sie GORICH 
(19S1) bezeimnet hat, finden sich nam B. 
auch auf vielen Wustungen im Westerwald. 
Es hangt daher vielfam von der personlichen 
Auffassung des Bearbeiters ab. ob Platze. 
die jene grobe. handgefertigte Ware liefern. 
mit Bc-m als vorgeschichtliche oder aber erst 
aIs friihmittelalterliche 5iedlungen angespro
chen werden . 

Ein drittes groBes Kapite1 behandelt die 
vorgeschimtlichen Siedlungen. Die Veroffent
limung zeimnet sim dadurch aus. daB erst
mals in einer geographismcn Dissertation 
Untersuchungen uber prahistorische Flur
und Ortswustungen vorgelegt werden. Am 
starksten scheinen mir fUr die Auffassung 
Borns uber den priihistorismen Ursprung 
verschiedener Fluren die Blodcwalle in Riik-

.. ' 

kerscheid und am Burgerstein zu ,premen. 
da sie den aus England, Danemark. den 
Niederlanden und neuerdings durch JANKUHN 
aus Scbleswig bescbriebenen Formen ahne!n. 
Born bezeichnet sie rnit SCHARLAU als .. Kam
merf1uren". Was die Untersuchungen uber 
die Zeitstellung einer ganzen Anzahl von 
wU5ten Fluren in Borns Untersumungsgebiet 
so 5ehr erschwert. ist das Ober- und Neben
einander urgeschichtlimer und friih- bis 
hochmittelalterlicher Siedlungszellen. Einige 
der von B. als Kammerf1uren angesprome
nen Gebilde sind nicht direkt als solme 
erkennbar. sondern erst durch erganzende 
Hilfslinien werden aus podestartigen. aller
dings regelmaBig im Gelande aQgeordneten 
Steinbaufen blockartige Gebilde. Man 
mochte Born zustimmen. wenn sich seine 
Grundvoraussetzung. daB die Steinbaufen 
durchweg prabistorischen Ursprungs sind 
(5.33), durch handfeste archaologische Belege 
unterbauen lieBe. Zwar fehlen podestartige 
Steinhaufen in der dem Westerwald eigen
tumlichen Anordnung in versmiedenen mit
telalterlichen Siedlungsgebieten. die heute 
unter Wald Jiegen. was stark fUr Born 
spricht. doch auf der anderen Seite kann im 
iihnliche Formen des Odenwaldes nur der 
mittelalterlichen und friihneuzeitlichen Phase 
zuordnen. Neben den .. Kammerf1uren" be
schreibt Born mebrere Streifenflurtypen. Nur 
durch ihre groBere Ausdehnung unterscheide 
sich die mitte1alterlime von der vorgesmkht
lichen Streifenflur. 

B. bait bei den Orten mit dem Grund
wort -hausen. ~bam und -berg eine kon
tinuierlidte Siedlungsentwidclung seit dem 
friihen Mittelalter rur wahrscbeinlich. Dieser 
Annabme steht aber entgegen. daB den 
ausruhrlil:hen BegehungsprotokoIlen nach die 
uberwiegende Mehrzahl jener Orte iiber
haupt keine alte Keramik geliefert hat. 
darunter aum die besonders griindlich unter
suchte Ortsstatte Fudenbausen. Der Ort wird 
1324 erstmalig erwahnt und seine heute 
wuste Statte erbrachte bislang nur Scherben 
aus dem 11. bis 14.1ahrbundert. On aum 
andere Vertreter der hessisdten Forschung • 
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datuntcr GORleH (1936 S. 94). eineo Teil 
def ~hausen·Orte als 5ehr alt ansehen. ware 
zu wUnschen. wenn dieses Problem dutch 
umfassende Ausgrabun gen ge)ost wiirde. die 
freilich die Kraft uDd Mitte) eines einze1nen 
weit iibersteigen. Die besten Vorarbeiten 
dazu haben jetzt Born uDd friiher bereits 
GORieR geleistet. 

Von dicsen Einwanden unheriihrt bIeihen 
abet die fUr die gesamte Altlandsdtaftsfor
schuDg wichtigen Feststellungen. daB def 
ostliche Westerwald bereits in prahistorisdt
Friihmittelalterlicher Zeit verhiiltnismaBig 
dimt besiede1t war uDd sich dicst: Besiedlun g, 
wenigstens in raumHcher Kontinuitiit. liber 
das Mittelalter bis in die Neuzeit binein 
fortsetzt. 

In einem besonderen Absclmitt wird die 
Entwicklung def Verkehrswege dargelegt. 
Durch die Untersuchung der WUstungsfluren 
gewinnt B. wichtige Befunde zur Datierung 
der Al tstraBen. Fiir die Stadtgeographie be· 
achtenswert ist die Feststellung. daB die 
Stadte des Untersuchungsgebietes zum groBen 
Teil aus verkehrsgeographisch gii nstig ge· 
legenen dorflichen Siedlungen hervo tgegan
gen sind . 

Sehr zu begriiBen sind die griindlichen 
Untersuchungen uber den spatmittelalterli· 
chen Wiistungsvorgang. der durch das Ver· 
schwinden von 58.5 % der Siedlungen erst 
den Boden zur Ausbild un g des heutigen 
Siedlungsbildes vorbereitet hat. Es ist Born 
gelungen. Anfang und Ende der Wiistungs
periode zeitlich zu fixieren. Sie beginnt um 
1300 und endet berelts zu Beginn des H . 
Jahrhunderts. In dieser Zeit sind 44 Flur
systeme wiist gewordeD. uDd auch in der 
Umgebun g der heutigen Flu ten konnte B. 
partielle Wiistungen nachweisen. Sie liegen 
heute unter Wald und Weide. Wertvolles 
und reichhaltiges Materia l enthalten die 
Protokolle uber die Untersuchungen der 
wiisteD Ortsstatten. B. kann zeigen. daB im 
Mittelalter neben kleinen GruppensiedluD
gen im UntersudlUngsgebiet auch EinzelhOfe 
bestanden. Kennzeichnend fUr das spatmit
telalterlime Siedlungsbild war die groBe Zahl 
kleiner SiediungeD und die starke Streulage 
der Adcerflamen. 

Buc:hbespredumgcH 

Wie B. dar1egt. richtete sich die Wu· 
stungsanfalligkeit einer Siedlung vor allem 
nach der GroBe der Flur. Er sieht Wandlun· 
gen in den Wirtsmaftsformen. bedingt durd! 
pflugtemnisme und wirtschaftliche Griinde. 
als Ursamen rur di e Entstehung der Wii· 
stungen an. 

Mit einem Qberblidc uber die siedlungs· 
geographischen StrukturwandJungen der Neu
%eit und einem Diskussionsbeitrag zur Alt· 
landschaftsforschung schlieBt die inhalts· 
rei the Untersumung. 

Da Born mit SCHAII.LA U. gestiitzt auf 
umfangreiche Feldforschungen. erstmals im 
deutschen geographismen Sdu ifttum Unter· 
suchungen uber prahistorisme Fluren vor· 
legt. gewinnt die sehr anregende und inhalts
reime Arbeit. die hi er keineswegs ersmopfend 
besprochen wurde. iibe r ihren Wert als Bau
stein zur hessismen und deutschen Siedlungs. 
kunde hinaus eine iiberregionale Bedeutung. 
die aus ihrem Tite! allein nicht ersimtlich 
ist. Helmut Jager 

H enning KaufJlfann : Westdeutsdte 
Ortsnamen mit untersdtddenden Zu
slltzen. Mit Ehudtlul1 der OrtsnaJlfen des 
\lIestlld! augrellzenden genHanlsdten 
Spradtgebietes. 1. Tell (Heide1berg J958. 
Winter) XII u. 30J S. 8°. Brosd! . 36.-. 
g,b. 40.- OM. 

Es gibt in Deutsch.land vide Siedlungsnamen. 
denen unterscheidende Zusatze entweder 
vo ran- oder nachgestellt sind. die notwendig 
geworden sind. um Verwed'lSlungen zu ver· 
meiden. Die Forschung hat sie bisher nur 
im Vo rbeigehen beachtet. denn ihr Haupt· 
a nliegen ist die Erklarung des Namens und 
die Zeit seines Aufkommens. AuBerdem ist 
es so. daB vide Zusatze amtlich geprag t sind 
und das Yolk bei einfachen Namen ohne Zu
satz bleibt. So ist dann die weitere Namen· 
bildung dem EinfluB des Volkes entriidct, 
mit dem Eindrudc des amtHchen Charaktcrs 
behaftet und darum wenig intercssant. 

K. zeigt im vorlicgenden Buch. daB cs 
doch eine Rcihe sehr interessanter Hlle gibt. 
wo keineswegs immer das Amt di e Zusatze 
verliehen hat und auch das Yolk dabei be
teiligt war. die Art der Zusatze aber die 
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Mode der Zeit widerspiegelt . Der von ihm 
Ubersehene Bereim reicht von den Nieder
landen bis zur Schweiz. Die O stgrenze seines 
Arbeitsgebietes umfaBt Westfalen. Hessen. 
Unterfranken und Baden. Er muSt um das 
Auftreten von Zusatzen in ihrer zeitlichen 
Entwiddung feststellen zu konnen. auf 
FORSTEMANNS Namenbudt zurudegreifen. wo
bei die Gefahr. ihm in unrichtigen Lokali
sierungen zu foJgen. moglidtst vermieden 
worden zu sein sdteint. Er muB sich ferner 
auf die Lokalforsdtung stUtzen. der er mit 
Kritik gegenUbertritt. Da er den weiteren 
Blide hat. gelingt es ihm. einen vergJeimen
den MaBstab anzulegen und Uber den Ein
zelfall hinausgehend allgemeine Beobachtun
gen einzufUgen. wobei er Exkursen in 
manchen Fallen nicht ausweicht. 

Die treibende Kraft der Differenzierung 
sind die Verwaltungsstellen und geJegentlich 
laSt sich bestimmen. von welchem Verwal
tungsmitteJpunkte die Zusiitze ausgegangen 
sind. Das Blidefeld des Volkes 1st begreif
Iknerweise kleiner. es differenziert nur. 
wenn es sim um nahe liegende Orte handelt. 
Die Unterscheidung durch vorangestellte Zu
satze beginnt merklidt um 1100 und hat 
ihre starkste EntfaJtung im H. bis 15. Jh. 
In der Neuzeit stirbt diese Art ab. jetzt 
beginnen die nom mehr kanzleigemaSen 
namgestellten Zusiitze. Das kann fUr den 
Forsmer wimtig werden. Ein Waldgermfce 
des 10. Jh .• das heutige Waldgirmes (Kc. 
Wetzlar). wird deshalb fUr diese Zeit un
wahrscheinlim und kann nur spiitere Kopie 
oder FalsdlUng sein. Dom gibt es aum hier 
Ausnahmen. Das heutige in der Stadt Frei
sing (Oberbayern) eingemeindete Tuming 
heiSt 859 Tul1lfilfgCJ. Darunter liegt in der 
Isarebene Attaming. 1022 Al.CJtuhhil1gCJ . Es 
war smon frUhzeitig ein Geruhl rur die Not
wendigkeit vorhanden. beide nahen Orte 
voneinander abzuheben . denn rur Tuching 
wird smon 806 Fe1dtlfhl1ingCJ gesmrieben. 
Feldmodting (Kr. MUnchen) wird bereits 
790 bis 803 Fe1dmohfHgCJ genannt. was be
greiflim ist. weil es im Isarfeld liegt. ihm 
liegt Ampermoching auf dem Amperrain 
gegenuber (Kr. Damau). 826 HoJzmohil1gas. 
d. h ... Waldmoming". 
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K. betont die Bestiindigkeit der Ton
stelle. Da die Differenzierung spater auf
tritt. als der Name gegeben worden ist. und 
dessen Betonung smon festIag, wird im 
allgemeinen durm die Differenzierung keine 
Tonverlegung durc;h,geruhrt. Diese Beobam
tung 1st wichtig. Im Kreis Regensburg liegt 
Thalmassing. smon 791 bis 808 TI.ala,naz
zingCJ. Ein alter Personenname "Talamazzo 
konnte ersmlossen werden. Aber ThaJmas
sing (Kr. Hilpoltstein) liegt an der ThaJach 
uod der Ort bel Regensburg wird auf der 
zweiteo Silbe betont. Darum wird fruhe 
Differenzierung smon im 8. Jh. anzunehmen 
und vom Personennamen • Mazzo (mit f1 zu 
spremen) auszugehen sein. In verschiedenen 
Gegenden sind aJlerdings TonverJegungen 
zu beobachten. so daB aum die Betonung 
nlcht ohne weiteres. sondern erst nam sorg
fiiltiger Untersuchung rur die zei tliche 
Schichtung verwendet werden kann. 

Gut sind die Darlegungen iiber adjek
tivisch gebrauchte Ortsadverbien. z. B. bei 
aus. auf. liber. Aufhausen hnn. wie schon 
immer angenommen worden ist. die Bedeu
tung .. bei den oben gelegenen Hausern" 
haben. 

Wasserbiblos (Kr. GraS Gerau. Hessen) 
ist. wie mit Remt betont wird. durm den 
Zusatz von der nordostlich Worms remts 
des Rheines gelegenen Gemeinde Biblos ge
schieden. Die Erklarung vom mittellatei
nischen biblosus .. mit Binsen bewachsen" 
wird abgelehnt. wobei man nur zustimmen 
kann. und auf die Zusammensetzung ahd. 
bivleoz verwiesen. Das wird aum sonst be
hauptet . Aber die alten Schreibungen deuten 
auf eine GrundJage ahd . -bivloz mit Jangem 
oder -bivloz mit kurzem o. was durch die 
mundartliche Entwidelung nimt aufgekliirt 
werden kann. weil von Anfang an die erste 
Silbe betont und in der zweiten VerkUrzung 
moglich war. K. neigt welter dazu. beim 
Differenzierungswort an den ahd. Person en
namen Wasso zu denken. FUr den hessismen 
Ort wird 830 bis 850 Wassel1bibeloz. 908 
WaslHlb i(loz (beidemal in Kopien). 1318 
Waduel1puhel geschrieben. Es handelt sich 
urn einen der Falle. wo in der spateren Zeit 
dts und ss wemseIn. Dasselbe Schwanken 

• 
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begegnet beim Namen def Ruine Waxenberg 
(Oberosterreich). 1160 WasseJlberc. 1300 
Waechsenberdt. Die Moglichkeit, ss oder 
lu zu schreiben. wird in mundartlichen laut~ 
verhaltnissen begrundet sein. die in Hessen 
uDd Oberosterreidt versmieden zu beurtei
len sind. Es wird sidt. weil sidt Namen mit 
was uDd waits wiederholen. nidtt urn einen 
Personennamen handeln. sondern urn das 
mhd. was, wohs .. scnarf", Die Wassen-. 
Wachsenberge gehoren in die Reihe def 
Spitz- uDd Smarfenherge. uDd das Eigen
schaftswort wird 3um soost ZUT Differen
zierung geeignet gewesen sein. 

Eine Reihe hessischer Namen nndet ein
gehende Wurdigung. Es sei auf Osterspai. 
Ostuffeln. Istergiesel. Naherstille. Kailbach 
diesseits. Obet- uDd Niederaula. Mittelbu
men. Hohensolms. Hangenmeilingen. Berg
nassau. Bad Wimpfen, Diebam im Haag. 
Fauerbam. Bad Homburg vor der Hohe, 
Okarben. Ederbringhausen, Wald Amor
bam, Dornassenheim (das mit Recht zu durr 
gestellt wird). Wiesbaden, auf das bemer
kenswerte Nebeneinander von GroBen lin
den gegenuber LiitzeI- und Klein linden, 
Wenigenfrenz, Katzenelnbogen. Langgons. 
Altendorf in der Wuste, Felberdilln, Wein
ahr u. a. verwiesen. Es ist eine erstaunlime 
Reihe von Differenzierungsfallen. weit gro
Ber, ab man gewohnlich annimmt. 

Dem in der Namenforschung gut hewan
derten Verf. gelingt es. den Stoff interessant 
zu gestalten. gut zu gliedern und wertvolle 
Beobamtungen. so iiber die AbJosung von 
Nieder- durm Unter-, iiber die Notwendig
keit. die rheinismen Urfar-Orte von den 
bairischen zu trennen. iiher die Verwendung 
von Atla .. Wasser"' bei der Differenzierung 
in Kurhessen und im Maingebiet, beizu
steuern. Der zweite Ten des Bumes. der 
nimt vor Ende 195'9 angekundigt wird. wird 
weitere Unterscheidungsfalle behandeln. in 
einem Exlcurse aum Doppelnamen und nur 
mundlich (nicht amtlich) gebrauchte volks
tiimliche Zusatze und die Betonung der 
differenzierten Ortsnamen besprechen. auBer
dem ein Sdtrifttumsverzeichnis und Stich
wortregister bringen. Die Ausdehnung des 
Materiales auf Siidost- und Ostdeutsmland 
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wurde eine Berekherung des Blidcfeldes 
bringen, aber den Umfang zu sehr erwei
tern. K.s Buch wird die Forsdtung veran
lassen, den DiHerenzierungen groBeres 
Augenmerk zuzuwenden. Emst Sdtwarz 

MitteilulIgeH fur NalHeHkuHde . 
Hrsg. von B. Boesch. K. PudlHer. E. 
Schwarz. 1. Heft (Aachen 1957) 165. 

Der Arbeitskreis fUr Namenforschung hat 
mit diesen Mitteilungen ein neues Organ 
gesdtaffen. das die Aufgabe des .. Nach
richtenblattes fUr (deutsche) Namenfor
schung" fortsetzen soli. das von 1932 his 
1944 von Prof. Dr. HANS BESCHOKNER 
(t 30. 1. 195"7) herausgegeben wurde. Dieses 
1. Heft wird mit einem Nachruf auf SESCHOR.
NER.. den verdienstvollen Initiator auE dem 
Gehiet der Flurnamenkunde. eroffnet. Hn 
Bericht liber die im Man in Darmstadt 
stattgefundene erste Tagung des Arbeits
kreises leitet dann iiber zu Ftagen det 
Organisation der deutsdlen Flurnamenfor
sdtung. Diese erste Zusammenkunft sah 
ihte wesentliche Aufgabe zunachst in det 
Kontaktaufnahme und im Austausch von Ar
beitsetfahtungen. Es sollen dann weitete Be
richte obet die obetstaatliche Zentralstelle 
rur Namenkunde in Lowen. die mit det Zu
sammenstellung det lahtesbibliographie in 
ihrem ZentraIorgan .. Onoma" den widltig
sten Beitrag ZUt international en namenkund
lichen Zusammenarbeit leistet. Sonder
drudce der darin veroffentlichten Bibliogra~ 
phie fur Deutsdlland und Osterteich werden 
jeweils dem .. Mitteilungsblatt- beigerugt. 
Eine Reihe von Kurzberichten uber Namen
forschung in det Sdlweiz seit 1945'. die Orts
und Flurnamenfotschung in SchJeswig-Hol
stein und die neue Sammlung der F1urnamen 
Schlesiens besdllieBen dieses 1. Heft. 

Geplant sind jahrlich zwei Hefte. deten 
Bezugspreis (OM 1.- bei 32 Seiten Umfang 
einschlie8lidl der Bibliographie) es jedem 
Interessenten ermoglicht. sich liber den Stand 
det Forsdmng auf diesem rur die Heimat
forschung so wichtigen Gebiet zu unterrich
ten. Sezug der .. Mitteilungen" durch Obet
studienrat a. D. Arthur Zobel. Aamen, 
Maria-Theresia-AIIee 47. W. Niemeyer 
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RECHTS- UNO WIRTSCHAFTSGESCHICHTE 

Das Zlegenberger Sa/budl von 1456. {Hg.{ 
van Karl August Eckhardt = Ger
maneHredfte. Neue Fo/ge, Deutschrecht. 
liches Arch/v, 6 (Gl5ttingen: Muster
sdunidt 1957) 48 S. Kart. DM 7.-

Das Salbuch des Amtes Ziegenberg gehort. 
obwohl ers t in der Spatzeit Landgraf Lud
wigs 1. verfaBt, immer noch zu den friihesten 
urbarialen Aufzeichnungen des althessischen 
Territoriums, das bis ins ausgehende 15. 
Jhdt. nicht aUzu reichlich mit rechts- und 
besonders verwaltungsgeschichtlichen Quel
len groBeren Umfangs ausgestattet war und 
darin selbst hinter der verhaltnismaBig klei
nen Grafschaft Z iegenhain zurUckstand. Es 
wird daher nicht nur von den Freunden der 
Heimat- und Ortsgeschichte. sondem auch 
von der geschichtlichen Landesforschung in 
Hessen begriiBt werden, daB einer der besten 
Kenner des unteren Werragebietes seine 
QueUenveroffentlichungen fUr die Witzen
hauser landschaft mit dieser Edition fort
setzt. wenn auch an einer fUr den wich
tigsten Interessentenkreis etwas entlegenen 
Stelle. 

