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Besprechungen und Anzeigen 
Zusammengestellt von W i 1 h e I m Ni e m eye r 

LANOESKUNOE UNO LANOESGESCHICHTE 

K a r I E. De m and t: GesmicJJte 
des Landes Hessen (Kassel und Basel: 
Biirenreiter.Verlag 1.959) 480 Seiten 
m . .2 Diagrammen, 6 Stammtafeln u. 
1 farbigen WRppenbild. Ganzleinen 
DM 21.50. 

oer Zusammenbrudl des Deutschen Rei. 
mes am Ende des Zweiten Weltkrieges 
hat den 51edlungsraum des deutsmen 
Volkes und seine bisherigen politischen 
Lebensformen in ·unvorstellbarem MaSe 
vedindert. Er hat aum im Westen die 
staatliche Gruppierung entsmeidend be
einfluBt. 50 hat die amerikanische Be
satzungsmacht durch ihre Proklamation 
Nr. 2 vom 19. September 1945 die heu. 
tigen BundesHinder Baden.WUrttemberg, 
Bayern und Hessen neu geschaffen. FUr 
die politische Gestaltung des westlichen 
Mitteldeutsmlands nordlim und siidlich 
des Mains mug es als ein besonderer 
Gliicksfall betramtet werden, daB es den 
damals filhrenden deutsmen Politikern 
dieses Gebietes gelang, die verantwort. 
limen Personlimkeiten der amerikani. 
smen Militarverwaltung von der Not. 
wendigkeit eines gr08en und umfassen. 
den Landes Hessen zu Uberzeugen. 50 
ist dne MaBnahme getroffen worden, 
die fUr das weitere politisdte 5chicksal 
des deutsmen Volkes entsmeidend wim. 
tig se.in wird und seit rund 150 Jahren 
sduittweise vorbereitet wurde: daB zum 
ersten Male die Landsmaft beiderseits 
des Mains zu einer den Norden und 
5Uden unseres Vaterlandes zusammen· 
haltenden Klammer gestaltet wurde. 

Nom nimt fiinfzehn Jahre nam die. 
sem einzigartigen Vorgange hat K. E. 
OEMANDT die Geschimte die5es Raumes 

und seiner Bevolkerung gesmrieben. So 
stellt das Bum selbst einen bedeutenden 
Einsmnitt dar - Ende und Neuanfang 
der hess.ismen Landesgeschimte - und 
ist der Ausdruck eines augenblicklimen 
lnnehaltens im Gesamtablauf des histo. 
rismen Gesmehens. Es ist zu-gleim die 
erste hessisme Gesamtgesmimte Uber. 
haupt, nimt nur weil sie die groBe Zahl 
der Einzelgesmimten zusammenfaBt, " 
sondern weil sie mit Erfolg versumt, 
Raum und Bevolkerung trolz aller vieI. 
Hi.ltigen EinzelzUge als geschichtlime 
Einheiten zu sehen. Mit simeren und 
klaren 5trimen hat der Verfas-ser die 
GrundzUge der historischen Entwicklung 
geuichnet und seinem Werke Ubersicht
lidl vorangestellt. Er hat, wie die mo· 
deme Landesgeschimte es verlangt, die 
geschichtlidten Voraussetzungen aufge. 
sucht, die in der Landsmaft und in ihren 
5traBen liegen. In einer Zeit, die auch 
in der Geschichtswissenschaft immer 
mehr Einzeldisziplinen entwickelt und 
den Forscher in die Gefahr bringt, den 
Oberblick Uber das weite Feld der Ein. 
zelforschungen zu verlieren, ist die hier 
gebotene Gesamtsdlau schlechthin zu be
wunderni sie verrat Uberall den 5ach. 
kenner mit selbstandigem Urteil. Das 
zeigt sidt schon zu Beginn bei der Oar. 
stellung der gesdthhtlichen Grundlagen, 
die die weiten Zeitdiume vor den smrift. 
limen Denkmalern umfaBt. Mit beson. 
derer Anteilnahme hat OEMANDT die 
Jahrhunderte der romismen Herrschaft 
und das friihe Mittelalter mit Chatten, 
Franken und Hessen dargestellt. Die 
5childerung der Zustande und Ereignisse 
ist tiberaus farbig und laBt sogar hier 
und da die zeitgenossismen Quellen 
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selbst dunhscneinen. Sirnerlldt hat die 
hessisme Einzelforschung nom manme 
smwierige Aufgabe var sich, die sicb 
aus den neuen oder nOm umstrittenen 
Erkenntnissen def Verfassungs. und 
Rechtsgesdtirnte in unseren Tagen er
gibt. Mit dem hohen Mittelalter beginnt 
fUr den hessismen landeshistoriker die 
eigentliche Smwierigkeit. Sie beruht in 
der schnell zunehmenden politischen 
AuflOsung des gesdtichtlichen Raumes. 
So deangt sich die territoriale Entwidc. 
lung beherrsmend in den Vordergrund. 
Sie erschwert nicht nur die Obecsimt, 
sondern steUt auch besonders hohe An. 
follderungen an das kUnstlerisme Ge
s<hide. des Bearbeiters, def diese Staff. 
massen bewaItigen muB. DEMANOT hat 
sidt entsmiossen, den territorialgeschicht
limen Gegebenheiten zu folgen ·und 
also die Gesmichte des spaten Mitte]. 
alters und der Neuzeit im wesentlichen 
in Uingsschnitten darzustellen. Man 
hatte sich audt eine Darstellung nach 
politisdten und vor allem auch kultur. 
geschichtlichen Quersdtnitten denken 
konnen. Der Verfasser ist aber den ein
mal eingeschJagenen Weg folgerichtig zu 
Ende gegangen und hat die geradezu 
staunenswerte 5toffiille vortrefflidt be
w.iiitigt. 

Die .... Gesdtidtte des Landes HessenM 

ist vorzUglich eine politische Geschicnte, 
wobei aber auch die wichtigsten Ergeb_ 
nisse der Verfassungs- und Verwaltungs_ 
gesc:hicnte, der Wirtschafts- und 50zial. 
geschichte usw. mitberiicksichtigt wer_ 
den. Die Betrachtung in Ungsschnitten 
hat freilich auch dazu gefUhrt, daB die 
groBen Zeitepochen wie das Zeitalter 
vor der Reformation, die Reformation 
mit Gegenrefonnation, Kunst und Kul_ 
tur in der AufkHirung usw. nicht als 
Gesamterscheinungen in unserem lande, 
sondern an oihrem territorialgeschicht
lichen Platze dargestellt sind. Mit leb
haftem Interesse erfahrt der Leser die 
Ereignisse, die smlielSUch 1945 zu die
sem neuen, aber doch in vielen Jahr
hunderten vorgebildeten 5taatswesen 
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im westlichen Mitteldeutschland gefUhrt 
haben. Dankbar nimmt er die zahlrei_ 
chen Regenten_ und Stammtafeln zur 
Kenntnis. Um so bedauerlhher ist das 
Fehlen jeglicher Kartenbeilage, durch die 
die verzwkkten Territorialverhiiltnisse 
Ubersichtlich erliiutert weNlen konnten, 
sowie das Fehlen aller Quellen- und 
literaturbelege. Oiese waren urn so no. 
tiger gewesen, als sich hier die einzig
arUge Gelegenheit bot, den seit Jahr
zehnten ftihlbaren und sicher auch in 
J ahren noch nimt zu beseitigenden Man
gel einer hessischen Bibliographie we
nigstens zu einem Teil zu beheben. 