Oas Amt war nicht umfangreich. es um
faBte nur einen Teil der frUheren Herrschaft 
Ziegenberg. wohl urn einige andere Streu
rechte der landgrafen vermehrt. und dadurch 
ist auch die Reichweite des vorliegenden 
Verzeichnisses begrenzt ; nur 5 Oorfer hatte 
der Rotenburger Sti ft sherr l ohannes Kaufun
gen von Grebenstein als beauftragter schrl
ber des Landesherm vollstandig, 3 andere 
mit Einze1rechten aufzunehmen. Ooch hat es 
schon durch die Grenzlage des vormals thu
ringismen Landstrichs mit seinen Benehun
gen zum samsischen Stammesgebiet Ansprum 
auf weiterreichendes Interessej Klosterrecbte 
von Hilwartshausen und Mariengarten, ein 
Kerstlingeroder Zehntansprum. Familien
namen wie Munden und Wyncunborg wei
sen ebenso nam dem Norden wie die gottin
giscbe Wiihrung und der braunschweigische 
Pfennig oder der wiederholt genannte kamp. 
Aber starker tritt natUrlich das hessisme 
Element hervor. mit EigentUmern und Lehns-

tragern etwa aus Witzenhausen uDd dem 
eingesessenen Add, dem Nadtbarstift Kau
fungen und aus Kassel. mit Besitzemamen 
wie Renge(1husen, Empterode oder Cassil. 
Gensing. Fraltckenberg. Auch in den knap
pen. auf die finan zieUe Nutzung bezogenen 
Angaben der einzelnen Objekte laSt sich 
doch hin und wieder die Vielfaltigkeit der 
Rechtsverhaltnisse erkennen, der Besitz- und 
Leiherechte, Abgaben und Oienste mit ihren 
Abstufungen vom gerichtsgebundenen Eigen
turn bis zum kUndbaren Pachtvertrag. vom 
redtt bis zur gunst, eine Mannigfaltigkeit. 
die nicht selten an Unsicherheit grenzt wie 
bei den haufigen Arrestvermerken oder der 
ausdrUddichen Bezugnahme auf mGndliche 
Angaben und noch vorzulegende Urkunden. 
Unter den Remten des Landesherm treten 
Fismereidienste und Wasseranlagen -an der 
Werra - etwas hervor, wahrend der Wald
besitz nur gdegentlich angedeutet wird, 
ebenso wie die Almendverh5ltnisse. Wie in 
den meisten SalbUcbern des alteren Typs 
werden die al1gemeinen Hoheits- und Herr· 
schaftsremte - Gerichtsbarkeit, Polizeige
waIt, DienstpA icht, Bede - nur knapp an
gegeben, wahrend der Beschreibung der 
einzelnen, nam Besitzern aufgefUhrten und 
leichter veranderlimen Sonderrechte die 
Hauptaufmerksamkeit, bei unsicheren Fallen 
auch weiter ausholend, gewidmet wird. Agrar
geschichtlim interessante Hinweise sind ein
gestreut, wie Bemerkungen zur Flureinteilung, 
Uber Umwandlung der Nutzungsart, uber 
WGstungen und Roddd<er, um nur einiges 
von alledem zu nennen, was auch in einem 
verhaltnismaBig schmalen HeFt zu finden ist . 

DaB die Textgestaltung bei einem Spe
zialisten fUr altdeutsme Remtshandsmriften 
in besten Hi nden lag, bedarf wohl kaum der 
Hervorhebung. Eine Obersetzung in Parallel
drud< bietet dem mit der spa tmittelalter
lichen Redttssprame nicht vertrauten laien 
uber das grammatische Verstandn is hinaus 
audt samlicbe Hilfej hier werden auch lokale 
Erlauterungen unter Verwertung der spa
teren Kataster gegeben. wertvoll zumal fUr 

• 
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die Flurnamen. die E. im Original text mit 
kIeinen Anfangsbumstaben gedrud<t hat 
und die daher dort leimt iibersehen werden 
konnen. Do. eine gute Obersetzung zugleich 
eineo T eil clef Interpretation leistet, versteht 
cs sim wohl von selbst. daB gelegentlich 
eine andere Auffassung erwogen werden 
konnte, obwohl man sim im Zweife1sfalle 
def eindringenden LobI· UDd Sachkenntnis 
des Herausgehers anschlie6en wird. Verstell 
ist sadtlidt zutreffend mit .. verzinsen" wie
dergegeben (5. 27), doch wird def Laic die 
Textform (verstet) wohl nicht ohoe weiteres 
.. verstehen u

• Aus ahnlichem Grunde fragt cs 
sim. ob bei def Wiedergabe def bemsdw1 
mit .. Albus" nicht cin Hinweis. daB cs sich 
urn .. hohmisme" Grosmen handelt. dienlich 
gewesen ware. ahnlim vielleimt aum eine 
Erklarung. warum lym{1 mit .. MaS" (5. 15). 
partlm mit .. je namdem" (5. 41) ubersetzt 
wurde. Ob sondern an der mar& (5. 16) nimt 
,, 50nderanteil " bedeutet1 Zur Doppelbedeu
tung von HoE als Hofstatte und Garten 
(5. 15. Anm. 4) kann nom vermerkt werden . 
daB hOiff und garten mehrfam deutlim 
untersmieden werden (5. 32). Die Einleitung 
ist - wohl mit Absimt - knapp gehalten. 
berimtet liber altere 5albumausgaben und 
Ausgabenplane und laSt einige Angaben 
uber das Amt Ziegenberg und die Oberlie
Eerung des 5albumes folgen. Von einem 
Namenregister ist wohl mit Riicksicnt auf 
den verhaltnismaBig geringen Umfang des 
Heftes abgesehen word en. 

So wird eine Publikation geboten. die 
sim KiicHS Bearbeitung der Marburger 5al 
bumer und ZIMMERMANNS Ckonomischem 
Staat ebenso wie dem Salbucnteil in den 
Witzenhauser Remtsquellen des Verfassers 
in willkommener Weise ansmlieBt und sicher 
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dazu beitragen wird. das Interesse an dieser 
wimtigen und vielseitig verwendbaren Que1-
lengattung uber die territoriale Recntsge
schichte hinaus in weiteren Kreisen zu 
fordern. Claus Cramer 

125 /altre Stadtsparkasse Kassel. 
1832- 1957. Hrsg. von der Stadtspar
kasse Ka sse f (Kassel : Selbstverfag 1957) 
66 S. mU zaulreidien Abb. Nlda im 
Halldel. 

Neben reim bebildertem Material uber den 
Gescniiftsverkehr der 5tadtsparkasse Kassel 
von 1948/49 bis 1956 enthalt die Festsduift 
zwei historische Beitrage. K. KALTWASSER 
bringt unter dem Titel .. Kassel zur Grun
dungszeit der Stadtsparkasse" ein lebendiges 
Bild der Residenzstadt Kassel unter den 
KurfUrsten Wilhelm I. und Wilhelm 11. Be
sonders eingehend werden die K5mpfe urn 
eine neue Verfassung Kurhessens und die 
Schwierigkeiten behandelt. mit denen sim 
Burgermeister Smomburg bis zur Grundung 
der Stadtsparkasse im lahre 1832 ausein
andersetzen muSte. Ober die Beurteilung def 
politi schen Vorgange der Zeit wird man mit 
dem Verfasser nh:nt immer einer Meinung 
sein. B. SPIETHOFFS Aufsatz .. Der Weg der 
deutsmen Sparkassen" zeigt nimt minder 
anschaulich die Entwiddung von der ersten 
Ersparn iskasse (177 5 Hamburg) uber die 
Ausweitung des 5parkassenwesens nach 
1815 (Auswirkung der kommunalen Selbst
verwaltung). durch die Bewahrungsproben 
nam 1848 und vor allem nach den beiden 
Weltkriegen bis zu den heutigen Spar
kassen. die - neben ihrer traditionellen 
Aufgabe - zu einem der wimtigsten Kredit
institute unserer Wirtsmaft geworden sind. 

Wilhelm Engelbam 

BILDUNGSWESEN 

Rudolf Feige : Das AhadeJffisdte 
GymnasluHI Stadtuagen ulld die Fruu
zeit der Un iversitilt Rillt elu = Beirrr. 
ZUr Gesddchte. LaHdes- "lid Volkskulfde 
des Weserberglandes (Helmel,.: Seifert 

1956) 52 S. ",it Abb. w. Kt .• 2 BI. Abb .• 
Kart . DM 3.80 

Die Entwicklung der Universitat Rinteln 
hat. soweit ihr Lehr~ und Lernbetrieb in 
Frage kommt. bei der 1927 in Rinteln ab-
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gehaltenen lahreshauptversammlung unseres 
Gesmimtsvereine durch. den Gottinger Un i
versit i'i tsprofessor EDwARD SCHRODER eine 
ersch.opfende Darstellung gefunden. SCHRO
DEK, der in Hessen (Witzenhausen) geboren 
smon auf eine jahrelange erfolgreime Tiitig
keit in Marburg zuriickblicken konnte. hat 
sim stets mit besonderer Hingabe der Er
forsmung der kulturellen Entwicklung seines 
Heimatlandes gewidmet. dabei aber nie die 
groGeren Zusammenhange auGer acht ge
lassen . So war auch dieser Vortrag nicht nur 
auf sachkundige Verwertung der Quellen. 
soweit solme noch vorhanden sind. auf
gebaut. sondern verrat auch durch die fein
sinnige Wiirdigung der Leistungen der 
jungen Un ive rsitat den ausgezeichneten 
Kenner der gesamten deutsmen Universit ats
gesmimte. Es war daher ein glucklicher Ge
danke des Inhabers der Bosendahlschen 
Druckerei FRANZ BROCK. den Sduodersmen 
Vortrag ungekurzt zum Abdruck zu brin
gen und als SonderveroHentlichung weite
ren Kreisen zuganglich zu mamen. Dem ist 
es dann auch zu verdanken. daB wir auch 
heute nom nam den bitteren Verlusten der 
jiings ten Zeit dne grundlegende Darstellung 
des Wirkens dies er kleinen Universitat be
sitzen. 

Eine gleichwertige. das Akademische 
Gymnasium Stadthagen und die Friihzeit 
der Universitat RinteIn behandelnde Er
ganzung liegt nun aus der Feder des Hamel
ner Stadtarmivars RUDOLF FEIGE vor. 

Sie stiitzt sich auf eine ebenso sorgsame 
wie von bester Sadlkunde getragene Bear
beitung der spa rlimen Quellen. die er Jan
gere lahre hindurm immer wieder kritisch 
uberprlift hat. So bringt er zur Wiirdigung 
der in der Friihzeit der Universitat (bis 
1650) tatigen Lehrpersonen manchen uber 
SCHRODER hinausgehenden willkommenen 
Beitrag; daB er dabei auf die Zusammen
hange mit dem Stadtbagener akademischen 
Gymnasium. die von SCHRODER unbeadttet 
gelassen wurden. eingeht. zeigt den ge-
wissenhaften Forsmer. dessen Ergebni sse 
sruon deshalb grundIegenden Wert besitzen. 
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Wie schwer aber die au6erlidum Voraus
setzungen wogen. die fUr den vom Smaum
burger Grafen Ernst in zaher Beharrlich
keit verfolgten Plan der Universitatsgriin
dung nicht ubersehen werden durften. zeigt 
FEIGES Darstellung erstmalig in ersmopfen
der Deutlidl.keit. Gait es doch nimt nur 
die fii r die Vorlesungen usw. benotigten 
Raume zu besmaffen. sondern auch fur 
Wohnungen sowohl der Professo ren wie der 
Studenten. nicht zuletzt auch deren Ver
pflegung zu sorgen - Aufgaben. die in be i
den Ackerstadtmen mit ihren einfachen 
Lebensbedingungen nimt leicht zu losen 
waren . DaB die Rintelner Biirgersmaft des
halb dem Plan. die Universitat in ihren 
Mauem zu begriinden. lebhaft widerstrebte. 
wirft nicht nur auf die in der kleinen Stadt 
gegebenen Verhaltnisse ein scharfes Limt. 
sondem ist auch ein sprechender Beitrag 
zur KuIturgesruidtte nimt nur der Grafsdtaft 
sondern des deutschen Westens uberhaupt. 

Warum angesichts dieser Schwierigkei
ten Graf Emst. der die Stadtsmule von 
Stadthagen zum . Akademischen Gymna
sium" und damit zur Vorstufe der Universi
tat erhoben hatte. den Plan. diese in Rin
teIn zu errichten. unnachgiebig und nicht 
ohne starken Druck verfolgte und schlieG
lich auch durchsetzte. bIeibt freilich auch 
jetzt eine offene Frage. DaB die Verkehrs
lage Rintelns aussmlaggebend gewesen sein 
sol1. ist wenig iiberzeugend - sie hat sich 
denn auch als kaum fordemd erwiesen. Noch 
wemger kann dafur die landsmaftHche 
Sdtonheit in Anspruch genommen werden; 
das Iag dem 17. Iahrhundert noch vollkom
men fern - hat dom erst GOETHE den Blick 
filr soIche Betramtung geoffnet. Es ware zu 
begrii6en. wenn es den Forschungen FEIG!:s 
geIange. hierfiir vielleicht aus Akten. Brie
fen. Tagebiichern u. a. eine befriedigende 
Aufhellung zu finden . 

Dieses Bedenken soll und kann aber die 
Freude uber Feiges Arbeit nicht mindern. 
und man kann der in Aussicht gestellten 
.. Bumausgabe" nur mit gespannter Erwar
tung entgegensehen. Wilhelm Hopf 

• 
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MEDIZIN 

Helmut Merkel: Aufstieg des zatm
iirztlichell Weselfs iH Kassel bis 1864. 
1l1augural-DissertatioH (Gott/Hgen 1958) 
140 Seiten. kart. [nicht im Haude1}. 

Unter dem Titel .. Aufstieg des zahnarztlichen 
Wesens in Kassel his 1864:" stellt Helmut 
Merkel die Entwicklung deT Zahnheilkunde 
als eines besonderen Fadtgebietes do.T. Es 
handelt sich urn eine verdienstvolle. von Prof. 
Dr. med. Dr. h. c. GeORG B. GRUBER. Gottin
gen, angeregte Studie. in def die nom auf
findbaren Quellen sorgsam zusammengetra
gen uod ausgewertet werden. 

Aum fur Kassel liiJ3t sich n icht genau 
feststellen. seit wanD es eine selbstandige 
"Zahnheilkunde" gegeben hat. 1738 wird 
in der Verordnung des Landgrafen Fried
richs I. zum erstenmal gefordert. daB die 
Chirurgen irn Ziehen von Zahnen und irn 
Einsetzen von Kicfern und deren Teilen 
unterwiesen werden soIlen. Durm diese sorg
faltigere Ausbildung sollte den "durmreisen
den Zahnoperateuren" und allerhand dunk
lern Gesindel das Wasser abgegraben werden 
(5.13) . Da aum Bader, wie tiberan, so aum 
in Kassel die Chirurgensmulen besumen 
konnten. wenn sie die notigen elementaren 
Vorkenntnisse namzuweisen irnstande waren. 
durfte die Verrnutung des Verf. zutreffen. 
daB spater aum Bader zu den Zahnbehand
lern gehort haben (5. 21 ) . 

Die Hoffnung. daB marktsmreierisme. 
herumziehende Zahnarzte durm gut aus
gebildete in Kassel beheimatete verdrangt 
werden konnten. erfullte sim zunamst nimt. 
Vom bekannten .. Doktor Ei se nbart" an 
hat Verf. eine ganze Reihe von sog ... dunn.
reisenden Zahnarzten" ausfindig gemamt, 
unter ihnen aum eine Frau, die sim in Kas
sel einmal oder aum hau figer in der "Com
merzien-Zeitung" angepriesen haben (5. 
125 / 26). Obwohl sim jeder, bevor er mit 
seinen Operationen beginnen konnte. einer 
Prufung vor dem Collegium medico-mirur
gieum in Kassel unterziehen muBte, nnden 
sim irn 18. Jh. genau doppelt so vide orts
fremde Zahnbehandlerwie ortsansassig~. DaB 
es in beiden Gruppen gute und weniger gute 

Vertreter ihres Faches gegeben hat, weist 
Verf. an Einzelbeispielen nam, indern er ge
sdtidct die Anzeigentexte gegenuberstellt 
und auswertet. Zunadtst handelt es sidt fast 
aussdtlieBlidt in den Anpreisungen urn 
chirurgisdte MaBnahmen : erst 1769 gibt der 
.. Hofzahnarzt" Salomon Le v i in der Zeitung 
bekannt, daB er audt konservierende Be
handlungen durdtfiihren kann (5. 26). Der 
nadtste, W aId m ann (S. 27), erweist sidt 
als NiI:ntskonner und .. Starger", der die 
Mensdten mit Matzdten und betriigerischen 
Manipulationen zu kapern sucht. Dagegen 
scheint Carl Schmidt (5. 29), der Kassel 
rnehrfadt besumt hat, nadt Meinung des 
Verf. ein Kanner gewesen zu sein. der audt 
vorwiegend die konservierende Zahnbehand
lung anwandte. Seine Niederlassung in Kas
sel wurde allerdings durch den Kasseler 
Hofzahnarzt Iakob Lazarus rnit der Be
griindung hintertrieben. daB in der damals 
etwa 18000 Einwohner zahlenden . Stadt 
2 Zahniirzte ihr Auskommen nicht wiirden 
nnden kannen. 

.. Die ersten seBhaften Zahnarzte wa
ren . .. teils spezialisierte Chirurgen. ge
legentlidt vielleknt audt spezialisierte Bader, 
teils handelte es sidt urn niedergdassene 
Zahnoperateure" (5.41). In Kassel liiBt sidt 
als erster ansiissiger Zahnarzt 1743 (5. 42) 
Johann Eberhard Ludwig Eh r e n rei e h 
nadtweisen. Ihm folgt eine verhaltnismaBig 
geringe ZahI von Kol1egen. unter denen 
sidt. wie Verf. ausfiihrlidt darstel1t. auch 
einige sehr tiidttige hervorheben. z. B. 1. 
Stirn (1831-1857). In der Regel gab es 
in Kassel damals nur e i n e n niedergelasse
nen Zahnarzt: diesem aber madtten immer 
nodt herurnziehende Kollegen. Bader und 
Wundiirzte Konkurrenz. 

In einem Anhang (5. 72 ff.) vergleidtt 
Verf. schlieBlich seine fUr Kassel aus den 
Akten be1egten Ergebnisse rnit den in der 
Gesdtichte der Zahnheilkunde fur die gleime 
Zeit sonst bekannten Tatsachen. Danadt darf 
man annehmen. daB die zahnarztlidte Ver
sorgung der Kasseler Bevolkerung im ganzen 
nidIt sdtlechter war aIs anderswo. 
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Wie sorgfaltig die Arbeit angefertigt 
wurde. geht auch aus der groBen Zahl von 
Anmerkungen hervor. die 44 Seiten fUllen. 
und aus dem reimhaltigen literatur- und 
Archivalienverzeidmis. das auch fUr iihnlime 
Zusammenhange manche Anregung geben 
ki:innte. AlIes in allem handelt es sich also 
urn einen wertvollen Beitrag zur Gesenichte 
der Zahnheilkunde in Hessen. iiber die bis-
her Einzelheiten nicht bekannt waren. 