Der Verfasser bezeichnet sein Bum als 
....einen ersten Versuch .... einer Geschichte 
des Landes Hessen. Dieser Venuch ist 
ihm vortrefflich gelungen. Das Buch 
wird nach seiner Anlage und nach sei
nen wissenschaftlichen Eigenschaften 
einen bleibenden Platz in der hessischen 
landeshistorie behalten. Dazu tragt nicht 
zuletzt die gewandte und leicht verstand_ 
lime Oar.stellung des Verfassers beii sie 
mug in einer Zeit besonders gertihmt 
werden, die immer weniger Wert auf 
das Wort als kUnstlerischen AusdrucX 
des Sprechenden und des Sdueibenden 
legt. 50 ist DEMANOTS Geschichte des 
Landes Hessen rucht nur eln wertvoIles, 
sondern auch ein smones Werk gewor
den. WaIter Heinemeyer 

Handbudr. der historisdr.en Statten 
Deutsdr.lands, Bd. IV: He S $ en, 
hrsg. von Georg Wilhelm Sante = 
Kroners Taschenausgpben 274 (StuN
garl, Alfred Kroner 1960) LVII, 4!i6 
Seiten m. 1.5 Stadtpliinen, 7 Karten u. 
5 Stammtafeln. Ganzleinen DM 1.5.-. 

.Dieses Werk fUllt - urn das sogleich 
zum AusdrucX zu bringen - in vorbild_ 
licher Weise eine LUdc.e aus, die bisher 
jeder, der sim um historisches Verst.iind_ 
nis .des Weedens unseres Heimatlandes 
mUhte, immer wieder schmerzllch emp
funden hat. Es steUt sich vor als e.ine 
topographisme Geschichte des Landes 
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und Besmreibung "der Stadte, Dorfer, 
Burgen, KIBster, wie der 5mauplatze, 
an denen sim geschicbtlicbes Leben ver. 
dicbtet hat". Nun kann die J.m ganzen 
langst iiberholte, aber bisher dom nocb 
unentbehrliche "Bescbreibung des Kur. 
fUrstentums Hessen" von GEORC LANDAU 
einen wohlverdienten Ehrenplatz in der 
hessischen Historiographie beziehen, 
findet auch die nicbt leicbt zu liberwin
dende UnvoIlstandigkeit des Ill. Bandes 
(Hessen-Na9Sau) von DEHIO-GALL: Hand
bum ,der deutschen Kunstdenkmaler die 
gegebene Erganzung. 

Der Band "H e s s e n H ist der gerade 
hier durch mannigfache historisme Ge_ 
walten besonders verwkkelten Verhalt_ 
nisse Herr geworden .dunh Heranzie
hung einer groBen Anzahl von Einzel. 
mitarbeitern, die fast ausnahmslos Ar
chiv. oder Museums-Beamte oder Tra
ger ahnlicher Institute sind, also nicht 
nur unmittelbaren Zugang zu den Quel. 
len haben, die zum Teil auch schon durch 
bedeutsame Arbeiten ihre innere Ber.u
fung zur LBsung der ihnen zufallen4en 
Aufgabe enviesen haben. 50 hatte Jeder 
einzelne die MBglichkeit, die von ihm 
erfaBten Quellen und sonstigen Nadt
rim ten in persanlicher Wertung her an
zuziehen. DaB dadurdt das Gesamtwerk 
unter Wahrung der gebotenen Zusam
menhange lebendig wird und die Ein
tonigkeit eines Katalogs vermeidet, kann 
nur anerkennend begrUBt werden. 

Uber die Auswahl wie liber die Beach. 
tung der einzelnen 5tatten sind immer
wie stets in soIchen Fallen - Zweifels_ 
&agen magtich. Es mag wool sein, daB 
jemand ihm WJ.dttigersmeinendes ver
miBt oder audt anderes rur entbehrlich 
halt - das Gesamturt.eil kann nur dahin 
lauten, daB die Auswahl sorgsam durch
damt und tiefgehend behandelt ist. 