Kathe Heinemann 
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gleichzeitigen Bonifatiusfeier. die alle Krafte 
der Stadt beanspruchte. Es liegt aber auch 
an den vielfachen Schwierigkeiten. mit denen 
der .. Jubilar" selbst seit langem zu kampfcn 
hat. Denn die Stadt hat mit dem Kranken
hause zwar die lasten und PAienten fur die 
arztlime Betreuung der Buchonia uberneh
men mussen. aher nicht auch zugleich die er
forderlichen Mittel und Ruddagen erhalten. 
urn mit den anwamsenden. vielseitiger und 
komplizierter werdenden Aufgaben Schritt 
haIten zu konnen. Der Nachholbedarf aus 

150 lallre Pu/daer Krankenl1aus (Land- Kriegsni:iten und Nachkriegsmiseren ist groB 
krallkelll1alls. Lalldcskrankenl1aus. Stitd- und ubersteigt die leistungsHihigkeit des 
tlsdlcs KrankclIl1aus). 1805-1955. Eine kommunalen Vermogens - auch uber diesen 
Gedelfkgabe (Sdtriftleitung: Cl1rlstop/l Einzelfall hinaus ein eindringliches Warn-
Web er). SOHderaruck aus: Fuldaer Ge- ........ zeimen. daB die Krafte einer Stadt nicht 
sdtidttsblatter. 31 (1955) 113-236. uberfordert werden durfen. 

Zwi:ilfhundert Jahre - so muBte der Titel 
dieser Festgabe eigentlic:h lauten. Denn so 
alt ist Fuldas gesc:hichtlidter Beitrag zur 
Entwiddung der Heilkunst und Kranken
pflege. eine Tradition. die sich trotz aJler 
ScbwankungeD und Krisen doch ununter
brochen von dem Xenodochium und der 
In6nnarie des karolingismen Klosters uDd 
den medizinischen Traktaten des Hrabanus 
Maurus verfolgen laBt. die sicb iiber die 
spiiteren Spitalstiftungen der Abte uDd der 
Biirgerschaft. uber die landesherrliene Me
dizinalpolitik der Aufklarungszeit erhalten 
hat UDd deren Impuls sich auch in einer der 
wimtigsten Einrichtungen der kurzlebigen 
oraniscbeD Episode weiterentwid<eln sollte. 
in dem landkrankenhaus. das 1805 al5 
Namfolger des letzten. arg heruntergekom
menen Nikolaispitals ins leben gerufen 
wurde. Wie die friiheren Pflegestatten der 
Benediktinerabtei war auch die neue Stif
tung fur das ganze Fuldaer land be5timmt. 
und sie hat sidt diese groBere Aufgabe auch 
bewahrt, nachdem sie 1937 als Stadtisches 
Krankenbaus in Besitz und VerwaItung der 
Stadt Fulda uherging. 

Auch der Jubilaumsbeitrag des Fuldaer 
Gesc:himtsvereins hat sich vor den groBen 
Hintergrund dieser uralten Tradition ge· 
stellt. DaB er sich auBerlich trotzdem in be· 
smeidenem Rahmen baIt. liegt weitgehend 
an der erdriid<enden Nambarsdtaft der fast 

Unter diesen nicht ganz jubilaums
maSigcn Voraussetzungen ist die vorliegende 
"Gedenkgabe" mit thren 6 Beitragen ent
standen; nidtt ohne Absicht hat man sidt 
wohl zu dieser smlimteren Bezeicbnung ent· 
schlossen. Der Ertrag ist trotzdem reimer, 
als man unter diesen Umstanden und ange· 
sicbts der besmeiden gehaltenen Ausstat
tung annehmen ki:innte. Sehr erfreulich ist 
es schon aIlein. daS sicb die Fachleute seIbst 
zum Wort gemeldet haben; drei Arzte sind 
unter den Mitarbeitern vertreten. urn ihre 
Erfabrungen in den Dienst der geschicht
limen Forschung zu stellen und aus der 
Praxis heraus, oft ansmaulich und mit Hu· 
mor, iiber Fragen zu berichten. in denen sich 
der Historiker oft als interessierten taien be
tramten muB. Vor aJlem die Beitrage von 
LYER. MAR.TIN und K. HEINIUCH HILDEBR.AND. 
die aus eigener Erinnerung die Geschimte 
des Krankenhauses seit 1919 beleucbtet 
haben. Ebenso zu begruBen ist aber auch der 
Versuch K. JOSEPH BOEKAMPS, eine Obersimt 
der alteren Entwid<lung des fuldischen Kran· 
kenhauswesens bis zur Sakularisation zu ge
ben. Gerade hier. wo es fast iiberall urn 
Neuland geht, ware es nimt remt. an Ein
zelheiten hangen zu bleiben. die nom der 
genaueren Kla rung bediirfen oder bei denen 
sich d~r Verfasser zu sehr auf die allgemeine 
medizingesmichtlicbe literatur verlassen hat. 
anstatt deren Ansichten an der konkreten 
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Oherlieferung Fuldas se1bst zu kontrollieren. 
einer Oberlieferung, die groSenteils noch 
unveroffentlicht ist und def kiinftigen Auf
bereitung barrt. Nachzutragen sei wenigstens. 
daB SIEGFRIED R El eKEs grundlegendes Werk 
uber das deutsche $pitalredlt aucn aus der 
allgemeinen Sich t wohl noch mandte Er
kenn tnis hatte vermitte1n kenneD (wie z. B. 
die smarfere begriffliche Sdteidung von Ho
spital und Infirmarie); dort ist iibrigens fUr 
Fulda bereits ein Beleg aus def Vita Leobae 
(MG SS XV 1. 131) beigebradlt. Aus def 
Praxis. diesmal des Kommunalpolitikers, 
hervorgegangen ist auch def Beitrag von 
CUNO RAABE. der den Obergang des land
krankenhauses in stadtisme Verwaltung mit 
def ganzen dahinterliegenden Problematik 
vom Standpunkt des intimen Sachkenners 
schildert. Von der Seite des Fachhistorikers 
t litt zu ihnen die um fangreiche Darstellung 
der friiheren Geschich te des neugegriindeten 
Land krankenhauses von 1804-70 aus der 
Feder von (HRISTOPH WEBER. auf breiter 
archivalischer Grundlage und mit griindlimer 
Kenntnis der oft so verwickelten territorial
und verwaltungsgesmichtlichen Verhaltnisse. 
aus denen die Griindung Friedrich Wilhe1ms 
von Oranien hervorgi ng. Auch dies besm ei
den als Sammlung von Einzelbeitragen be
zeimnet. die mehr Vorarbeit und Anregung 
bieten. als das reimhaltige Quellenmaterial 
se1bst erschopfcn sollen - man darf die 
Fuldaer zu dies er gediegenen "Vorarbeit " 

BuchbesprecHultgeH 

begliidcwiinsmen. In die Anfangszeit fUhrt 
noch einm al der Aufsatz von JOHANNES 
KIl.A.MER iiber den Rentmei ster Smwank und 
dessen Tatigkeit beim 6nanziellen Aufbau 
der neuen Anstalt. 

Eine Gedenkgabe haben die Fuldaer diese 
Festschrift genannt. und die Lektiire erweckt 
den Eindruck. daB dahinter das Bestreben 
stand. mehr zu sein als zu smeinen. Se1bst 
wenn sonst nichts Lesenswertes darin stande. 
soUte man ihnen schon das anremnen. zu
mal in einer Zeit. die leimt das Umgekehrte 
vorzieht. Eine Gedenkgabe ist es auch in 
persanlichem Sin ne geworden. fUr CHIUSTOPH 
W EBER. der die Herausgabe und den Haupt
beitrag Ubernommen hatte - wie wir nun 
wissen. unter nicht ganz einfachen Um
standen - und dessen letzte groBere Arbeit 
es geworden ist. Sein Tod ist trotz seines 
gesegneten Alters ein schwer verwindbarer 
Verlust fUr das Fuldaer Land geworden. dem 
er die reic:hen Erfahrungen eiDes langen Ge
lehrtenlebens zur Verfiigung gestellt hatte. 
uDd aum fU r den althe5sismen Nachbarraum. 
fUr den er eine Bearbeitung der Breitenauer 
Regesten in AngriH genommen hatte. So 
solI sich mit diesem Gedenkwort der Wunsm 
verbinden. daB der Fuldaer Geschichtsver
ein und die fUr ihre landschaft verantwort
liche Stadt bald einen Mitarbeiter finden 
mochten. der wiirdig an seine Stelle treten 
kann. Claus Cramer 

KUNSTGESCHICHTE 

We rite r Me y e r - Bar k lJ a use JI : Die 
"Stiltsruilte" iH Hersletd = Grofle Bau
dellkmifler Helt 153 (Mu HdteHIBerliu : 
Deutsdter Klllfstverlag 1957). 

In der bekannten und beliebten Reihe 
.. GroBe Baudenkmaler" ersmien Meyer
Ba rkhausens Fiihrer durch die beriihmte 
Stiftskirche in Hersfeld . Nach einer allzu 
knappen historischen Einleitung besdueibt 
der Verf. den Rundgang dunn die Ruine. ge
schickt verbunden mit einer Wiirdigung des 
Baues. Zusammen mit den smaneD Auf-

nahme HANS RETZLAFFS gibt der FUhrer 
einen guten Eindruck der Kirche. 

Man glaubt auf Grund dieses Fiihrers. b is 
auf einige am Rande liegende Fragen sei 
die Baugeschichte der Kirche in der vom 
Verf. angegebenen Weise vollig geklart und 
allgemein anerkannt. Dies schien vor H Jah
ren nach den - leider n icht sehr fachman
ni schen - Veraffentlimungen VONDERAUS 
der Fall zu sein. n icht aber heute f Eine groBe 
Umwalzung brachte vor allem 1955 DIETER 
GROSSMANNS griindlime und 50 leicht nkilt 
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umzustoBende Untersuenung. die den heute 
stehenden Bau (mit Ausnahme des West
baues) aIs karolingisen nachwies. Im gleichen 
lahre forderten Ausgrabungen HANS FELDT
KELLERS im sudlichen Winkel zwischen Lang~ 
haus und Querschiff die Fundamente einer 
bis dahin unbekannten karolingischen Kirche 
zutage. Die Ansicht FUDTKEtLERs. daB dies 
der karolingische Bau van 831 sei. steht 
nicht mit Sicherheit fest ; manches deutet 
darauf hint daB dies vielmehr die Kirche 
Lulls gewesen ist (VONDERAUS Kirche C dann 
falsch). OTTO BRAMM scnlieBlidt ist wie 
GROSSMANN der Meinung. die heutige Kirche 
sei zwar im Wesentlichen karolingisch. in 
der Fensterzone gehore sie jedoch der Wie
derherstellung nach 1038 an . Dies sind nur 
die wichtigsten neuen Forschungen liber die 
Stiftskirche. aber sie zeigen bereits die Fulle 
der Deutungsmoglichkeiten. Fast nichts steht 
also .. zweifellos" fest (nicht einmal Verf.s 
Datierung des Portals zum Kapitelsaal zu 
1144). Man kann und darf von einem 501-
chen Fuhrer keine neuen Ergebnisse oder 
auch nur eine Wiedergabe der verschiedenen 
Forschungen erwanen; wir mochten uns aber 
gegen diese Simplifizierung durmaus um~ 
strittener Fragen wenden . Reinhardt Hootz 

Ha" H 0 H a It n : Die IrUhe KfrdleHbau
kunst der Zfsterzieuser. UJltersuc:Hulfgen 
zur Baugesck von Klosrer Eberbadt im 
RheiJ.tgau und ihren europiiisdlen AHa~ 
log/eH im 12. Jh. = Frankfurter For
sdtungen zur Ardtltekturgesdt .. Bd, 1 
(Berlin: Gebr. Mmm 1957) 378 S, HI , 

78 T extabb, u. 40 Kunstdrucktafe/n mit 
122 Abb ,. dazu 2 Falttafe/n, Geb, Lw. 
DM 48.-

Das Buch ste1lt sim als eine wesentliche. 
organische und uber vieJe Lander ausgrei
fende Erweiterung der Frankfurter Disser
tation des Verfassers von 19n liber .. Die 
Kirche der ehem. Zisterzienserabtei Eberbach 
und die roman . Ordensbaukunst der Zister~ 
zienser" dart fuBt also auf vieljahrigen ein
dringlichen Studien. Es kommt dem Verf. 
zunachst darauf an. der wohlerhaltenen 
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Kirche von Eberbach die bisher noen feh
lende verdiente volle Wurdigung zuteil wer
den zu lassen. Bei der Verflochtenheit der 
mittelalterlichen Baukunst uberhaupt und im 
besonderen der einzelnen Glieder einer so 
verbreiteten. durch die Ordensregel und die 
Anordnungen der jahrlichen Generalkapitel 
in Citeaux geformten Baugruppe. wie die der 
Zisterzienser. ergibt sidt fUr den Verf, von 
selbst die Einbeziehung aUer dieser Bauten, 
Viele der Kirchen des 12. Jhs. sind. wie Hahn 
ausfuhrt. noen kaum bearbeitet. zumindest 
in ihrer Eigenart und Zusammengehorigkeit 
noch nimt deutlich nebeneinandergestellt 
warden. Audt hier momte er die Lucken 
fullen , Einerseits bedarf Eberbach zum rem
ten Verstehen der Kenntnis der fruhen 
Zisterzienserschopfungen. andererseits nimmt 
es mit der 1186 vollendeten Kirche und 
einer bereits von neuen Idealen inspirierten 
Baugesinnung eine Schlusselstellung ein. mit
tels deren Ruckschlusse auf die GesetzmaBig
keit und auf die umstrittene Ordensbau
weise gezogen werden konnen. 

Der Angelpunkt dazu ist ihm eine tief
greifende Plananderung wahrend des Bauver
bufs im 12. lh. in Eberbach. van der ihn 
sorgfaltigste Beobachtung an Chor und 
Querschiff. innen und auBen. uberzeugen. 
Durc:h die Einsicht in bestimmte Gesetz
maBigkeiten im GrundriB erreicht er den 
unmittelbaren AnschluB an die friihen bur
gundischen Zisterzienserbauten Citeaux, 
Clairvaux und Pontigny, Van Clairvaux aus 
erfolgte ja 1135 die BesiedJung Eberbachs, 
Der Verfasser steUt damit zwei Bauab
schnitte fest : Eberbach I um 1145" - etwa 
1166 und Eberbach II urn 1170-1186. Die 
bisherige Annahme des Baubeginns urn 1170 
entfallt damit, 

Durch solche AufkJarung der Bauge
schichte von Eberbadt hat der Verfasser eine 
maBgebliche Unter1age gewonnen. mit der er 
in dem umfangreichsten zweiten Teil seines 
Werkes die frGhen Zisterzienserbauten in 
alIen europaisc:hen Landern auf GrundriB 
und AufriB nachpriift. Am fruchtbarsten er
weisen sim naturgemaB dabei die burgun
dismen Kirchen. vor alIem Fontenay als ein
zig unversehrt auf uns gekommene fruhe 
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Zisterzienserkirche. urn "den Bauwillen von 
Citeaux" als Uridee herauszukristalIisieren. 
Die Kenntnisse des romanismen Kitchen· 
baus uberhaupt erhalten bei soImeD Ein~ 

zeluntersuchungen und Zusammenfassungen 
eine dun:hsddagende Vertiefung. Auch die 
deutsmen Zisterzienserbauten. besonders 
Maulbronn und Bronnbac:h. werden in die
sem Zusammenhang gewurd igt. 

Im dritteD Teil des Bumes bringt Hahn 
den Versuch einer Rekonstruktion des 1. nie 
vollendeten Bauplanes unter Benutzung def 
durc;h die Untersumung def fruhen Ordens· 
bauten erreichten Einsichten und def Sinn· 
deutung def von ihm beobachteten Unregel
ma8igkeiten. Ware def Plan I Zllr Aus
fiihrung gekommen. so besaBen wir in ihm 
tin Denkmal als friihester gewolbter deut
smer Ordensbau. aber durmaus aus bur
gundism-franzosismem Geist. Das heutige 
Eberbam nam Plan 11 stellt die Eindeut
sdtung des Grundsdtemas dar. wobei die 
groBen rheinismen Kirchenbauten maBge
bend einwirkten. 

Die Fulle der ausgebreiteten DenkmaIer 
auf Grund groBer Kenntnisse und inn ere 
Smau beherrsmend. hat Hahn in Durchdrin
gung des Stoffes seine Ziele, die Abteikirme 
von Eberbam durch ersmopfende Klarung 
ihrer Bedingungen aIs Kunstwerk plastisch zu 
erfassen und durch Wechselwirkung, Einsimt 
in die inn ere GesetzmaGigkeit der ganzen 
Gruppe zu gewinnen, nie aus dem Auge ver
loren. Die vier unmitte1baren Tomtergriin
dungen Eberbachs, Smonau, Otterberg. Ams
hurg und GottestaI. hat er im Rahmen seines 
Themas nur soweit hehandelt. aIs ihre 
GrundriB- und AufriSgestaltung im Hin
hlidc auf die Mutterkirme und deren zwei 
Bauphasen von Bedeutung sind. Als hes
sische Bauten stehen uns Smonau und Ams
burg dabei am nadlSten. Auch auf sie faUen 
von den neuen Einsichten des Verfassers 
aus aufhelIende Lichter (z. B. fUr den Chor 
von Amsburg). Die von Hahn fUr Eherbach 
aufgestellten Gesetze (Hohenproportionie
rung mittels Quadratur und Triangulation) 
waren auch fUr die Tochtergriindungen ver
bindlim. Die Frahdatierung des ersten Bau
plans fUr Eberbach erfahrt z. B. durm Scho-
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nau eine weitere Bestiitigung. Die Kirche 
von Kloster Haina wird nur in ihrem Grund
riB und vor aIlem im Hinblick auf die Ost
kapellen am Quersdtiff gestreift. 

Aufs Ganze gesehen wird man das Werk 
Hanno Hahns den wichtigsten baugeschicht
lichen Veroffentlichungen der neueren Zeit 
zuordnen. Albrecht Kippenberger 

Rudiger Recknage1: Karlslfafen
Fragment einer stildtebaullchen Portal
anlage U!lf 1700 = Hessisdle Forschun
gen zur geschimtlidfen Landes- und 
VolkskuHde. HeIr 2 (Biirenrefter-Verlag 
Kassel und Basel, 1958) 45 S. lHit 24 
Abb. Kart. DM 4.-

In der literatur iiber die hugenottisme 
Armitektur in Deutschland wird Karlshafen 
als Beispiel einer in der Grundstruktur un
veranderten Anlage fast immer erwiihnt. 
Stets drangte sich dabei der Vergleich mit 
der nach Planen Paul du Rys erstellten Ober
neustadt Kassels auf. Auch Recknage1 geht 
davon aus. Es war ein dankenswertes linter
fangen, die jedocb vorhandenen Untersmiede 
zwiscben den Stadten aufzuzeigen. 

Einiges im kurzen Kompendium uber die 
Entwiddung des Stadtebaus lieGe sich dis
kutieren. Das Hauptanliegen Recknage1s ist 
jedocb. zu beweisen. daB Karlshafen Frag
ment einer stadtebauHmen Portal anlage seL 
Einziges Beweismitte1 far seine Annahme 
ist ein Stadtplan von 1722 mit im Sadosten 
eingezeichneten halbkreisformig geHihrten 
Bauziigen. die am ansteigenden Gelande 
wahrsdleinlicb terrassenformig geplantwaren. 
Da Kar1shafen jedoch smon 1699 vom Land
grafen Karl gegrundet wurde, liegt der 
zitierte Plan zeitHch sehr spat. Fast ein Vier~ 
teljahrhundert nam der Stadtgrandung han~ 
delt es sich bei ihm vielleicht nur urn 
einen ideaIen Erweiterungsentwurf der von 
den Griindem ausgearbeiteten Stadtplanung. 
Die These Redmagels, da8 die Portal anlage 
die Grundungsidee sei, bleibt damit ebenso 
wie sein Rekonstruktionsversuch Hypothese. 
Die drei .. FeststelIungen", mit denen er auf 
Seite 39 unten das Ergebnis seiner Unter
sumung, die aIs Dissertation der T. H. Han
nover vorgeiegt wurde. zusammenfal3t. 
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bringen daher in den Punkten 1 und 2 a1t
bekannte Tatsachen und irn Punkt 3 eine 
Gegebenheit, die urn eine Vermutung erwei
tert wurde. Die Frage nach dem Baumeister 
der Stadt. die im Anbang angeschnitten wird. 
bleibt leider auch hier ungelost. Sicher zu 
Recht wird festgestellt, daB Conradi ledig
lich am Ort ausfiihrender Architekt war. 
Obersehen wurde im Vergleich mit derOber
neustadt Paul du Rys mit Blondels Planung 
fUr Rochefort das Neue in der Planung der 
Oberneustadt : die starke Einbeziehung der 
Landschaft, insbesondere ihre EinfluBnahme 
auf den StadtgrundriB vom Siidosten her. 
Aum hier herrsmt die fur Karlshafen auf
gezeigte "strenge Beziehung von Landschaft 
und StadtgrundriS" . Recknagel neigt zu der 
Annabme, daS der Landgraf selbst die Pla
nung bestimmt habe. In diesem FaIle lage 
es nahe. wenn sein erster Hofbaumeister. 
also Paul du Ry. der Beauftragte oder zu
mindest nicht ohne EinfluB gewesen ware. 
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Eine wesentliche Bereimerung der For
schung uber Karlshafen ist die Feststellung 
der Gestaltungsregeln. der MaBeinheiten und 
Proportionen. (Ein Hinweis auf die voran
gegangenen, dem Verfasser bekannten Bau
aufnahmen des Di pL-Ing. Sander in Kasse1 
hatte hier erfolgen konnen ; auch ein Que1-
lenverzeichnis der Lichtbilder. Plane und 
Zeichnungen wird vermiBt.) Die Beachtung 
des optischen MaBstabes in der Stadtbau
kunst der Wende vom 17. zum 18 .1ahr
hundert wird durch diese Untersudtungen 
Redmagels wirkungsvoll unterstridten. Der 
Verfasser 5ieht dabei auch vollig richtig. 
wenn er bei der Betrachtung der Fronten 
der Geba udekarrees, besonders augenfalIig 
am Hafenp latz. schreibt. daB die Eigenstan
digkeit der Reihenhauser zugun sten des Ein
drucks der Gesamtzeile zuriicktritt. Auch das 
Aufsuchen und Durcharbeiten der Karlshafen 
betreffenden Archivalien war von Wert. 

Hans-Kurt Boehlke 

MUSIK 

Ch r i s t I a 11 e E" gel b r e c h t : Die Kas
se/er Hofkapel le im 17. lahrhul1dert ul1d 
Ihre a"OHymel1 MuslkhaHdsdtrlfre" aus 
der Kasseler LaJ~desb lbllothek """ Hes
slsdte ForsdfUHgen zur gesdtfdftlfdteH 
Landes- "lid Volkskunde 3 (Kassel und 
Base': Biirenreiter-Verlag 1958) 192 S. 
m. zaldrefdteH Notenbelspfelen U.4: Ta,. 
Wasserzeldten. Kart. OM 12.-

Da die an bedeutenden Einzelheiten reiche. 
wenn auch nur selten den Rahmen des Lokal
historilllchen iiberschreitende Musikgeschichte 
der Stadt Kassel trotz manmer Spezialstudien. 
Dissertationen und Aufsatze sowie zahlrei
cher Erwahnungen in Klinstlermonographien 
und aUgemein geschichtlichen und musik
geschichtlichen Darstellungen noch keine 
umfassende und wissensmaftlimen Anspril
men genugende Gesamtdarstellung erfahren 

hat 1. ist jede Initiative. die in h istorismes 
Neuland vorstoBt. dank bar zu begrliBen. 
Christiane Engelbredtt hat es sich zur Auf
gabe gemadtt. einigen groG en weiBen Flek
ken auf der Landkarte der Kasseler Musik
geschidtte energism zu leibe zu rlideen . 
Nachdem sie schon im vergangenen Jabr ihre 
Forschungen liber .. Die Hofkapel1e des land
grafen Carl van Hessen-Kassel" veroffent
Bdtt hat '. legt sie jetzt die diesem Aufsatz 
vorangehende Arbeit. ihre 1956 abgeschlos
sene. im Marburger Musikwissenschaftlidten 
Institut bei Prof. Dr. HANS ENCEL entstan
dene Disse rtation vor. Oas stattliche Opus 
verfolgt zwei Ziele. wie smon der Tite! an· 
klindigt : Einmal soli. von den wertvollen 
Bestanden der KasseIer Landesbibliothek 
ausgehend. unter Verwendung bisher un
bekannten Materials eine Darstellung der 

1 Eine erlte lI;u lammenfauende Darltellun, mit griindlimen Llteratumlmwehen liegt neuerdinll durm C b r . 
En,elbrecht und den Unteneimneten in dem Artikel .. Kauel" der ED%yklnpadie .Die MUl ik In Ge
Imldtte und Gegenwart" (MGG). Bd . 1 (19U). Sp. 116-131. vor. 

2 ZHG 6. (19S1) 111- 113. 

-
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Kasseler hofischen Musikgeschichte gegeben 
werdeD, zum andern soli def Versuch unter
Dommen werdeD. aus def Flille def hand
smriftlich iiberlieferten Kompositionen des 
17. Jh. eine moglichst groBe Anzahl IU iden
tifizieren und bestimmten Musikern zuzu
schreiben. Beiden Aufgaben ist die Autarin 
im Rahmen des Moglichen mit einer in 
mehrjahrigem Sammler- und Forsmerflei6 
zusammengetragenen und erschlossenen Ma
terialfiiIle sehr smeD geredtt geworden. Se1bst 
dort, wo nom manche Fragen offen bliehen 
und bleiben muSteD, gibt sic wertvolle An
regungen. Nachdem die Kasseler Hofkapelle 
smen uuter den Landgrafen Philipp und 
Wilhelm IV. cine nimt unbetrachtliche Mu
sikaliensammlung besessen hatte, deren Zu
standekommen in erster Linie dem Hofkapell~ 
meister lohannes Heugel zu verdanken ist 3, 

beg ann mit dem Regierungsantritt des Land
grafen Moritz die fur das Kasseler Musik~ 
leben bedeutendste und reichste Zeit, in der 
die Musiksammlung eine betrachtliche Er
weiterung erfuhr und die. in dem Kasseler 
Wirken Heinrich Schiitz' gipfe1nd. mit dem 
Anfang des Dreil3igjahrigen Krieges ihr Ende 
fand. GroBe Mengen neuer italienischer, aber 
auch deutscher Musik gelangten auf den 
verschiedensten Wegen nach Kassel und er~ 
fuhren hier wiirdige und z. T. sogar prunk
volle Auffuhrungen. Neben Andrea und Gio~ 
vanni Gabrieli, Claudio Monteverdi. Mimae1 
Praetorius. Samuel Scheidt und besonders 
naturlich Heinrich Smutz sind hier die 
weniger bekannten Kasseler Hofkapellmei~ 
ster Georg Otto. Christoph Cornet, Georg 
Schimmelpfennig. lohann Stanley. Michae1 
Hartmann zu nennen. deren Kompositionen 
z. T. allerdings verloren sind. Wahrend die 
Autorin fur die Zeit bis 1630 auf der Dis~ 
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sertation von E. ZULAUF fuBt 4• diese aller
dings wertvoll erganzt. bringt sie fiir die 
folgenden lahre wesentlich neues Material. 
das ein erstes Licht auf die Kasse1er Hof
musikpflege in den lahren bis 1663 wirft. 
Dabei gelingen ihr aus Musikerlisten. Kapell
inventaren u. a. Quellen der wertvolle Be
weis der Kasseler Abkunft von Gerhard 
Diesener. der durch seinen Paris-Aufenthalt 
die Kasse1er Musik zur neuen Kunst Lullys 
in Verbindung gebracht hat. sowie def quel~ 
lenkundliche Nachweis. daB David Pohle. 
einer der namhaftesten Dresdener Schiitz~ 

schiiler. 1650/51 in Kassel gewirkt hat. Die 
Geschichte der Kasseler Musiksammlung 
erHihrt auBerdem eine wesentliche Erganzung 
durch einen hier erstmals veroffentlichten 
Brief des Landgrafen Wilhelm V. von 1635. 
aus dem hervorgeht. daB noch zu dieser Zeit 
und wahrscheinlich weit dariiber hinaus enge 
Beziehungen zwischen Heinrich Schiitz und 
dem Kasseler Hof bestanden haben. deren 
Niederschlag zahlreiche heute einzigartig 
wertvolle Musikalien der Zeit darstellen 5. 

Bei den Untersuchungen der anonymen 
Kompositionen hat die Verfasserin zuniichst 
gedrud<:te und handschriftliche Bibliotheks
kataloge. Bibliographien. N euausgaben. altere 
und neuere Literatur benutzt. Entscheidende 
Bedeutung haben jedoch eingehende Beschrei
bungen und stilkritische Untersuchungen der 
fraglichen Kompositionen. Enge1brecht ist 
skit im klaren dariiber. daB ihre Bemiihun
gen manche Werke zwar auf einen bestimm~ 
ten Herkunftsbereich einengen. einige auch 
wirklich bestimmen konnten. daB aber letzte 
Gewi6heit kaum zu gewinnen ist und daB 
ihre bisherigen Forschungsergebnisse durch 
iiberraschende Quellenfunde eventuell in 
Frage gestelIt und iiberholt werden konnen. 

3 Siehe W. Brennecke : Artikel . Heuge1" -+ MGG 6 (19S7) Sp. 338-3-16. Hier aud'J wdtere Llteruur . 
.. Beitrige zur Gesd'Jid'Jle der Landgri flid'J .Heuisd'Jen Hofkapelle zu Cassei bis auf die Zeit Moritz du Ge

lehrten (Kand 1901). audl -+ ZHG 36 (1903) 1- 144. 
S Zum historisdlen Teil der Arbeit ieien hier drei Ergin%ungen b%w. Beridltigungen mitgetti!t: 1. Zu S. 12: 

Eine erste Zusammenfanung fiber das Fuldaer Muslkleben von W. Lewalter liegt seit 19H im Artikel 
.Fulda- _ MGG 4: (19H) Sp. 1131-1139. vor. Cber die hier behandelte Zeit bring! .ie allerdings fast 
oldlu. -1. Zu S. 10: Zulauf. These von dtm .Versiegen voo Heugels Sd'Jafftnskraft-' die hier nodi einmal 
zitiert wird. ht aus %wei Grfinden nidlt fiber:eugeod: einmal hat Heugel mindeltens nodi bis U77 kom· 
ponien (letzte datlerte Kompo.ilioo). zum andem war er damals an die 80 Jahre air. 10 daB er wohl einen 
ruhigtn Lebensabend verdient hute. - 3. Zu S. 10: Cyprian de Rore (H I6-lS6S) war Niederlinder (nidlt 
Italiener) und gehort als KomponiSt der ilteren venetianisdlen Generation an. 
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In Zeiten wie Renaissance und Frahbaroek. 
die sich durch eine betrachtliche Stileinheit 
und eine gemeinsame Sprache a1ler Musiker 
auszeichnen. sind individuelle Stilunterschiede 
sehr schwer festzustellen und dementspre
mend Zusmreibungen auGerst smwierig. Die 
an sim griindlichen Werkbeschreibungen der 
Autorin verharren oft im allgemeinen und 
Ieiden unter einer gewissen methodischen 
Unsicherheit. Hierfar ein BeispieI: Die ab
fallende Quint wird (auf S. 54) aIs .. das 
typische Kennzeichen Gabrielis" bezeichnet. 
Tatsachlich kommt sie als Kopfmotiv aber 
schon bei Josquin Desprez und aberaU bei 
den Niederlandem vor. Im 16. Jh . waren 
niederHind ische Gestaltungspraktiken inter
national verbreitet. Das erkHirt die groBe 
Ahnlichkeit mancher Stiieke, iibereinstim
mende Wendungen, stereotype Kontrapunkte, 
Kadenzen, T ext- und Formbehandlung. Hier 
durdtdringen sich niederHindisme und hu
manistische Bestrebungen des 16. Jh., die z. 
T. unter dem Namen ~Muslca reservata" 
bekannt sind, mit Einwirkungen des italie
niscben Madrigals. Obwohl die Untersudtung 
der "Figurenlehre" und ihrer praktismen 
Anwendung dutch die Komponisten nodt in 
den Anfangen steekt, lassen sich Obertra
gungen der Ars oratoria auf die Musik im 
Friihbatoek aberall nachweisen. Diese Zu
sammenhange scheinen von der Verfasserin 
nicht genagend beachtet zu sein, und so be
zeichnet sie bisweilen etwa als "Schatzisch", 
was rhetorisme Figur ist und zum AlIgemein
gut der Zeit gehort. Daher erscheinen die 
Zusdueibungen derjenigen anoymen Stueke. 
die wed er in Druekwerken oder handsmrift
lichen Q uellen nachzuweisen waren, noch in 
den Musikal ien-Inventarien der Zeit erwahnt 
sind, zuniichst nicht als ganz smHi.ssig. Dies 
gilt fUr die fUnf Schatz zugesmriebenen mehr
chorigen Psalmmotetten wie fUr die Motette 
von Christoph Comet, deren Zusch reibung 
einzig auf der Deutung eines keinesfalls ein
deutigen Widmungsdistichons basiert. Viel
leicht erlauben die von der Verfasserin vor
bereiteten Neuausgaben der genannten Stiieke 
weitere Aufsmliisse in dieset Frage. Wimtig 
ist aber weniger. ob und wann eine definitive 
Losung dieser Probleme moglich sein wird, 
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sondem daB aberhaupt das wertvolle Ma
terial ans Tageslicht gezogen und untersumt 
worden ist. Da aber die Arbeit Gber das bis
her Erwahnte hinaus mit verschiedenen, hochst 
verdienstvollen Registem und zahlreichen 
aufschluBreil:nen Dokumenten zur Kasseler 
Musikgeschicbte ausgestattet ist, an den en 
kein Benutzer der Landesbibliothek wird vor
beigehen konnen. darf die Frage, ob be
stimmte StGeke emt sind od er nicht (beides 
iiberzeugend zu beweisen, diirfte gleidt schwer 
sein), zuniimst getrost offen ge1assen wer
den . Wilfried Brennecke 

Ha 11 S EH g d: Die Muslkptlege der 
PhiliPPs-Ull iversitiir zu Marburg seir 
1527 (Marburg/ L.: Elwert iH KOIH»1. 
1957) 84 S. »1, 2 Tat. u. 1 Titelbfld. Brosch. 
DM 7.80 

Oer Ordinarius der Musikwissensdtaft an 
der oberhessisdten Landes-Alma mater, ehe
dem zu Greifswald und Konigsberg lehrend, 
und noch soeben mit einem umfanglimcn 
Wetk aber den Madrigalisten Luca Marenzio 
in italienisdter Spradte riihmlidt hervorge
treten, wie er vor lahren gediegenste Stu
dien zur Gesmidtte des Instrumentalkon
zerts veroffentlidtte, folgt hier dem begreif
limen Wunsch "aus der Weite in die Enge, 
aus der Feme in die Niihe". wenn er mit 
vorliegender Schrift im wesentlimen die Vor
gesdtidtte der eigenen gegenwartigen Lehr
kanzel dargesteIlt hat. Und doch ware es 
nidtt angemessen, wollte man seine OarsteI
lung einfach. unter den hunderten musika
lismer Lohldtron iken verbuchen - einer
seits geht sein Thema programmgemaB an 
rein biirgerlich-stadtischer Musikpflege und 
-organisation vorbei (wenn audt die Uni
versitat und ihre Musensohne hier bekanntlich 
"fast alles" durdt die lahrhunderte bedeutet 
haben); zum andern bietet sie dank weit
reidtender geistiger Protuberanzen der Phi
lippina in alter und neuer Zeit wesentlich 
mehr als ein streng ortlich begrenztes Mar
purgense. Es ist ein Budt, das !nfolge der 
allgemein knappen Mittel, die in diesem 
ohnehin musikproduktiv nicht gerade sdtwel
gerisch bedadtten Raum zu natGrlicher Ver
rugung standen. und obendrein bei der so 
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oft zutage getretenen Hybris nzentralerer'" 
Fakultatsvertreter der ars amabilis nur cben 
den notdiirftigsten Lebensraum gegonnt wor
den sind, nicht cben eine Epopoe gHinzender 
Verhaltnisse bieten kann. Und dom wieder 
cin liber 11eroicus, in dem trotz soviet Be
hinderungen echte Musikliebe clef akademi
smen Jugend und der Professorenschaft das 
oft nur knapp zuckende lichtlein nie ganz hat 
verloschen iassen, sondern zah und opfer
willig am Leben erhalten hat. Selten nur 
klingen unter den Musiklehrem der Aka
demie gro6ere Namen auf (unter den Stu
deoten als leuchtendster der des stud. JUT. 
Heinrich Schiitz, dem wiederum cin 
Marburger Musikstudiosus vcn 1907/08 fast 
drei6ig lahre spater die grundlegende Bio
graphie gewidmet hat). Gelegentlim nahm 
man bloB mit einem Tanzlehrer als Musicus 
vorlieb, manmmal griff der Senat tiefer in 
den Staatssackel und Jeistete sim Brahms
smiiler wie Richard Barth und Gustav 
J en n e r als namhafte Musikdirektoren, mit 
dem jungen L Schiedermair klopfte die 
"gelernte" MusikwissensmaEt an die Pforte, 
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in H. S t e p h ani vereinigten sim Dirigent 
und Asthetiker bzw. Tonpsymologe, aber 
erst unserer Generation war es vorbehalten, 
den Vollgelehrten Hans Engel als Semi
narmef und den Praktiker Prof. Kurt Utz in 
PersonaItrennung nebeneinander zu steIIen, 
was in historismen Arbeiten iiher die Musik
kultur des kurhessismen Raums wie in aore
genden Orge1women amfiparnassismen Aus
druck gefunden hat. Es versteht sim von 
se1bst. daB die Arbeit mit aller Aktenakribie 
die besmrankten Materialien aussmopft und 
hoffnungsvoll andeutet, wieviel nom an auE
gesammelten alteren Notenvorraten kiinf
tiger Kleinforsmung an hiibschen Aufgaben 
zur Losung anbietet. So dient die lesens
werte Schrift nicht nur der Riickschau ins 
16. bis 19. Jh .• sondern stellt auch kiinE
tigen Generationen an MusikoIogen reizvolle 
Probleme, auf daB sie Marburg. die wunder
smone Stadt. zum Standort wahlen mogen 
fur den Erwerb soliden musikwissenschaft
limen Handwerks - Prof. ENGEL wiirde 
ihnen dahei der heste Mentor und Psych
agog sem. Hans Joacnim Moser 

FAMILIEN- UNO PERSONENGESCHICHTE 

Lebensbilder aus Kurhessen 
find Waldeck 1830-1930. Hrsg. vOn 
Ingeborg SdlHam = Verijff. d. Hist. 
Komm. f. Hessen u. Waldem. 20 (Mar
burgl L.: Elwert i. Komm). Band 2 (1940) 
XII, 428 S. vergr.!Band 3 (1942) VIII, 
420 S. geb. DM 10.50 I Sand 4 (1950) 
VIII, 415 S. br. DM 12.'0. geb. DM 
14.60 I Sand 5 (1955) VIII. 403 S. br. 
DM 15.60, geb. DM 18.60 / Band 6 
(195.) XII. 406 S. br. DM 16.50. geb. 
DM 19.50 

Die "Allgemeine Deutsche Biographie" (56 
Bande 1865-1912), die jetzt in der "Neuen 
Deutschen Biographie" eine Neubearbeitung 
erfahrt, hat seit Ende des 1. We1tkrieges 
vieIfame Erganzung in biographismen Sam
me1werken gefunden. die sim auE eine Land
schaft besmranken und fast stets von den 

Historischen Kommissionen herausgegeben 
werden. Wahrend einige dieser Werke (wie 
z. B. die Nassauischen Lebensbilder) in bun
ter Folge Biographien aus dem ganzen Ablauf 
der Gesmimte bringen, fassen andere die 
Biographien bestimmter Berufsgruppen zu
sammen (wie z. B. die Rheinisch-Westfali
smen Wirtsmaftshiographien). Die Besonder
heit der "lebensbilder aus Kurhessen und 
Waldeck" 1 ist, daB sie sich (wie zuvor smon 
die von H. HAUPT herausgegebenen Hes
sischen Biographien (3 Bde. 1918-341 fUr 
Hessen-Darmstadt und jetzt die Niedersach
sismen lebensbilder) auf einen bestimmten 
Zeitraum, das 19. Jh., oder vielmehr in 
unserem Fan das Jahrhundert von 1830-1930 

besmranken. Fur die Zeit bis 1830 steht 
STRIEDERS .. Hessiscne Ge1ehrten- uDd Schrift
stellergeschicnte" als Namsmlagewerk we-

1 Vgl. die Bespremung dei 1. Bandes _ZHG 62 (1940) 443. 
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nigstens fUr das gelthrte Hessen zur Ver
rugung. Die .. Lebensbilder" besdtranken sim. 
freilidt nidlt auf das Ge1ehrtentum. son
dern zichen alle Lebensbereiche ein. Von den 
315 Lebensbildern. die jetzt in 6 Banden 
vorliegen. behandeln (wenn WiT def Zah
lung def Herausgeberin folgen) 36 Theologen. 
22 Juristen , 23 Mediziner. 18 Historiker. 
42 Geisteswissensmaftler uDd 25 Naturwis
sensmaft1er. Zu ihnen kommen 62 Kunstler 
(Sdtriftsteller. bildende Kunstler. Musiker). 
Nthen diesen Miinnern des KulturIebens (gut 
zwei Drittel def Namen) stehen abeT 31 
Staatsmiinner uDd Politiker. 17 Militars, 12 
Tedtniker uDd 27 Vertreter def Wirtschaft. 
Auch wenn diese Aufteilung fragwiirdig ist. 
da nicht wenige Manner sich verschiedenen 
Lebensbereichen zuordnen lassen. zeigt sic 
doch die Vielseitigkeit der Sammlung. Samt· 
Iiche Manner (und Frauen). die behande!t 
wurden. sind zwischen 1830 und 1930 vcr· 
storben. 