Nimt ganz so uneingeschriinkt kann 
da-s aber von dem unentbehrlichen Litera_ 
tur-Nachweis gel ten, desnn allgemeiner 
und grundlegender Teil durchaus befrie
digt; daB vor allem die selbstandigen 
Forsmer ihren Dariegungen .die fUr diese 
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wichtigste Literatur mitgegeben haben, 
kann deren grUndliche Au-swertung nur 
fordern. Es bleibt aber doch eine An
zahl von klelneren Beitragen, die zwar 
bisher keine ohne weiteres greifbare Li. 
teratur aufweisen kannen, deren StaUen 
aber vielfach in versteckter in heimat
kundlichen Zeitungsbeilagen enthaltenen 
AnmeI'kungen Hinweise bringen, die 
weiterer OberprUfung wert sind. Hier 
soUte noch unausgeschapften Magtich
keiten auch weiterhin nachgegangen wer. 
den. 

Wertvoll sind auch die in einem An. 
hang gegebenen Eriauterungen rechts
und wirt5chaftsgesmichtlimer AusdrUcke, 
fUc deren Auswahl freilich dasselbe gilt, 
was vorher zur Gesamtauswahl bemerkt 
wurde - hier kann aber WILHELM MAlt. 
TIN BEeKER'S "Taschenworterbuch des 
Heimatforschers" (Darmstadt 1936) her_ 
angezogen werden. 

Es ist natUrlich .unmoglidt, die Dar. 
stellung aBer behandelten SUitten kri. 
tisch zu wUrdigen oder gar einzelne her_ 
auszugreifen. Mit besonderem Nachdruck 
muB deshalb auf die vorbildliche Ein. 
leitung verwiesen werden, die der Her. 
ausgeber GEORG WILHEM SANTE in seiner 
DarsteIlung ,..Der hessische Raum, geo_ 
graphisdte Grundla.gen und historische 
Wandlungen" gibt. Man wiro ihm auch 
nuc zustimmen kannen, wenn er den 
Gedanken ablehnt, eine besondere Lan_ 
desgeschichte beizusteuern, die fceilich 
in gewaltsamer Zusammenpressung doch 
nur als Ballast empfunden weroen wUr· 
de. Es liegt auch kein AnlaB fUr einen 
derarHgen Versuch vor, nadtdem das 
Jahr 1959 KAllL DEHMANDTS nGesdtichte 
des Landes Hessen" gebracht hat und 
FRIEDRICH UHLHORNS ",Geschichtlichec At. 
las von Hessen" gleidtzeitig erscheint. 
Er hat aber gestUtzt auf tiefwurzelnde 
Kenntnis des gesamten Stoffes die ver. 
schiedenen Zeitspannen in EinzeIskizzen 
umrissen, die mit der Kelten_, Germa. 
nen. und Romerzeit beginnen und wei. 
terhin liber die frankisdte Landnahme 
zu den Grundlagen des mittelalterlic:hen 
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Staates filhren, das Mainzer Mamtzen_ 
trum und dessen Kampf mit der jungen 
Landgrafsmaft darstellt, denen dann 
eine WUrdigung Philipps d. Gr. und der 
Reformationszeit folgt, die Entwidc.lung 
der kleinen Territorien bis zum DreiBig_ 
jahrigen Krieg und der Napoleonismen 
Zeit sdtildert und mit einem Blide. auf 
das 19. Jhdt. und die Gegenwart schlieSt. 
Diese mit peinlimer Genauigkeit ausge. 
arbeitete Obersimt erweist sim als star. 
ke Klammer fUr das Gesamtwerk, filr 
das dem Herausgeber sowie seinen Mit
arbeitern uneingesmrankt dank.ende 
Anerkennung gezollt owerden muS. 

Wilh.lm HopE 

Handbuc:n der historisc:nen Stiitten 
Deutsc:nlands, Bd. 2, N i e d e r sac h. 
5 e nun d B rem en, hrsg. 'Don 

Kurt Bruning (Stuttgart: Kroner :1958) 
XVI, $28 S. mit Karten. Skinen = 
Kroners TaschenQusgQbe Bd. 272. Lw. 
15.- DM. 