Neben den Mannem. die in Hessen ge· 
boren wurden und hi er auch ihr Lebenswerk 
verrichteten. stehen die Hessen. die in der 
Fremde gewirkt haben (und gerade den aus· 
landsdeutschcn Hesscn ist dankenswerter
weise besondere Aufmerksamkeit gesdtenkt 
worden) und andererseits die Manner. die 
auBerhalb Hessens geboren sind. aber aus 
dem hessischen Leben nidtt weggedadtt wer· 
den konnen. wie etwa die Philosophen Cohen 
und Natrop. deren Leben ein Teil der Mar· 
burger Universit ii tsgeschichte ist. Von den 
41 Mannern. die im 6. Band behandelt wer· 
den, stammen 12 nicht aus Hessen. Von den 
iibrigen stammen allein 12 aus Kasse1. 
dessen besondere Bedeutung fUr das hessische 
Leben damit unterstrichen wird. 11 weitere 
aus den iibrigen Teilen Kurhessens (ein· 
sdtlieBlich Fulda und Hanau). Das zeigt schon. 
daB es kaum moglich ist. aus diesen Banden 
besondere Begabungsrichtungen des hessi· 
schen Stammes herauszulesen (zumal dafiir 
ja die Gesamtheit de r Ahnen, nicht nur der 
Geburtsort berucksichtigt werden muBte) • 
vie!mehr geben sie einen Einblick in die 
Vieiseitigkeit dieses Stammes und den Reich· 
tum hessischen Lebens in diesern lahrhun· 
dert. in dern Hessen aus einem se!bstandigen 
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Staat zur preuBischen Provin: wurde. Mit 
Recht weist die Hcrausgeberin darauf bin. 
daB die Biographien die Grundlage fUr die 
hessische Kunstgeschichte. die Musikge· 
schichte. aber auc:h fur die Geschic:hte der 
Theologie oder der Rechtswi ssenschaft in 
Hessen im 19. lh . legen. Besonders wert· 
voll sind die Biog raphien einzelner Unter· 
nehmergeschlechter wie der Henschel. Braun. 
Rechberg. die zumeist Prof. Meinhold ver· 
dankt werden . Aum sonst sind mehrfam 
Gruppen wie die Bismofe von Fulda oder 
Fursten von Waldeck od er einzelne Glieder 
eines Geschlemtes wie die Schencken von 
Schweinsberg von einem Bearbeiter zusam
mengefaBt worden . Von anderen Sippen. wie 
den lusti (4), den Bickell (3). den Martin (6) 
finden sidt Biograph ien in verschiedenen 
Banden. Den meisten Biographien ist cin 
Bild des Dargestellten beigegeben. Es lohnt 
sich. diese Bilder zu verg!eichen . Man sieht 
die Wandlung des deutsdlen Gesimts in 
einem lahrhundert. kann aber auch Studien 
uber das unterschiedliche Gesicht der ein· 
zelnen Stande anstellen . 

Viele der Biographien sind aus den Que!· 
len gearbeitet und geben erstmals eine 
biographisme Wiirdigung. Andere begnugen 
sidt mit kurzen Lebensabrissen. Der durm
schnittliche Umfang betragt 1- 10 Seiten. 
Sidler sind die Biographien untersmiedlich 
an Wert, auch ihre Lesbarkeit ist verschieden. 
im ganzen ist es aber der Herausgeberin 
gelungen, ein Werk von groBer Einheitlidt
keit zu smaffen. Nur wer weiB. was es 
bedeutet. mit einigen hundert Autoren der 
verschiedensten Lebensrimtung in der gan· 
zen Welt zu verhandeln. der ist imstande 
zu beurteilen. welche Unsumme von Klein
arbeit, von selbstandigem Mitwirken dazu 
gehort. urn sems so stattliche Bande in dem 
knappen Zeitraum von zwei lahrzehnten 
fertigzustel1en. wobei die Sdtwierigkeiten 
der Kriegs· und Nachkriegszeit noch gar 
nicbt beriicksimtigt sind. Die beiden ersten 
Bande sind vergriffen. sic verdienten einen 
Neudruck. denn der gute Verkaufserfolg 
zeigt. daB hier wirklicb ein Beitrag zur 
hessismen Gesm ichte vorliegt. der gut ge· 
lesen werden bnn und aum wird. Der 

• 



, 
, 

228 

Historismen Kommission. die sidt ihrer Be· 
stimmung gemiiB meist auf Quellenpublika
tienen beschriinken muB. die sidt nur an einen 
kleinen Kreis wendeD. ist cs gelungen. mit 
dicsen .. Lebensbildern" ohne Verzid'lt auf 
Wissensmaftlichke it dam fas t ein Volksbudt 
zu sdul ffen. das ihrer Arbeit einen brei ten 
WiderhaII sichert. Die Reihe ist jetzt abge
schlossen. Obgleich def 6. Band au6er den 
Registern fUr das Gesamtwerk nom einmal 
eine Reihe besonders wertvoller Biographicn 
enthiilt (Dronke. Heppe. Justi. Landau. Na
torp. Rommel. die zu EngHindern gewordenen 
Sir Ludwig Mond uDd P. J. Reuter. den 
Griinder von Reuters Telegraphenburo. oder 
auch den Religionsphilosophen Franz Rosen
zweig) schei nt es dodl. daB jetzt fast alle 
wimtigen Namen dieser Zeit eine Behand
lung erfahren haben. Spater werden sicb 
gewiS weitere Bande, fUr die seit 1930 Ver
storbenen ansmlieBen. 

D ie Bespremung eines solmen Sammel
werkes kann nimt die einzelnen Biographien 
werten. so sehr es aum lodet, die eine oder 
die andere (wie etwa die Biographie Hassen
pflugs von Friderici in Bd. 5) herauszugrei
fen . Sie kaon nur auf das Gesamtwerk nam
druddim hinweisen und betonen. daS hi er 
ein einzigartiges Werk zur hessismeo Ge
schichte des letzten Iahrhunderts vorliegt. 
Und sie kann und will mit den Mitarbeitern 
vor allem der unermiidlichen Herausgeberin 
fUr ihre groSe Leistung danken. Hoffentlich 
ist der Erfolg dieses Werkes rurdie Historische 
Kommi ssion AnlaS. sid! aum weiterhin star
ker als bisher der neueren Gescbimte zuzu-
wenden . Giinther Franz 

Willle/l" Pra ese Ht : Mifrdlenhaus 
des deursdwI Volkes. Aus der Kinder
zelt der Brader Grimm = Verijffent
IfcHUlIg der Bruder-Grlmm-GesellscHaft 
(B4reHreiter-Verlag Kasse/1957) 80 93 S. 
u. BildverzelcHHls. DM 6.50 

Wilhelm Praesent b ietet alien, denen die 
Briider Grimm etwas bedeuten, ein liebens
wertes kleines Buch an, das der Verlag mit 
bewihrtem Geschmade hergestelIt hat. Zu
Dichst ruhrt er an das Leben her an, das im 
ipateren 18. Jh. die Stadt Steinau .. an der 
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StraBe"' erfiillt, die in der ehemaligen Graf
smaft Hanau an der oberen Kinzig liegt. 
lndem er dies tut, bewegt sich eine in sim 
gesdtlossene Welt von Ackerbiirgern um das 
alte Haus des Amtmannes, der die Ober
grafsmaft Steinau im Namen des hessischen 
Landgrafen verwaltet. D aB diese Welt, in 
deren besmeidenen lebensstil sich das le
ben der wenigen Honoratioren eingliedert, 
als eine Welt bleibenden Wertes erfa6t wird, 
hat einen AnlaS, der die Freunde der Brti
der .Grimm nimt iiberrascht. Landgraflicher 
Amtmann wird im I ahre 1791 ein dort ge
borener Pfarrerssohn : der vierzigjahflge Ha
nauer Stadtsekretar Philipp Wilhelm Grimm. 
Von den fiinf Sohnen. die er mitbringt. gehn 
uns hier die beiden altesten an. weil ihre 
Namen unverloschbar in das Bum der Ge
smimte eingetragen sind: der semsjahrige 
Iacob und der fiinfjahrige Wilhelm. Neben 
ihnen darf freilim der damals einja.hrige 
Ludwig nimt fehlen, weil er durch seine 
Kiinstlerhand hilft. der Erinnerung an das 
Steinau der Grimms Dauer zu geben. Was 
berichtet uns Praesents zeichnende Sprache 
liber die Grimms7 

Rund zwei Dritte1 des Bandes nimmt das 
in der Enge reiche Familienleben der Grimms 
auf. das im Amtshaus seine Mitte hat. Die 
Zeit im Amtshaus wihrt nimt lange. Smon 
nam vier Iahren stirbt der verhaltnismaBig 
junge Amtmann Grimm im friihen Ianuar 
1796. Es sind die Iahre. in denen Iacob ein 
Zehnjahriger, Wilhelm ein Neunj ahriger 
wird, zugleich die Jahre, in denen sie kind
lich unbefangen zu sich erwachen. Nach dem 
Tode des Vaters muG das Amtshaus ver· 
lassen werden, aber nom. b1eibt Steinau die 
Heimat. Daran andert sich auch nichts, als 
Jacob und Wilhelm im September 1798 zum 
Besuch des Lyzeums nam Kassel ziehen und 
von nun an nur Feriengaste an der oberen 
Kinzig sind. Erst im Sommer 180S verlegt 
die Mutter Grimm nach der Kon6rmation 
der T omter lotte den Haushalt in ihre 
Vaterstadt Kassel. Damals hat bereits der 
zwanzigjahrige Iacob seine Marburger Stu
dienzeit abgeschlossen. 

Woher weiB Praesent das. was ihm er· 
moglicht, vergangenes Kinderleben zu ver-
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gegenwartigen1 Ein .. Nadtwort" bezeidmet 
mit wenigen Worten die widttigsten Quel
len. Akten der Stadte Stei nau und SdlHim
tern haben Praesent das 18. Jh. geoffnet ; er 
hat auch .. an Ort und SteIle" nachgep nift. 
Mit Liebe sind aIle AuBerungen der Gri mms 
gesammelt. die sich auf Steinau beziehen. 
Erfreulich ist. daB aufgenommen wird. was 
Jacob im Marz 1814 in Dijon liber seine 
Jugend niedergescbrieben hat; seine Selbst
biographie des Jahres 1831 fehlt nicht. 
Einige Briefe der Bnider nach Steinau hel
fen den Band schlieBen ; sie sind Praesent 
von Nachkommen der Grimmscben Familie 
zuganglich gemacht. Diese Angaben durfen 
hier genugen. Sie geben ohnedies keine Vor
stellung davon . wie Praesent verfahren ist. 

Praesent legt das Gesammelte nimt in 
nuchterner Anordnung vor. Er entwirft viel
mehr auf dem Grunde des Tatsachlimen mit 
den Mitteln einer leidtt iiberhohten Sprame 
ein epismes Idyll. in dessen Ausgang der 
Tod des Vaters Grimm einen tragi schen Zug 
eintragt . Ein mildes Licht taucbt das Ganze 
in eine GesOlmtstimmung. in die das Gemiit 
des OlufmerksOlmen Lesers hineingezogeD 
wi rd . Durdtblicke Oluf dOls spatere Leben der 
Briider verbinden dOls Denken der aus
ge reiften Manner mit den Erfahrungen ihrer 
Steinauer Jugend. Bilder auf Tafeln und im 
Text. darunter Stime und Zeichnungen Lud
wig Grimms unterstiitzen die Darstellung. 
Das Ganze ein dem Geiste Jacob Grimms 
gema6er Veuudt. die Welt der Bruder aus 
ihrer Kinderheimat heraus zu begreifen. 

Dazu nom zwei Anmerkungen. die aus 
der Forsdtungslage heraus der Weiterarbeit 
dienen sollen. Der Ansatz zur ersten An
merkllng : Fur Praesent haben die Grimms 
.. fraDkisdte Stammesa rt ". wenngleich sie 
sich .. aus dynasti sdler Anhanglichkeit" Hes
sen Dennen. GewiB. das Kinzigtal. in der 
Friihzeit ein dtattisches Sudfeld. ist von 
Franken durdtlagert und uberlagert worden. 
und im Landscbaftlichen ist der Distelrasen 
eine filhlbare Scheide. Doch mussen wir vor
simtig mit dem Stammesbegriff sein. Im 
Wandel der Gesdtidtte gibt es Dimt den 
Stamm als statisdte GroBe. Aum beginnt mit 
dem Jahre 1798 fur Jacob und Wilhelm das 

229 

Einleben in das Niederhessische Kassels. dem 
die Mutter entstammte. Gleimwohl bleibt 
heilsam. die Althessen damn zu erinDern. 
daB die Grimms vom Vater her die ererbte 
Heimat im Hanaue r Lande haben. das eut 
im Jahre 1736 an Hessen-Kassel fallt. 

Eine zweite Anmerkung muB etwas aus
holen. Die VorstelJung .. Snider Grimm" 
wird in der Al1gemeinheit fast nur nom 
durch jenes Jugendwerk erwedct. dessen Ge
samtstil Wilhelm Grimm geschaffen hat : 
durd! die .. Kinder- uDd Hausmarchen". deren 
erster Band im Jahre 1812. deren zweiter im 
Jahre 1815 ersmeint. Nicht zufalIig haben 
die Gestalten der Snider urn so mehr legen
denhafte Zuge angenommen. je starker ihr 
weitgespanDtes spateres SchaHen an den 
Rand der Forsdtun g geriickt ist. Wir miissen 
uns aber daruber klar werden. daB das 
groBe Lebenswerk der Briider nur durch ein 
neue, geschichtlichcs Verstandn is ein neues 
wirkungsstarkes Leben gewinnen kann. Im 
Zuge solcher Erwagung hebe ich heraus. zu 
welmer Erkenntnis die Darstellung Prae
sents hinleitet. ohne daB di ese r Weg scharf 
genug hervortritt. Man pflegt die Denkwelt 
der Briider mit Vorzug aus der Denkwelt 
der jungeren Romantik zu erklaren. Die 
durch Praesent geschilderte Jugend zeigt. 
daB die Denkwelt der Briider uber Vater und 
GroBvater nom tief im vorromantischen 
18. Jh. wurze1t . Und etwas von demo was 
im 18. Jh. den beengten Honoratiorensohn 
einer Hindlichen Kleinstadt ausmamt. ist 
stets in Jacob geblieben. Nicht vergessen 
wollen wir freilich. daB erst aus dem spa
teren Smaffen der Snider. dessen geistige 
Bedingungen nimt leicnt zu erlautem sind. 
die bescneidenen Steinauer Jahre ihren Wert 
erhalten. Es sagt zu vieI. wenD Praesents 
Arbeit unter dem 10dcenden Titel .. Marcnen
haus des deutsdten Volkes" hinausgeht. Was 
wir PrOlesent vt rd anken. ist. wie er se1bst 
am ScnluB ausgezeichnet festlegt. in jener 
Skizze Ludwig Grimms vom Jahre 1829 
ausgedriid<.:t. die hinter dem Bilde Jacobs 
und Wilhelms das ummauerte Steinau mit 
seinen Tiirmen erscneinen laBt. Praesent 
sdtenkt uns in seinem Bucnlein: SteinOlu. 
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die Kinderheimat der BrUder Grimm. Es 
ware smon, wenn cs viele Leste fande. 

Friedrid::t Neumann 

Mltt e lllo1geH aus del" Frhrl. 
Scllt"ck zu SchweiHsb e rg' scheH 
Sa JH tar c It I v. maschiHeHsdt,i(tlich Ve"

v/dfiJ1t /gr (SdnveiHsberg: Sdbstverlag) 
lahresbezug OM 2.50 / Band I (1950 
bls 195 J) 122 S. brosd. . OM 5.- / Band 
2 (1952-54) 104 S .• -4 Bildta/ellf. brosch. 
OM 7 .50 I B.Md 3 (1955- 57) lOci S .• 
7 Blldtafe1H. broscU. OM 7.50 I Band -4 
H, /Il (1958) 30 S" 2 Bildl./e'M. OM 2.50 

Es ist bereits t ine stattliche Reihe von Hef
ten, die bisher in den .. Mitteilungen" aus 
dem Gesamtarmiv der Familie Frhr. Schenck 
in Burg Sdtweinsberg erschitnen ist. Ur
sprunglich in erster linie rur die Familien
mitg1ieder bestimmt. hat diese Zeitschrift 
heute in breiteren Keeisen Interesse gefun
den . Denn cs handeIt sich um m-ehr als eine 
reine Familienzeitsduift. Einerseits geht die 
historische Bedeutung einer Familie wie die 
der hessismen Erbsmenken fiber den Rahmen 
der eigenen Familie hinaus : die Smenlcen 
haben :zeitweise eine groBe RolIe in der 
hessismen Gesmichte gespielt und durfen 
daher allgemeines Interesse beansprumen. 
Zum anderen aber beschranken sim die Bei
tdige in den Schendc'schen Mitteilungen 
nimt auf die Schendc'sche Familiengeschimte: 

Aufsatze iiber Schendc'sche Besitzungen wie 
Burg und Stadt Schweinsberg (vor allem 
Untersuchungen zur Baugeschichte der Burg), 
Gericht und Dorf Fronhausen an der Lahn, 
eine Biographie Johann Georg Estors, des 
bekannten Marburger Historikers, eines ge
blirtigen Schweinsbergers, militargesmimt
liche Beitrage liber mittelalterliche Schweins
berger Pulverwaffen finden sich hi er ebenso 
wie Erinnerungen an Goethe und Marianne 
v. WilIemer, deren NachlaB sim zum Teil im 
Besitz ihrer Schendc'schen Namkommen be
findet. und genealogisme Untersumungen 
fiber verwandte Familien wie die Rau v. 
Hol:zhausen. Vogt v. Fronhausen und v. 
Smendc in Medclenburg. 

Das zuletzt erschienene Heft 1 des vier
ten Bandes ist der Geschidue des Katha
rinenaltars in Mardorf gewidmet. Pfarrer 
Dr. MARTIN HANNAPPEL in Mardorf hat in 
jahrelanger Arbeit ein umfangreiches Quel
lenmaterial zusammengetragen und schildert 
nun anschaulich die bewegte Gesmimte 
dieses Altarbenefiziums, das im 13 . lh . vom 
Deutsmen Ritterorden gestiftet wurde. im 
H . Jh. durch Tausch an die Schendcen :zu 
Sdtweinsberg leam und seit der Reformation 
jahrhundertelang zwischen den Schendcen 
und dem Stift Amoneburg strittig war. 

Wir wfinsmen. daB die Smendc'smen 
Mitteilungen auf dem bisherigen Niveau 
fortgduhrt werden und sim nom viele neue 
Freunde erwerben. Robert Friderici 

ORTSGESCHICHTE 

Hesslsdus Stddtebuch . Hrsg. voH 
Ertcn Keyser = Deutsdtes StddtebucH. 
HtJHdbucn stadtlscner Gescnldtte Bd. IV. 
SUdwest-Deutsdtfand. 1. Land HesseH 
(Stuttgart : KohfhamlHer 1957) 478 S. 
1 Karte ",0 . Lw. OM 45.-

Unverdrossen hat E.1<I:YSER nam dem Kriege 
die Herausgabe des Deutsdten Stadtebumes. 
dessen erste Bande (I NordostdeutsdUand. 
11 Mitteldeutschland) er 1939 und 1941 vor
legen konnte. vorangetrieben und das rur die 
vergleichende Stadteforschung grundlegende 
Werk in rascher Folge um den in die Teil
bande .Nfedersdchsfsches Stddtebuch" (19S2), 

" WestfdllschesStadtebuch" (1954) und .Rhd
"/smes Stadtebum" (19S6) aufgegliederten 
Ill. Band vermehrt. Mit dem Teilband "Hes
s/sches Stl1dtebuch" uberschreitet die Gesamt
puhlikation die Mittelgebirgssmwelle. MaB
gebend rur die Aufnahme einer Gemeinde in 
das Hessiscbe Stadtebuch soli ten der Besitz 
des st3dtisdten Redttsstatus am Beginn des 
Ersdteinungsjahres und die Zugehorigkeit 
:zum jetzigen lande Hessen sein . Ober 
den Grundsat:z. allein das gegenwartige 
Remtsverhaltnis :zum Kriterium der Auf· 
nahme in das Stadtebum zu machen. ist 
nimt mehr zu remten . E. KnsER hat dieses 
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in alIen bisherigen Banden angewandte Prin
zip emeut mit Griinden. denen man zustim
men kann. verteidigt (S. 10). so bedauerlidt 
es aum sein mag. daB manche modern en 
Industrieorte oder Trabantensiedlungen 
(Bebra. Ke:lkheim. Florsheim. Kdsterbach. 
Sprendlingen u. a .) vor ehemals stadtischen 
Gemeinden (Adolfseck. Merenberg. ViImar. 
audt Staufenberg u. a .) von hi storischem 
Interesse den Vorzug erhalten muBten. Aber 
wenn man sich schon fUr einen Grundsatz 
entscheiden muB. so soli man ihn auch kon
sequent durmhaIten und nimt Munzenberg. 
heute noch Stadt und anschauliches Beispid 
einer reimsministerialischen Grundung unter 
eiDer der wichtigsten Reimsburgen. femer 
die Stadte Neustadt (Kr. Erbam). Ober-Ros
bach. Breidenste:in. Gladenbach und Leun 
aussdtlieBen. Es ware zu erwagen. ob die 
ehemaligen Stadte bei der Bearbeitung der 
geplanten 2. Aufl. des Historischen Orts
lex ikons fUr Kurhessen nimt durch kleine 
Hilfen dem vergleichenden Stadteforscher 
moglichst leidtt erkennbar gemamt werden 
sollten. - Nach eiDer Einfiihrung in die 
territoriale Entwicklung Hessens durch F. 
UHLHORN gibt W. H. STRUCK einen ausge
zeidmeten Oberblick: Uber das Werden der 
hessischen Stadte. Die altesten simer erkenn
baren Wurzeln stadtischen Wesens liegen in 
den MarktsiedIungen der groBen Kloster 
(Lorsm. Fulda, Kaufungen. Hersfdd. HeI
marshausen. Seligenstadt). Die Staufer. die 
Erzbismofe von Mainz uDd die Landgrafen 
von Thuringen gaben in Hessen der fUr die 
Stadtegeschichte entscheidenden Epoche von 
der Mitte des 12. bis zur Mitte des 13. Jhs. 
das Geprage. In Frankfurt. GeInhausen und 
Friedberg durmsdmeidet das staufisme 
Reiduterritorium. das sim in einer groBen 
Schleife vom ElsaB bis nam Saalfeld. Eger. 
Altenburg. Nordhausen und Miihlhausen 
hinzieht. Hessen. Genau so wie die konig
limen Stadte in einen graBeren Zusammen
hang gehoren. biIden die erzbischoflimen 
uDd Iandgraflimen Stadte Hessens mit denen 
Thiiringens in der territorialen Auseinander
setzung der Erzbismofe mit den Landgrafen 
durch das MitteI der Stadtegrundung eine 
Einheit. Die landgrafen hatten ihr Gebiet 
bereits durch stadtisdte GroBburgen gesich.ert. 
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aIs die Grafen von Nassau meist durch konig
lime Privilegien Siegen (Westf.). Herbom. 
Idstein . Weilburg und Camberg zu Stadten 
erhoben. Mit weiteren Stadtegriindungen 
haben die Grafen von Hanau. Ziegenhain. 
Waldeck:. Katzenelnbogen. sowie kIeinere 
Herren das Land erfullt. Seit dem H . lh . 
machte sim eine soIche Obersa ttigung des 
Landes mit Stlidten fuhIbar. daB in Nassau 
elf Neugriindungen fehlsmlugen. Von den 
wenigen SiedIungen. den en in der Neuzeit 
das Stadtrecht verliehen wurde. haben nimt 
aUe ihren stadtischen Charakter behalten. 
Nadt der Mitte des 19. Jh . wurden zahl
reiche Gemeinden. zumaI im wirtsmaftsgun
stigen Rhein-Main-Gebiet. durm Verwal
tungsakt zu Stadten erhoben. - Mit den 
Vorarbeiten fUr das Hessische Stadtebuch. 
wurde bereits vor dem Kriege begonnen. Ge
genuber frUheren Blinden ist der hessische 
dadurch gekennzeich.net. daB nur wenige 
Mitarbeiter fUr die Abfassung der einzelnen 
Artikd herangezogen worden sind. Lokale 
Forscher haben nur in wenigen Fallen mit
gewirkt. Die vor dem Kriege eingereichten 
Beitrage sind meist neu gefaBt worden. aum 
haben der Hg. und seine engsten Mitarbeiter 
steUenweise nommals gegIattet. Die Gleich
maBigkeit wurde dadurm weiter gefordert. 
daB die Abschnitte .. Zahl der Einwohner 
nam 1800" ... Wirtschaft" und .. offentliche 
Versorgungseinrimtungen" durch die Bundes
anstalt fur Landeskunde •• Sprame" durch 
B. MARTIN ... Siege1 und Wappen" durm K. 
DEMANDT und O . RENKHOFF und .. Munz
wesen" durch R. OHLY bearbeitet worden 
sind. - E. KEYSER erlautert eingangs. nach 
welchen Gesimtspunkten die 20 Absmnitte 
bearbeitet worden sind. in die sich jeder Ar
tikel gliedert. Der vOn den Verfassem vor· 
gefundene Forsmungsstand war vor all em bei 
den kleineren Stadten so unzureichend. daB 
Archivremerchen notwendig wurden. Der 
Hg. vermag. angeregt durch die Kritik an 
friiheren Banden. aus allem Fur und Wider 
herauszusmalen. was man vom Stadtebum 
billigerweise verlangen kann. Da ihm auBer
dem bekannt ist. wo es kunftig vertiefter 
Forsmung bedarf (Kirchengeschichtel). so 
sind der Kritik am Ganzen von vornherein 
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Schranken gesetzt. Nimt ganz ID teiltn ver~ 
mogen wir die Auffassung. daB tine Ver
zeidmung der Stadtrechtsquelln nimt mog
lich gewesen sei ... weil bisher weder ein 
al1gemein anerkannter Begriff dieser QueI
lengruppe erarbeitet ist. nom dicse sdbst 
in den Archiven und Bibliotheken ausreichend 
crfaSt sind". Wenn man den Begriff der 
Stadtrechtsquelle nicht so weit faSt. wie cs 
etwa in Hessen stit KU CH iiblidt geworden 
ist. sondern sidt auf die entsmeidenden Sta
tuten beschrankt. wit: sie etwa von GENGLER 

und STODBE ausgewahlt worden sind. durfte 
sim eine brauchbare Auswahl aus dieser 
Quellengattung bieten lassen. Auch in ande
ren Sachgebieten muB siclt das Stadtebucb 
auf eine Kennzeichnung des Wesentlichen 
beschranken. Gerade auf das Stadtremt. das 
die stadtisme Gemeinde von der Geltung des 
Landredttes absondert. modtte man am we
nigsten verzidtten. Offensidttlidt haben sich 
einige Bearbeiter durch die Betitelung des 
Abschnittes 4 . .. Die Entstehung der Stadt. 
a) Der Stadtherr und die Erteilung des Stadt
rechtes". in dem das Stadtredtt allein unter
gebradtt werden konnte, in einige VerIegen
heit gesetzt gesehen. H. MEINERT macht in 
seinemgroBenArtikel .. Frankfurt" unter 
4 b .. Bezeichnung der Stadt" die Ausfiih
rungen Uber die Kodifizierung und Verbrei
tung des Frankfurter Rechtes. die man in 
dieser Form erwartet. Die Bearbeiter von 
E s C h w e g e hatten sidt nidtt mit der nichts
sagenden Angabe .. frankism-thUringismes 
Stadtredtt" begnugen soli en. Nach HERB. 
MEYER: Das MUhlhauser Reichsrechtsbuch 
3(1936) 86 f. besitztEschwege eine nach 1344 
gefertigte Kompilation. die groBere Entleh
nungen aus dem MiihJhauser Reichsredttsbuch 
enthiilt. Im ArtikeI .. G ran b erg" wird das 
alteste Stadtrecht von 1272 sonderbarerweise 
im Absdtn itt .. Landesherrschaft" erwahnt. 
MiBverstandlich ist im Artikd .. Wit zen -
ha use n .. die folgende Angabe: .. Neue Pri
vilegierung durch Lgr. Heinrich Ill . von 1480 

aIs Ersatz far verIorene um 1258 und um 
1265". Hier hatte man erwahnen soli en, 
daB das Stadtrecht Landgraf Heinridts I. zu
mindest auf Grund eidlicher Aussage der 
Witzenhauser Ratsherren in einem Notariats-
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instrument von 1482 erhalten ist. Schwierig
keiten bereitete. wie der Hg. eingangs mit
teilt, vielfach die Abfassung des Absmnittes 
.. Verfassung und Verwaltung", da ortlidte 
Bearbeiter mit der Fragestellung der neuesten 
Forsdtung nicht vertraut waren. Dies momte 
idt fiir den Artikel .. M a r bur g" unter
streichen. Es ist nimt zutreffend, wenn unter 
9 b gesagt wird. die Verfassung von 1390 
hatte mit mehrfamen kIeinen Anderungen 
bis 18H bestanden. Man hatte sidt nimt auf 
eine bloBe Erwahnung der Verfassungskampfe 
von 1410. 1-414. 1428, 1446, 1514 besduiin
ken sollen. denn diese haben die Verfassung 
z. T. erheblidt umgestaltet. Es ist ein MiB
verhiiltnis. wenn iiber den Rat in 24 Zeilen 
und iiber Siegd und Wappen mit stilistismer 
Breite in 19 Zeilen gehandelt wird. Im Gan
zen kommt bei Marburg die driickende Ab
hangigkeit der Stadt vom Iandesherrlidten 
Regiment nimt geniigend zum Ausdruck. lm 
weiS auch nicht. ob die Stellung von F ri e d
be r g ab Reimsstadt mit der Bemerkung 
.. Zablreime kgl. Freibriefe und Vorrechte fUr 
die Stadt seit 1232" hinreichend marakteri
siert ist. Weder unter 4 nom unter 10 a wird 
der Kaiser ab Stadtberr erwahnt (vgl. da
gegen STRUCK auf S.33). und diese Dinge 
springen dom bei einer Durmsicht des Fried
berger UB geradezu in die Augen.lm Beitrag 
.. Wet t er" hatte man den karolingismen 
Konigshof. den W. GORleH vermutet, dem 
Leser nom nimt aIs gesichert anbieten sollen. 
Man kann nimt zugleim von einer Ballei 
Marburg und einer Landkomturei Hessen 
sprechen. Die vorstehenden Bemerkungen 
beruhen notwendigerweise auf Stichproben. 
Audt wenn sie zu vermehren waren, wollten 
sie den Nutzen nicht verdecken. der der 
Stadteforsmung in Hessen hoffentlich bald 
aus dem Werk erwachst. Aufgabe des Hg. 
und seiner Mitarbeiter konnte es nicht sein. 
aUe die vorhandenen UngleichmaSigkeiten 
auszubiigeln. Hier war er und bJeibt er dem 
Konnen der Beitriiger ausgeliefert. Bedauer
lidt ist es. daS die hessismen Stadte sidt dem 
Unternehmen gegenuber sehr zuriickgehalten 
haben. Hans Patze 
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HeSfische und frinkische Ortsgeschichte 

[Werl1 er Id e u . Albert Reuter[ : 
EllhtgshauseH Kre/s Frftz!ar-Homberg. 
lllr Eil1weihulfg des Oorfgemeil1sdiafts
ha uses am 4 . September J955 (Oruch: 
Oltel1 .t Wiegand Homberg) 52 S. mit 
5 Abb. u. I Karte. 

We r 11 e rId e : Remsfeld. Geschichte 
Jmd Elftwick/Jfng einer hesslsdlelt Ge
meil1de. Herausgegeben an li1 (1lfdi der 
850]allrfefer VOIIf 2.-4. Jull 1955 im 
Auftrage des Helmat- ulld Verkehrs
verdl1S Rel-usfeld (Orluk: Olten .t Wle
gand Homberg) 8, 120 S. !flit 8 Abb. 
u. 6 Kartel1. 

Fordfl.elm = Erlanger Bnusteille zur 
/rlhtklsdfeH HefmatforsduII1g 2 . Jg. Heft 
112 (1955) 76 S. 

800 Jahre Stadtstefl1adf (Veste Verlag 
Coburg 1951) 52 S. fHit 5 Abb" 4 Ta/. 

Eine Reihe abgerundeter kleiner Orts
gesdtichten ist hier noch anzuzeigen. Aus 
verschiedenen Anlassen entstanden (Jahr
hundertfeier. Einweihung eines Oorfgemein
schaftshauses) haben sie grundliche Ein
arbeitung in die Quellen, anspredtende 
OarstelIung und hiibsme Ausstattung ge
meinsam. Momten sie andere Gemeinden 
zu ihnlichen VeroffentlidlUngen anregen. 

Ellingshausen wird 1317 erstma!s er
wihnt. Die Darstel1ung seiner Geschidtte ist 
eine Gemeinsdtaftsarbeit des Rektors WER
HER JDE in Remsfe1d und des Lehrers ALBERT 
REUTER in Ellingshausen, unterstutzt von 
Frau ETHEL REUTER und Pfarrer BEYEBACH in 
OberhiiIsa. Das Sdtwergewidtt liegt auf 
einer Auswertung der Katastervorbesduei
bung .. md der Rechnungen fur die Orts- und 
Familiengesmidtte. Der Kirche, die bis zum 
DreiBigjahrigen Krieg Filial von Muhlbadl. 
dann von OberhUlsa war, und der Schule 
sind eigene kleine Kapitel gewidmet. 

Aum die Remsfelder Ortsgeschidtte ist 
Rektor IDE zu verdanken. In eingehender 
Untersuchung besch iiftigt er sich mit den 
Wustungen urn Remsfeld, dem Ortsadel 
(1105 mit Hartmann van Rimegozesvelde 
erstmals erwahnt), dem adeligen Hof. dem 
Zehnten, mit Kirche und Schule und der 
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Einwohnerschaft. Sidler ist HUBIGS Arbeit 
uber das Amt Homberg (Marburg 1938) 
dieser Ortsgesdtimte sehr zugute gekommen. 
ihr eigenstandiger Wert Iiegt aber in dem 
reidten Material zur Orts- und Familien~ 

gesmichte. wie es vor allem aus Salbuchern 
und Katastern zusammengetragen wurde. 
Eine sehr sdlone Arbeit . 

Der Heimatverein Erlangen und Um
gebung hat ein ganzes Heft seiner .. Bau
steine" der Formheimer Geschichte gewid
met. Einleitend setzt sidt KONRAD KUPFER 
in .. Studien zur Gesch ichte Forchheims", das 
im 2. Capitulare missorum von Dieden~ 

hofen (Boretius Nr. Hc. 7) 805 erstmals 
genannt wird, polemism mit alteren An~ 
sichten auseinander und gibt eine Zeittafel 
zur Geschimte Forchheims. Mit der Ge
smichte der seit dem 16. Jh . nachweisbaren 
Gesdlutz- und GlockengieBerei besmiiftigt 
sich ERNST G. DEUERLEIN .. Formheimer Glok
ken in Erlangen". Dazu auch kleinere Bei
trage von JOHANNES BISCHOFF und KONRAD 
KUPFER. Weitere Arbeiten befassen sidt u. a. 
mit dem Forchheimer Rathaus (ANDREAS 
SCHWARZ und EDUARD ROHL) und mit den 
Grabungen in der St. Martinskirme (HERBERT 
PAULUS und WALTER ALEXANDER SCHNITZER). 
Wertvoll ist die Zusammenstcllung von 
Schrifttum zur Erlanger und Forchheimer 
Heimatgesdtichte von Stadtarmivar JOHANNES 
BISCHOFF. 

Den einleitenden Aufsatz zur Stadt
steinamer Festschrift smrieb kein Geringerer 
als ERICH FRHR. v. GUTTENBERC ... Vom wah
ren Alter Stadtsteinadts", wodurdl diese 
Stadtgeschidlte ihren besonderen Wert er
halt. Die weiteren Beitrage sind: ALFONS 
FINGER .. Das Stadtsteinamer Stadtwappen" , 
FERDINAND KLOPF .. Die Pfarrherren von 
Stadtsteinach", CHRISTIAN KORN .. Die evan
gelisch-Iutherische Gemeinde", ALBERT RICH
TER .. Zur Schulgeschichte der Stadt", FRITZ 
WIRTH .. Die Walder um Stadtsteinach", 
FRITZ SCHMIDT .. Die Landwirtsdtaft in Stadt
steinam", ALBERT RICHTER .. Evakuierte. 
Fliimtl inge und Heimatvertriebene" und 
.. Das Gewerbe - einst und heute". 

Wiihrend es sich also bei den beiden 
hessismen Veroffentlimungen urn geschlos-

• 

• 
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sent: Gesamtdarstellungen handelt. hat man 
in Franken die Form von Einzelaufsatzen 
vorgezogen. Beide Wege haben zweifel10s 
t:tw3S fUr sim. Wilhelm A. Eckhardt 

Ha H S Wo 1 t e, : Frankfurt am Main als 
Ort dlrisrlidl-abendliindisdur BegegnuHg 
(Verlag Waldemar Kramer, Frankfurtl M.: 
o. J. {lladt einem Vortrag 1956]) 48 S., 
18 Bi/drafe/H. 

Inmitten des imposanten Aufstiegs. den 
Frankfurt als Wirtsmaftszentrum in den ver
gangenen Jahren genommen hat, ist jede 
5timme von besonderem Wert. die aum 
etwas vom geistigen Leben dieser so hart 
mitgenommenen und doch so unverwiist
lichen Stadt Zll sagen weiS. Und nom einmaI 
so gem wird man ihr folgen, wenn es in so 
anziehe nder Weise gesmieht wie in diesem 
hiibschen Biichlein, in gepflegter Sprache und 
vorziiglich mit Bildem ausgestattet. dabei 
doch auf breiter literarischer Grundlage und 
in sicherer Beherrschung des weitschichtigen. 
nicht leicht zu Uberschauend en Materials. 