Ein Werk wie das vorliegende wird in 
jedem Falle aIs bleibendes Ergebnis und 
Zeugnis weitsmauendee Herausgeber_ 
kunst und frumtbarer Zusammenarbeit 
seinen PJatz einnehmen. Es wied seinen 
Wert bewahren, - einerIei, ob man es 
nun einen Orts-Plotz nennen will oder 
einen Gesmicbts-Dehio, - da es in Plan 
und erstem Wurf berelts in die Reihe 
dieser aItbewahrten HandbUchee einge
riide.t ist. 

Dee Band .. Niedersachsen und Bremen" 
eesmien als eester des Gesamtwerks, 
das inzwismen bereits einen erfreulichen 
Fortgang genommen hat. Es kann nicht 
die Aufgabe einee, insbesondere nicht 
dieser Bespremung sein, hier EinzeIhei
ten zu den Uber 650 Artikeln des Bandes 
auszubreiten. Solcbe Einzelbeitrage for_ 
derlimer Kritik soU ten von Kennern der 
Dinge unmittelbae an die Bearbeiter ge
leitet und danach fUr weitere AufIagen 
nutzbar gemacht werden. Von unseeem 
hessismen Bereicb aus wUrde dazu in 
diesem FaUe wohl nicbt alIzu viel bei
zutragen sein. Umsomehe aber mUssen 
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uns einige Grundsatzfragen beschaftigen. 
Was in diesem Bande zusammenge
teagen ist, konnte man eine Erote histo
rischer Forsmung des 19. Jhdts. nennen, 
fUr die alien Beteiligten unser aufrich_ 
tiger Dank gebUhrt. Die Darstellungen 
gehen aus von den ard'livalismen Quel_ 
len, sie vecwerten dazu die Ergebnisse 
der Spatenfocsmung und die Denkmaler 
der bildenden Kunst; auch die litera
rische Geistesgesdtichte ist in besonders 
dankenswerter Weise berudc.sicbtigt. 

Aber, so fragt man sim bei langerer 
Benutzung des Bumes, sottten wir nimt 
Uber die Mitteilung von beurkundeten 
Vorgangen nom. energismer zu mehr be
deutenden Samverhalten vordringen 
konnen 7 Zahlreiche Artikel erinnern dom 
an die Mitteilungen, die wir in einem 
guten ReisefUhrer !inden, wie wir sie 
seit Jahrzehnten kennen. Sollte nimt die 
Wissenschaft uns nom. reicheee FrUchte 
bieten konnen 1 

Liegt wirklich eine Bedeutung in der 
Mitteilung etwa (im fingiere), daB im 
Jahre 1224 dee Ritter Poppo dem Ritter 
Peppo ein hiermit zuerst urkundlidt ge
nanntes Dorf verpflindet hat, wenn der 
Benutzer des Bumes nicht erfahrt, welche 
wirtscbaftlichen, bevolkerungsmaBigen, 
geopolitismen oder machtpoIitismcn 
Krafte hier am Werk waren 7 1st es er
helIend, zu wissen, wie eine Stadt die 
Territorialherren wechselte (LUchow), 
wenn nicht gesagt wird, wie groB zu die
ser Zeit die Einwohnerzahl war und was 
die BUrger vorzugsweise betrieben 7 
Wenn man bei einem Kloster (Fischbedc.) 
zwar den Schall und Rauch des Namens 
der Stifterin wahroehmen kann, aber 
njcht erUhrt, weldtem Orden das Kloster 
zugehortej oder wenn man (Malgarten) 
iiber dessen soziale Entwicklung nicht 
unterrichtet wird. In einem anderen 
FaUe (Wienhausen) wird dafUr leicht 
irrefUhrend von .. biirgerlichen Nonnen" 
im 14. Jhdt. berichtet, wahrend es sich 
dom. um Damen der stadtischen Ge
smle<hter gehandeIt haben dUrfte, die 
damals eine neue Art von Adel darzu-
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stellen begannen, auch wenn sie nicht, 
wie in NUrnberg und Augsburg, den 
Adelstitel erhielten. Die Bedeutung von 
Maria Spring etwa fUr die Gottinger 
Studenten lag darin, daB es h e s s i s c h 
war und deshalb fUr die Pedelle und 
die Polizei der Stadt unzuganglich war. 
Die Bedeutung der Plesse im Schach
spiel um eine hessische Ausdehnung 
nach Norden hatte deutlicher gemacht 
werden konnen u. a. m. 