Freilich - daB das eigentliche Anliegen 
des Yerfassers iiberzeugend dargelegt sei. 
erscheint mir nicht gewiB. Frankfurts Bedeu
tun g in der Geistesgesmimte des christlichen 
Abendlandes soil herausgestellt werden. 
Sicher war der Ort aIs Treffpunkt fUr groBe 
Begegnungen und Gesprache iiberaus geeig
net. und das BUchlein bringt eine respektable 
Reihe von ihnen zusammen. von dem Konzil. 
das 794 wie ein Paukenschlag die Geschichts
iiberlieferung des Hiigels iiber der Mainfurt 
eroffnen hilft. bis zu den interkontinentalen 
Kongressen der jUngs ten Zeit. Aber ist denn 
nun gerade das spezifism christliche Element 
so besonders bezeichnend geworden fUr die 
geistige Signatur dieser Stadt? Im Fruh- und 
Hochmittelalter dUrfte die Pfalz mit dem 
Salvatorstift der geistige Mittelpunkt Frank
furts gewesen sein. dessen Gedeihen weit
gehend von dem mehr oder weniger haufigen 
Aufenthalt des Herrschers und damit sehr 
vom ZufalI bestimmt war ; ihre eigenstandige 
Bedeutung kann wohl doch nicht allzuhoch 
eingeschatzt werden. Seit dem H . Jh. beginnt 
sich das Schwergewicht auf die BUrgerschaft 
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zu verIagem . aber der so eindrudcsvolle 
kommunale Aufschwung ist von der Wirt
schaft. mehr nom als von der politischen 
Stellung als WahI- und spater als Kronungs
ort bestimmt. Als Stadt ist Frankfurt nicht 
eigentlich sehr kirchHch. jedenfalls nicht 
aktiv kirchlich gewesen. lm Yergleim mit 
dem hi er angesammelten Reichtum sind 
relativ wenig Kloster und Kirchen errichtet 
worden; die Stadt fallt in dieser Hinsicht 
nicht nur gegen das hyllige Koln oder das 
benachbarte Mainz stark zurudc. sondern 
tritt auch gegenUber anderen Handelsstadten 
ohne Bischofssitz wie NUrnberg oder U1m 
nicht durch auffalIende Leistungen hervor. 
Eine Entscheidung wie die Sachsenhauser 
Appellation fallt auBerhalb des Stadtzen
trum s. Und die spatere Stel1ung Frankfurts 
zwischen den Bekenntnissen laSt sich wohl 
ebensosehr aus der GroSzUgigkeit und Weite 
seines Kaufmannsdenkens wie aus seinem 
engen Verhaltnis zu der auBerlich noch immer 
ihre Anziehungskraft bewahrenden Kaiser
krone verstehen; auch in dem benambarten 
Darmstadt hat sich ja trotz seiner protestan
tischen Tradition ein ahnliches Klima re
ligioser Weitherzigkeit und guter Freund
smaft zu Habsburg entwidcelt. Gewi8 darf 
aum Goethe als eine Ersmeinung des christ
lichen Abendlandes gesehen werden. trotz 
seines erstrebten und dom immer wieder zu 
der alten Grundlage zuriidckehrenden Hei

dentums. aber die geistige Atmosphare Frank
furts ist auch von ihm nicht entscheidend 
um gebildet worden . Die besondere Eignung 
dieser Stadt fUr interkonfessionelle Begeg
nungen dUrhe sidt gerade aus ihrer weit
gehenden inneren Neutralitat gegenUber den 
hierhei beruhrten Fragen verstehen lassen. 
Da8 auch diese Au fgabe im Positivismus des 
19. }hs. nur nom maB ig erfUllt wurde. stellt 
der Yerfasser selbst fest; gerade fUr diese 
Zeit lieBe sich jedodt umgehhrt darauf hin· 
weisen. daB das Frankfurter Gesmidttsbe
wuBtsein skit im wesentlimen an der ver
smwundenen mittelalterlichen Welt zu 
orientieren sucnte. und nun auch mehr denn 
je vielIeidtt an ihren kirchlichen Kraften. 
wie schon die weiterweisende Entwicklung 
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des Protestanten Bohmer zeigt. Wieweit sidt 
das heutige Frankfurt smon um den Aufbau 
einer geistigen 5dtlusselstellung neben der 
okonomischen gekummert hat, mag hi er da
hingestellt sein; als dezente Mahnung, 
hierin nimt nachzulassen. konnen Wolters 
Gedanken nur begruBt werden . .. Nimt schon 
die Zahl macht Geschimte" (5 . 12) - moge 
sich diese Erkenntnis sehr viel weiter als 
bisher verbreiten . Claus Cramer 

] If I ius 5 c h m I d t; Sradr und Garnison 
Kassel. Ein Fahrer durcH Vergangenhelt 
und Gegenwart = Deutsdfe GarH/soneH 
Bd. 2 (Bemard Ifnd Graefe. Frankfurt 
a. M., 1958) 112 S. u. 23 Abb. u. 1 

StadtplaH. Kart . OM 3.90 

Oas schmale Bandmen gibt - ohne den An
sprum zu erheben, als streng wissensdtaft
Iiche Arbeit zu gel ten - .. eineD Oberblid<: 
iiber die Geschichte der eiDstigeD und heuti
gen Gamison Kassel". Der Verf. will die 
durch die Ereignisse der jiingsten Nach
kriegszeit zerrissene Verbindung der glanz
volleD Tradition der Kasseler Gamison mit 
der unmittelbaren Gegenwart wieder an
kniipfen. Er bietet dariiber hinaus in gut 
lesbarer Form eine Fiille sorgsam ausgewahl
ten Stoffes aus einem besonders wichtigen 
Kapitel der Kasseler Vergangenheit. 

Den Grundziigen der Geschichte der 
Gamison folgt als Hauptteil die Datstellung 
der Tradition der einzelnen friiher in Kassel 
stationierten Truppenteile. Den Sdtlu6 bil
den Naduimten iiber die militarisdten Bau
Iichkeiten Kassels. das kurhessische Heeres
museum und die kurhessisme Krieger
gedad:tnisstatte. 

Stichproben ergaben die Zuverlassigkeit 
der oft miihsam zusammengetragenen An
gaben. Auf einige kleinere Versehen. die bei 
einer NeuauAage zu berichtigen waren. sei 
aufmerksam gemadtt: S. 15 Kurrurst WiI
helm I. regierte bis 1821 (nimt 1820). S. 
25 im 2. Absatz ist staU "Kurprinz" .. Kur
rurst" zu setzen. S. 32 im Jahre 1683 wurde 
eiDe - inzwisdten beim Bau des 5pinnfaser
werkes untergegangene - Gedenktafel auf 
dem Forst in der Nahe der Hinrichtungs-

235 

statte enthullt; das Lowendenkmal in der 
Karlsaue entstand erst 1873. S. 32 (dritt
letzter Absatz) ist zwischen .. Bevolkerungs
teile" und "in Einklang stand'" das Wort 
.. nicht" einzuschalten. S. 61 die .. 5chiit
zenstraSe" in Kassel hat mit dem kur
hessismen 5chiitzenbataillon nichts zu tun; 
sie tragt ihren Namen nam den Smie6stan
den und dem Sdtiitzenhaus der Biirgerschiit
zen auf dem Werr. S. 38 ist der englisdte 
Konig Georg VII. genannt; die Bildunter
smrift auf der gIeidten Seite hat ridttig 
.. Konig Eduard" . Friedrich Schunder 

Das 1200liJlfrige Londorf uHd die Ra
beHau. EIH HelmarbucH. zusammenge
srellt UHd bearbeltet von ErwlH K H a u ~ 
(LoHdorf ; Verlag der Gemelnde 1958) 
360 S .• 34 Blldtafdn, 12 Karten u"d 
Textbflder. 

Ersterwahnungen haftet meist etwas Zufiil
Iiges an. Um so mehr ist es zu begriiSen, 
daS das Londorfer Jubilaum zum AnlaS ge
nommen wurde. um ein Heimatbum rur die 
ganze Rabenau und nicht nur rur ihren zu
erst iiberlieferten Hauptort zu smreiben. 
iibrigens auch mit EinschluS der bei Kur
hessen gebliebenen Orte Winnen und Nord
ed<:. Ein stattlicher Kreis von Mitarbeitern 
hat sich dafiir zusammengefunden. gro6en
teils aus dem Londorfer Grunde selbst. aber 
noch durch die Reihe auswartiger Fachleute. 
zumeist aus Gie6en und Marburg. ver
starkt; K. GLOCKNER und W. GORICH sollen 
wenigstens genannt werden. E. KNAUSS hat 
die Redaktion iibemommen und audt men
genmaSig das meiste, namentlich die terri
tOriaIgeschidttlime Oarstellung und einen 
Abschnitt mit Wandervorsmlagen. beige
steuert. Geologie und Vorgesmichte. 5traSen 
und Burgen. Kirdten- und Sdtulgesmichte, 
wald- und volkskundlime Beitrage. Wappen
und Familienforsdtungen folgen sim in bun
ter Reihe. und auch die neueste Zeit ist 
nimt vernadtlassigt, unter anderem mit 
einem Beitrag Gber Rilkes Verhaltnis zur 
Rabenau. Fiir die Bildausstattung konnte 
der reichhaltige kiinstlerisdte NachlaS des 
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Londorfer Malers CARl ENGEL (1817-70) 
mit seineD aufsdtlu6reimen Landscbafts~ 

und GenredarsteIlungen aus dem Volkstum 
der Rabenau herangezogen werdeD. 

Dem Charakter eines Heimatbuches ent~ 
spremend ist cine moglidtst allgemeinver
standlic:he Darstellung angestrebt worden. 
fre ilich ein nimt immer leic:ht zu errei
encndes Zie1 : ob jeder Leser die Aktenzitate 
mit ihrer altertiimlidten Spradtweise und 
Orthographic ohne weiteres verstehen wird? 
Bei def Gruppierung des Inhalts wurde weit
gehend auE systematische und duonologisc:he 
Anordnung verzicbtet. urn die einzelnen 
Beitrage in z. T. rec:ht bunter Folge IU ver
streuen (Geologie z. B. nach def Schulge
smichte). Wohl nient ohne Absicht; der Le
ser soli hin- uDd herbHittern durfen, wie es 
ihm am Feierabend gerade gefallt. Die Ober
sichtlichkeit leidet freilich darunter. Der 
Femerstehende hnn sich uber vieles ibn 
Interessierende nur mUhsam unterrichten wie 
etwa Uber die Rabenau a15 Landschafts
begriff oder uber Allendorf, die einzige 
5tadt des Lumdatals, die gegenliber Londorf 
liberhaupt etwas zu kurz kommt. In den 
verschiedenen Literaturverzeichnissen kehrt 
z. T. dieselbe Literatur wieder, am Ende 
eines Abschnitts (5. 28) wird auf die "bei
den nachsten Absdmitte" verwiesen, statt 
derer aber zunamst ein paar andere kom
men, die Erstbelege der nom bestehenden 
Orte werden, smwer auffindbar, hinter einen 
ausffihrlichen Wiistungsabschnitt angehangt. 
Auch inhaltlich ware das eine oder andere 
zu berichtigen, wie z. B. die etwas unklare 
Darstellung liber die altesten .... Urkunden" 
(5. 23) - allerdings auch eine Folge der 
komplizierten fuldischen Oberlieferung - , 
die allgemeinen Bemerkungen iiber mittd
alterliche Gerichtsbarkeit (5. 130) oder das 
veraltete Allgemeinurteil Uber die Taufer
bewegung des 16.1hs. (5. 180). Aber der 
Wert einer soIchen Veroffentlichung liegt 
ja dom vor aUem in der Fulle des heimat
kundlidten Materials, das ober den zunamst 
angesprochenen einheimischen Leserkreis 
hinaus auch der landesgeschichtlidten For
schung mancherlei Nutzen bringen wird. 

Claus Cramer 

BudfbespremulfgeH 

Wer1ter Meyer-BarkhauseH: 
Marburg aH deT LahH = Deutsche LaHde, 
Deutsche KUHst (MuJff:lienIBerlh,: Deut
scher KUHstverlag, 2. Aufl. 1957) 39 Sei
teH ulld 72 Kunstdrucktafeln. Geb. 
DM 12.-

Trotz allem. was die letzten 100 lahre zer
stort und auf- und dazwischengebaut haben, 
leichtfertig oder auch in der besten. nur lei
der oft mi81ungenen Absicht. es dem Be
stehenden gleichzutun: Nom immer ist Mar
burg eine 5tadt der herben. klaren Friih
gotik ; auch noch die Bauten der Renaissance 
und Barockzeit, selbst viele Burgerhauser 
bis zu Anfang des vorigen lahrhunderts 
baben etwas von der Wortkargheit dieser 
friihen Formensprame. Trotz dieser Vielge
staltigkeit. ihrer liberraschenden Perspek
tiven und Ausblicke. ibren Winkdn. Gassen, 
Treppen und Platzchen hat die 5tadt im 
Grunde nichts Verspieltes. Sie ist dem Ge
lande angepa8t in der - fUr ihre Zeit -
zweckmaBigsten Form; daher das 5elbstver
standlidte und Oberzeugende jeder Einzd
heit. Es gibt 5traBenzuge und Hausergruppen, 
die in unvergleichlich sicherer Art kompo
niert erscheinen - in der Nicoiaigasse (BUd 
63 ) am BarffiBertor (67), der Reitgasse (68 ), 
am Obermarkt (69) - und die doch einfach 
das Ergebnis sachlidter, ja niichterner Ober
legung sind. Oberschwang liegt nicht im 
Charakter der Stadt. Auch nicht im Cha
rakter der Bauten, die redtt eigentlich ihren 
Ruhm begriindet haben: des Landgrafen
schlosses auf der Hohe und der Elisabeth
kirche des deutsmen Ordens im Tal. Fast 
ersdtreckend emst, kiihl und zuriickhaltend 
wirkt der Rittersaal des Sdtlosses (11). das 
feindlidte Abweisende des wehrhaften Burg
situs, nach der 5tadtseite freundlich gemil~ 
dert durch Zutaten der Renaissancezeit, 
tritt auf der Nordfront nom rein zu Tage. 
Klarheit ist auch das Grundelement der 
Elisabethkirche, innen wie auBen; auc:h die 
Schmuckformen, die mit der Dichte eines 
Efeuwumses das Hauptportal. den Lettner, 
die Grabst3.tte der heili gen Elisabeth liber
wumern, nehmen den Formen nidl.ts von 
ihrer Festigkeit. 
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$0 bekannt die meisten Motive sein mo
gen - Marburg gehort gewiB IU den meist
photographierten Stadten Deutschlands -
so siod dom unteT den Bildern auch solche 
in nh:nt geringer Anzahl. die in ihrer Ein
dringlidtkeit auch den Ortskundigen ver
bluffen und auf Einzelheiten hinweisen. die 
er nom nie gesehen hat. Die Aufgabe. aus 
def OberfUlIe das Wesentliche herau5zu
grcHen und bildmaBig auf die einpragsamste 
Fonnel III bringeD. ist mit sicherem Konnen 
gelost. 

Oer einleitende Text. def kurz die ge
schidttlichen Oaten zusammenfaSt. beginnt 
Mit einem beherzigenswerten Hinweis. Man 
sollte in def Tat die Stadt, che man in sie 
eindringt. in weitem Bogen umschreiten. urn 
sie in ihrer Landsdtaftsgebundenheit Zll er
kennen. Was in der Nahe oft genug durm 
jungere Zutaten verstellt ist. das offenbart 
die Sicht von den umgebenden Hohen: den 
stolzen und strengen Wuchs der mittelalter
limen Stadt. die sicn nodt immer trium
phierend uber die formlos zerflieSenden 
Hiiusermasse unserer Zeit erhebt. 

Rudolf Helm 

F r i t z R u d 0 f ph: Strukturwandel eines 
Dorfes = Frfedewafder Beirrr. zur 50-

tlalen Frage 6 (Berlln-Grunewald: Ren
ner 1955) 86 S. BroscH DM 5.40 

Bei der Durmarbeitung des Buchleins. das 
dne getreue Wiedergabe der kulturellen und 
soziaten Verhaltnisse des Dorfes. wie diese 
urn 1900 best and en und sich audt nadt dem 
Krieg ausgewirkt haben. darstel1t. wird dem 
Kenner der Verhiltnisse sofort bewuBt. daB 
mit R. das Dorf Ronshausen bei Bebra ge
meint ist. Zahlreid1e Hinweise liber die 
Lage des Dorfes zwischen Richelsdorfer Ge
birge und Seulingswald. seine Ausdehnung 
liber 3 km. uber Guteraufteilungen und 
Hofausschladttungen vor 1900. die jedodt 
bei meinem Dienstantritt im Iahre 1904 
beendet waren. bekunden das. Mit dem 
landwirtsdtaftlichen Besitz liber 100 ha ist 
Hof FaBdorf mit dem groBen Ackerland im 
Nausis gemeint; er gehort heute Otto in 
Blankenheim zwischen Breitenbam und 
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Mecklar. 9 Bauernhofe liber 10 bis zu 25 ha 
waren zu meiner Zeit tatsamlidt vorhanden. 

Bis zum ersten Weltkrieg (namentlich 
vor und kurz nadt 1900) waren die Manner 
ats Ziegelbiicker und Ziegelmeister in der 
Friedberger und Nauheimer Gegend titig. 
Die Feldarbeit blieb den Frauen. die sim 
sehr qualen muSten. Ebenso war die Er
ziehung der Kinder Aufgabe der Frauen. 
Mit dern Geld. das die Ziegelbidc:er ins Dorf 
bramten. wurden viele .. 3000-Mark-Hiiuser" 
erhaut. in denen Wohnung und Viehstall 
unter einem Dam waren. 

DaB Ronshausen an einer Hauptver
kehrsstraSe liegt. trifft nur bedingt zu. Urn 
1900 gab es nur Lokalverkehr zwismen 
Bebra und Honebam; in Wirklid1keit war 
es eine .. tote StraGe", da liber Honebadt 
hinaus nach Thliringen hin keine gute 
StraSenverbindung bestand. Der Verkehr 
aus dern Fuldatal ging zurn groSten Tell 
van Hersfeld liber Vadta oder aber audt 
liber Friedewald oder Sdtenklengsfeld. Mit 
dem Bau der Autobahn wurde die StraBe 
uber Ronshausen aIs eine wirklidte Ver
kehrs- und ZubringerstraBe entsprecbend 
ausgebaut. Heute ist ihre Bedeutung wegen 
der nahen Zonengrenze wieder gesunken. 

Der Verfasser gibt dann eine in alIen 
Einzelheiten zutreffende und umfassende 
Sdtilderung der bestehenden Verhaltnisse. 
So gait der Pfarrer tatsad1lidt aIs unbestrit
tene und fast unbesdtrankte Autoritat Urn 

die Iahrhundertwende. Er wurde in alien 
Ortsangelegenheiten zu Rate gezogen. ohne 
seine Einwilligung konnte keine Festlidtkeit. 
keine Kirmes stattfinden, an einem Sonn
abend uberhaupt nimt. Der Landrat erteilte 
nur die Genehmigung zur Abhaltung einer 
Festlidtkeit (Tanz). wenn die sduiftlidte 
Einwilligung des Pfarrers vorIag. So erklart 
sidt die damalige Gewalt des Pfarrers ab 
des .. Fursten von Ronshausen". 

Den weiteren Wandel auf alIen Gebieten 
habe ich nidtt miterlebt, aftere Besuche in 
Ronshausen und Gespracne mit den Einwoh
nern uber die alte und die neue Zeit besta
tigen jedodt die vom Verfasser gemadtten 
Beobadttungen. Aus dem ursprunglidt rein 
landwirtsdtaftlidt betonten Dorf wurde ein 
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bauerlich es Arbeiterd orf mit industriellem 
Einschlag. Heute ist Ronshausen unter sei
nem auBerordentlich tUmtigen, JUDgen BUr
germeister zu einem aufbliihenden Fremden
verkehrso rt geworden, in dem sich def Woh!
stand der Bevolkerung (bessere Ernahrung, 
modern eingerkhtete Wohnungen. sehr gute 
StraBen, auBen uDd inn en hergerichtete 
Hauser. sehr gute Gastwirtsmaften uDd Pen
sionen) bedeutend erhoht hat. 

ObeT die soziologischen Strukturwand
lungen des Dorfes nach dem Weltkrieg kann 
idt keine direkten Angaben mameD, glaube 
abeT. daB die Darstellung des Verfassers 
eine sehr getreue ist. Den Uberaus guten 
Gesamteindruck storeD hi er uDd da auf
tretende stilistische uDd grammatische Un
ebenheiten im Text, die leicht hatten ver
mieden werden konnen. Heinrich Hassel 

Ha n s L 0 h se: SdflHalhaldeH. sc:hoHe 
alre Stadt am ThuriHger Wald. Hrsg. 
von der Leitlmg des HeimarHluseums 
ScJt1o/1 Wilhe1msburg Sc:hmalllalden i. 
Tttur. {1957}. 40 Seiten u. 22 Tafdn. 

JACOB GRIMMS eindringliche. aus tider Sach
kunde und echter Heimatliebe erwachsene 
Mahnung ,. Wer seine Heimat liebt, muB sie 
auch verstehen wollen. wer sie verstehen 
will. uberal) in ihre Geschichte zu dringen 
suchen" (ZHG 2, 1840, S. 134) findet volle 
ErfilIlung in dieser Schrift, deren Verfasser 
nicht nur als bewahrter Kenner der Ge
schichte seiner Heimat. sondem auch als tat
kraftiger Forderer und feinsinniger Neu
gestalter des Schmalkalder Heimatmuseums 
bekannt und anerkannt ist. In gedrangter 
Kurze, aber lebendiger Darstellung bringt 
er liebevoll gezeichnete BUder aus der Ge
schichte der Stadt, weiB aber auch deren 
Hohepunkte in ihrer vollen Bedeutung zu 
wurdigen. Nicht minder lebendig ist die 
Obersicht uber den Aufbau und die Bestande 
des Heimatmuseums, die dessen Besuch und 
das eingehende Studium erfreulich erleich
tern. 

Wer Schmalkalden kennt. wird gem zu 
dem Buchlein greifen. urn in stiller Versen
kung auch in dem verstandnisvoll aus
gewahlten und ansprechend ausgestalteten 
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Bilderteil aIle Feinheiten nochmals zu er
leben . Wem sich Gelegenheit bietet, die 
immer wieder gesucht und genutzt werden 
sollte. die Stadt und das Schmalkaldener 
Land, das 31/! Iahrhunderte hindurch ein 
Bestandteil Kurhessens war, zu besuchen 
und kennenzulernen. dem kann dieses Buch
lein als Fuhrer und Berater nur warm 
empfohlen werden. WilheIm Hopf 

Scl1rlf rell des WitzeHhiiuser 
8 if r g e r v ere ins (Witzenl1ausen/Mar
burg: Trautvetter &- Fisc:her Nac:hf.): 
Helt 1 (1951) Wllltelm Echhardt : 
Wituuhiiuser Biirgerbauten 1480-1950. 
Aus dem Nac:hla/1 hrsg. u. ergi1Hzt von 
Karl August Echhardt. 48 S. m. 10 Abb. 
u. 1 Stadrp/an im Text u. auf dem Um
,ch/ago Geh. OM 2.80 / Hefr 2 (1952) 
Gottfried Gan(1auge: Merkwur
digkeiten alt der Stadtkirc:he zu Witzcn
hauseH. 24 S., 7 Abb. u. 4 Risse lm Text 
u. auf deHl Umsddag. Geh. DM 1.60 / 

Hefr 3 (1953) Ka" August Eck· 
ha r d t : Bausreine zur Witzenhauser 
Cltrouih. 1. Teil (1597-1750). 48 S. 
Gel<. 2. - / Hefr 4 (1955) dasse/be 2. 
Tei/ (1751}-1832). 48 S. Gelr. OM 2.

Beitrage zur Gescltichte der 
Werralandscl1aft uHd fhrer Nac:h
bargeblete. Hrsg. v. HIst. Institut des 
WerralaHdes unter Leltung von K. A. 
Echhardt (Witzeuhausen/ Marburg: Traut
vetter &- FIsc:her Nac:hf.): Hefr 7 (1954) 
Eckllart G. FraHz : Der Wiederauf
bau Sooden-Allendorfs nach seiner Zer
storung im 30iiihrigeu Krieg. Wirtsdtaft 
uud VerwaltuHg im Spiegel der Stadt
redtHuHgeu. 100 S. Geh. DM 4.50 / Helt 
8 (1958) Edward Scltri:Sder : Fest
rede zlfr 700 Jahr-Feier der Stadt WitzeH
hausell am 16. August 1925. Zum 100. 
Geburtstag des Ver/assers 1858 - 18. 
Mal - 1958 im Alfftrag der Hist. Ge
sellsc:haft des Werralal1des neu I1rsg. 
[von K. A. Eckl<nrdr[. 20S. Gel<. OM 2.-

Die Schrift von WilheIm Eck ha r d t ist aIs 
Erinnerungsgabe des Witzenhauser Bilrger
vereins zum 80. Geburtstag des 1934 ver
storbenen. um Witzenhausen und seine Ge-
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schichte homverdienten Verfassers he raus
gebracht word en . Es war die wurd ige Er
offnung einer Schriftenreihe. die (nach dem 
Geleitwort von HCH. HOFMANN) die Li ehe 
Zllr Heimat wecken und vertiefen, den aIten 
Witzenhiiusern eine eingehende Kenntnis 
der engeren Heimat vermitte1n und den aus 
ihrer aIten Heimat vertriebenen Burgern in 
der neuen Heimat WurzeIn schlagen helfen 
soil. Witzenhauser Burgerbauten heiBt in 
erster linie Fachwerkbauten. Sicher kann 
sich Witzenhau5en. so viel Freude man an 
manmem StraBenbild und an manchem ein~ 
zelnen Bau haben kann , nicht mit den be~ 

kannten Fachwerkorten Niedersachsens wie 
Hoxter und Goslar oder dem freilidt arg 
geschundenen Hildesheim messen. nicht ein
mal mit dem benachbarten Allendorf. Aber 
wiihrend in Allendorf die Geschlossenheit 
des Bildes entzuckt. die auf dem raschen 
und darum stilistisch einheitlichen Wieder
aufbau nach der Zerstorung im DreiSig
jahrigen Kriege beruht. kann man in Wit~ 
zenhausen Gesch ichte des Fadtwerkbaus stu
dieren. Auch hi er bedeutete zuniichst ein 
Stadtbrand im Jahre 1479 einen t ie fen Ein~ 

schnitt (darum die obere Zeitgrenze unserer 
Schrift). Die Geschichte des Witzenhauser 
Fachwerkbaus beginnt also mit dem goti~ 

sdlen Holzbau. die Renaissance hat noch 
verhaltnismaBig vie1e Zeugen hinterlassen. 
sparlicher sind Beispiele aus dem Barock. an 
das Rokoko erinnern nur zwei Haustiiren . 
Eine 5ehr verstandliche Abfolge. da die 5tadt 
immer auf den gleichen Raum innerhalb der 
Mauern beschrankt war. So hat auch erst 
eine neue Katastrophe, ein groBer Brand im 
lahre 1809. auf sehr sdtmerzhafte Weise 
PIatz geschaffen, den dann Bauten neueren 
Stils ausfUlIten . vor allem natiirlich des 
Empire. aIlerdings den Zeitverhaltnissen ent~ 
sprechend in 50 sparsamer Bauweise. daB 
viele 8auten dieser Periode durch Neubauten 
ersetzt werden muBten j so gibt es keine in 
sidt geschlossenen Empire-StraBen. wie sie 
theoretisch zu erwarten waren. Mit m inu~ 

tioser Genauigkeit Iegt die Schrift die Wit~ 
zenhauser Auspragun gen der einzelnen Stil ~ 

fonnen dar. innerhaIb der groBen Period en 
noch in einzelne Abschnitte geschieden. 
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Selbst der Eigenart manches Baumeisters 
und seiner handwerklich~kiinstlerischen Ent~ 

wicklung wird nachgespiirt. Und dom er~ 

schopft sich die Bedeutung der Schrift nicht 
in der Iiebevoll en Betrachtung und Beschrei
bung des Vorhandenen . Immer wieder weisen 
der Verfasser und K. A . ECKHARDT a1s Her~ 
ausgeber anerkennend ode r kri tisch auf mehr 
ode r weniger gelungene Wiederherstellun~ 

gen alte r Bauten. zeigen auch beratend 
Moglich keiten fUr weitere Erneuerungen, die 
das alte Stadtbild noch verschonern konnten . 

G a n B a u g e s Arbeit ist der Sonder~ 

druck einer Abhandlung. die zunachst 
1950/ 51 in der Zeitschrift .. Oas Werraland" 
erschien. Sie behandelt die wechselvollen 
Bauschicksa1e der Witzenh iiuser Stadtkirche. 
von den en .. weniger geschriebene Urkunden 
als viel mehr die Steine se lbst" sprechen. 
Wie GanBauge die Steine zum Reden bringt. 
seine Schliisse aus der Beobachtung von oft 
unscheinbaren Einzelheiten zieht. die Me~ 
thode der Untersuchung aiso, wird auch den 
mit Spannung erfUllen , der dem Objekt 
selbst zunachst vielleicht kein Interesse ab~ 
gewinnen konnte. Nach einem kurzen Blick 
auf den heutigen Baubestand rekonstruiert 
GanSauge zunachst die spatromanische drei ~ 
schiffige Anlage. Gegen die altere. von 
W. ECKllAROT begriindete Auffassung simert 
er dabei. daB auch das TurmuntergeschoB 
nicht Rest eines karolingischen Baues ist. 
ein Ergebnis. dem auch K. A. ECKHARDT 
zustimmt. Wahrend aber GanSauge die 
Entstehung der spatromanischen Kirche erst 
mit der Erh ebung Witzenhausens zum Markt 
1225 in Verbindung bringt und daher in 
die 1. Haalfte des H . Jhs. setzt. stellt K. 
A. ECKHARDT aus gesmichtlichen Griir.~ 

den und gestutzt auf Beobachtungen am Ge~ 
baude mit aller Vorsich t zur Erwagung. daB 
der Kirchenbau bereits gegen 1180 begon~ 

nen hat - d. h. zu jener Zeit. als Hein~ 
rich der Lowe Witzenhausens Erhebung zur 
Stadt geplant haben mag -. daB di ese r Bau 
nach dem Sturz des Lowen aber ins Stocken 
gekommen und erst einige Jahrzehnte spater 
weitergefiihrt worden ist (Quellen z. Rechts
gesch . der Stadt Witzenha usen IMarburg 
19541 LV f.). Besonderes kunstgeschichtliches 
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Interesse erregt die Witzenhauser Kirme 
durch GanBauges Namweis. daB def Umbau 
def spatromanischen Kirche in eine gotisme 
Emporenkirme geplant war. Von ihr wurde 
freilich nur ein erster Absmnitt, def ost~ 

Iiene Teil im siidlichen Seitensmiff. voll
endet. abeT nom andere architektonisdte Ein
zelheiten weisen eind eutig auf sit: hin. In 
def geplanten Gestalt wa re die Kirme nam 
GanBauges Urteil .. IU einer Einzelerschei
nung der deutschen Baukunst jener Zeit. ja 
Zll einem Unikum in def Welt def Bauten 
iiberhaupt" geworden (5. 12). Oberzeugende 
Griinde find et GanBauge da N r, daB der 
Plan def Emporenkirche aufgegeben und 
statt ihrer eine Hallenkirme gebaut wurde. 
auch sie jedoch in einer fUr unseT Land 
ungewohnlichen Sondergestalt, als Pseudo
basilika. Um dieser Merkwurdigkeiten wil
len hat nimt nur die Kirme, sondem audt 
die Sdtrift uberlokale Bedeurung. Die Ab
bildungen und Rekonstruktionsplane unter
stUtzen das Wort in willkommener Weise. 

Die beiden Sammlungen von Bausteinen, 
die K. A. Eck h a r d t zusammengetragen 
hat, fesseln den Leser durdt den intimen 
Reiz, den jede Beruhrung mit historisdten 
Quellen erregt. Vergangenheit sprimt le
bendig aus den Urkunden . den Testamenten 
und Aktenstiic:ken. den Ordnungen stadti
schen Lebens. den Kirmenbuchauszugen. 
Manches wird man gewi6 mit Smmunzeln 
lesen, so eine Remnung von 1814 liber 
"Weisbanterarbeit" fUr den Herrn .. Mittel
politan". u. a. mit einem Posten: .. Den vor
stestern Hau6Ehren und Hintersten" wei6-
gemacht (Nr. 48). Aber selbst dergleimen 
wirkt nimt bloB durch die unfreiwillige Ko
mik. die Rechnung lehrt zugleim. daB die 
Stadtkammerei die Halfte der Unterhalts
kosten des Pfarrhauses zu tragen hatte. 
So hat Eckhardt aus der in Witzenhausen 
beneidenswert reichen Fulle der Oberliefe
rung - Salbum. Witzenhausische Schatzkam
mer, Stadtchronik. urn nur diese Zeugnisse 
rur den Flei6 der Stadtsdueiber zu nennen -
mit sicherer Hand ausgewahlt. was .. ein 
plastismes Bild von Witzenhausens Ent
widdung"' entstehen la6t. Leere Begriffs
hulsen wie Ratsverfassung werden mit An-
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smaulichkeit gefiillt, wenn man die stadti
smen Ordnungen des 18. Jhs. (Nr. 22, 24. 
25 ) liest. in denen sich aum die KompHziert
heit des Regiments einer Quartstadt spie
gelt. Manme Bestimmung fordert zum Ver
gleich mit anderen Stadten heraus : Muller 
werden nicht in den Rat aufgenommen (Nr. 
40). bei Burgeraufnahmen ist eine Gebtihr 
nicht nur. wie tiberan, an den Stadtkarnmerer 
zu zahlen, sondern auch an den Gottes
kasten. ebe der Bewerber zum Burgereid 
zugdassen wird (Nr. 24). DreiBigjahriger 
Krieg. Siebenjahriger Krieg, Franzosenzeit 
hinterlassen ihre Spuren in der Oberliefe
rung. Summe : .. und wo ihr's packt. da ist's 
interessant." Der erfahrene Herausgeber er
weist sich in der Art, wie die Quellen les
barer gemacht werden : vorsichtige Modemi
sierung von Rechtsmreibung und Zeimen
setzung, Umsetzen der alten Heiligentage -
wie lebendig blieben sie doch auch nom 
lange nam der Reformation I - in unseren 
KaJender. Eine schwerlidt hoch genug zu 
sdtatzende Arbeit sted<:t in den vorbild
lich knappen Erlauterungen. in der Identi
fizierung aner genannten Hauser nadt heuti
ger StraSenbezeichnung und Hausnummer. 
in der Erganzung der Pfarrerlisten bis auf 
die Gegenwart. Mit an diesen Dingen stellen 
die .. Bausteine" ein Muster dafiir dart wie 
Zeugnisse der Vergangenheit auch einem 
weiteren Kreis zuganglich. und schmad<:haft 
gemacht werden konnen. 

Eckhart G. F ran z gibt in einern Mosaik 
von Einzelheiten ein farbiges Bild vom 
Allendorfer Leben in der Epoche des Drei
Bi gjahrigen Krieges, fast ausschlieSlich nach 
den Stadtrech.nungen und mit nur gelegent
licher Heranziehung von Akten und Rats
protokollen. Vide Erscheinungen sind in 
jeder Stadt vielfaltig zu belegen. konnen 
also lediglich fUr typische Ziige stiidtisch.en 
Lebens stehen. Ihnen gegeniiber sind von 
hoherem Interesse die Besonderheiten. die 
sim in Allendorf aus dem Bestehen der 
.. Gemeinen Pfannersmaft", der Korporation 
der Eigentumer des Soodener Salzwerks. er
gaben. Ibnen vor allem mit ihren stetig 
flieBenden Einnahmen war zu danken. daB 
die Stadt sim von den Kriegslasten (iiber 



BNcHbespredumgeH 

die man bei Franz ans Phantastisme gren· 
zende Zahlen lesen kann) und von der fast 
voUigen Vemimtung im Jahre 1637 so 
sdtnell erholte. - das Sa1zwerk war def 
Katastrophe entgangen. Ein Jahrzehnt nam 
dem Ende des Krieges war der AderlaB an 
Geld und Gut so gut wie uberwunden. rur 
die Burger wie rur das Gemeinwesen. Ein 
interessantes Zeugnis bringt Franz darur. 
daB in verhaltnism5Big kurzer Zeitspanne 
ein altes Herkommen unverstandlim werden 
bnn. hier der Ursprung des .. Soder Ge· 
smosses" (5. 20). Auf sol me Ersmeinungen 
sollte man aum an anderen Stellen amten. 
Wir trauen. smeint mir. der Traditions
festiglc.eit und dem Erinnerungsvermogen 
fruberer Gesmlemter zuweilen etwas zu vid 
:m. 

Die Festrede. die Edward Scbroder 
Witzenhausen zur 700-Jahr-Feier hidt. war 
bereits 1925' auf Wunsm der stadtismen Be
horden in Drudc: gegeben worden. Smon 
unmittelbar nam ihrem Ersmeinen wurde 
ihr in dieser Zeitsmrift (ZHG 5'6 [19271 
498) wohlverdientes lob gespendet. Es 
bleibt in der Tat bewundernswert. wie ein 
groBer Gelehrter seine ausgebreitete Kennt
nis der Gesmicbte seiner Vaterstadt in so 
unmittelbar anspredtender. ganz personlich 
gefarbter Weise dazubieten weiB. ohne daB 
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dem leser redtt bewuBt wird. welche For· 
sdtungsarbeit dahintersteht. AIs Scbroder die 
Rede ausarbeitete. lag noch lc.eine Ge
sdticb.te Witzenhausens vor. die erste wissen· 
smaftlicb. fundierte erschien gerade auch erst 
zum Stadtjubilaum. K. A. Eckhardts 
.. Festschrift zum 700jiihrigen Bestehen der 
Stadt Witzenhausen" (Vorlauferin der .. Po· 
Iitiscb.en Gesdtichte der landschaft an der 
Werra und der Stadt Witzenhausen" von 
1928). Schroders Arbeit hat inzwiscb.en von 
ihrem Wert UDd ihrem Reiz nichts eingebuBt. 
war aber schon lange Zeit vergriffeD. Es 
war daher ein gliicklicber Gedanke. daB die 
.. Hist. Gesellschaft des Werralandes" einen 
Neudruck veranlaBte . als die Stadt sich an· 
smickte. den 100. Geburtstag ihres Sohnes 
uDd Ehrenbiirgers am 18. Mai 195'8 feier
lidt zu begeben. K. A . ECKHARDT hat den 
Neudruck als buchstabengetreuen Abdruck 
besorgt und Anmerkungen zugefUgt. die 
einige der namwamsenden Generationen 
nicht mehr verstandHche Anspielungen er
lautem. vor aUem aber Erganzungen und 
Berimtigungen nach neustem Forschungs
stand bringen. Es ist kein geringes Zeimen 
fUr den Wert der Rede Schroders. daB die 
Zahl dieser Anmerkungen 
halten werden konnte. 

remt klein ge
Otto Perst 

NEUERSCHEINUNG 

Urkundenbuch des Klosters Fulda. 

UrkundeHbuCk des Klosters 
F If 1 d a . Erster BaHd Die Zeit dtr Abte 
Sturmi und Baugulf. Bearbeitet von Ed· 
Hfund E. Stengel = Veraff. der Hisr . 
KOHfmissloH fur HesseH UHd Waldeck. 
Bd. X. 1 (Marburg ; Elwert I. KOHfm. 
1958) LXIX u. 643 SelteH. BroscH. DM 
51.- . da:u EIHbanddecke DM 6.-

16 ZHG 69 

Mit dem soeben ersmienenen Register liegt 
nunmehr eine der fUr unser Arbeitsgebiet 
wicntigsten Quellenpublikationen vor. Oa 
das Manuskript der vorgesehenen Bespre
mung leider nimt remtzeitig vor Druck
legung einging. muB die Veroffentlimung fUr 
den namsten Band der ZHG zurudcgestellt 
werden . Der Herausgeber 
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