5icher ist es fUr den einzelnen Bear
beiter schwierig, in einer kurz bemes
senen Darstellung die Uberortlkhen 
historisch.en Triebkrafte und Verbin
dungsJinien sichtbar zu machen, aber 
auch. die nur dem ortsnahen Heimat
forscher gegenwartigen Zeugnisse und 
Erklarungen sollte man sich nicht ent
gehen lassen. Es mUBte also hier eine 
besondere Art von teamwork einsetzen, 
das in der Weise vorzuschlagen ware, 
daB a II e Artikel einem Germanisten 
vorgeleg.t wiirden (ein sotcher hatte auch 
raten konnen, Eilhard von Obergs 
"Tristrant" nicht als niederdeutsch, son
dern richtig als mittet hoc h deutsch 
zu bezeidmen, - mit einem Ausblick auf 
die mittelalterliche deutsche Literatur
sprache in Norddeutschland). In gleich.er 
Weise mUBten 5pezialkenner der histo
rischen Geographie, der Wirtschafts
geschichte und der 50zialgeschichte be
teiligt werden konnen. Eine ahnliche 
Arbeitsweise ist z. B. bei den Arbeits
stellen des Deutsch.en Worterbuchs der 
BrUder Grimm seit langem erprobt. 
Welche wirkliche historische Erhellung 
lieBe sich durch derartige Deutungen 
und VerknUpfungen gewinnen Uber das 
aus zufaIlig erhaltenen Denkmalern mit
geteilte hinaus I 

5prach.Hch.e Erlauterungen etwa der 
Namen sind in dem vorliegenden Bande 
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nur sehen. Beim Buch.staben 0 z. B. fin_ 
den sie skn nur bei Delm ( .. nicht ge-
kti'lrt") und Dinklage (Dingstatte). Un
gut ist etwa die ErHiuterung von FaIling
bostel als "Bauemstelle", denn das ur
sprUnglime bOr in bostel ist nicht nhd. 
de r Bauer, sondem d a s Bauer, also 
Wohngebaude, Ansiedlung. Die Orts
namenforschung hat im niedersac:hsi
schen Raum schon erhebliche Arbeit ge
leisteti sie soUte fUr ein solches Werk 
nicht ungenutzt bleiben 1. Zur Wirt_ 
schaftsgesch.ichte (was bedeuten etwa die 
ungeheuren Baugelder in den Stadten 
des 15. Jhdts7.) und zur Sozialgesch.ich.te 
(zu denken ist etwa an die Folgen der 
groBen Pest von 1348!) verweise ich 
auf die oben angefUhrten Exempel. Zur 
Heranziehung der ortlichen Forsmung 
hat sim offensichtlich mit gutem Remt 
smon KAltL BRETHAUER geauBert I, 

In den Anhangen zum Alphabet der 
Orte ist zunachst eine zusammenfassende 
Ubersimt des Herausgebers ,.Land Nie
dersamsen, der geographische und po
litisme (im Lauftitel: geschichtlime) 
Raum" gegeben. Hier spUrt man, daB 
der leider inzwisch.en verstorbene Ver
fasser ein Landesplaner war, dem die 
gegenwartigen Zustande vielfach fast 
naher lagen als die geschichtlichen. Hier 
konnte bei einer etwaigen Neufassung 
die Bedeutung der Bodenschatze in 
friiheren Zeiten, der Bevolkerungsdichte 
und der Verkehrsmittel vielleicht etwas 
mehr in den Vordergrund treten. Zwei 
Stammtafeln und ein dankenswertes Lite
raturverzeidmis schIieBen sich an. Das 
nUtzliche kurze Glossar (5. 496 99) 
konnte wohl einige Erweiterungen und 
Verbesserungen erfahren. Man wiinschte 
z. B. wohl Erklarungen zu Archidia
konat, Borstel, MarcelIusflut, Patro
zinium. Nicht remt gut erlautert er
scheinen mir Kalandbrudersmaft (Ge-

1 Vg!. LUDOLF FIESEL: Ortlnamenfonmung und frilhmittelalterlime Sicdlung in Nledcrsamsen (Hallc "l"); WILHELM EVERS : Grundftagen dcr Sicdlungsgeogrlphic und Kulturlandsdlaftsfortehung im 
Hi dnhcimet Llnd lBrcmen 1957) ; HELMUT JAGER: Entwiddunglperiodcn Igratet Siedlungsgebiclc 
im mlnlcren WClldeUlsmland seil dcm frilhen 1). Jahrhundert (Wiirzburg 1958) . Im bc~ondClen 
HEINRICH WESCHE : Un,erc niedersidtai'men Ortanamen (Hllnnover 1957) u .•. 

1 Werraland 10 {19581 61 f. 
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betsvereinigung fUr das Seelenheil) und 
Ministerialen (urspriinglich unfreier 
Sdtwertadel). Auch das dem Personena 

register (5. 500-516) foIgende kleine 
Sachregister siihe man gem ausfiihr
licher, selbst wenn das auf Kosten einj
ger der 14 nom folgenden Kartchen ge
schehen miiBte. 

Es liegt im Wesen derartiger Werke, 
daB sie mit den Auflagen wac:hsen. Der 
NiedersamsenaBand ist aIs der erste 
Wurf in der Gesamtplanung eine aus
gezeidmete Leistung und ein dankens. 
werter Erfolg. Den Dank an die Mit. 
arbeiter moge der Wunsch fUr einen 
guten Fortgang weiterer Bearbeitungen 
begleiten. Ludwig Dene&.e 

K u r t G Q nth er: Territorialge
sdtichfe deT Llndschaft zwiJchen Die. 
mel und Obenoeser vom 12. bis %Urn 
1.6. lahrhundert. MS Diss. (Marburg 
1959)· 

Im Mittelpunkt der vorllegenden Arbeit, 
die sith Uber-wiegend auf Urkunden- und 
Aktenrnaterial der Staatsanhive Mar
burg unci Hannover stiitzt, steht derheu
tige Kreis Hofgeismar. Den Westteil 
des Kreises hat A. 5cHROEDU-PETERSEN 

(Die Amter Wolfhagen und Zierenberg. 
1936) bereits behandeIti dort kann also 
eine nommaJige historisme AufhelIung 
des Raumes unterbleiben. Den gesmicht_ 
lichen AbIauf his zum 10111. lh. 1as
sen wir in gedrangter KUne elngangs 
vorUberziehen und rich ten unser Augen_ 
merk auf die nachfolgende Zeit. Erst zu 
Beginn des 12. lh. werden die wirk_ 
lich trachtigen Keime fUr die Herrschafts
bildungen der 5pateren lahrhunderte 
n iedergelegt, obwohl es natUrlich an vor_ 
formenden Elementen lm 11. lh. nicht 
gefehlt hat. Die bekannten statuta des 
13. lh. spiegeln dann einen langst 
erklommenen Zustand wieder. Von ohier 
aus muBte als nach.ster Schritt die Tren_ 
nung der weltlichen von der geistIichen 
Gerimtsbarkeit vor sich gehen. Dadurch 
fallen die letzten Smranken, die den 
territorialen Herrschaftswiinsmen der 

Bucnbesprednmgen 

aufstelgenden groBen und kleinen Grund
herren nom hinderlich waren. Au! die_ 
.&em so umrissenen Hintergrunde spielt 
sich das bunte Vielerlei der Kampfe ab 
.und endet im 16. Jh. mit der gUltigen 
Konstituierung der Landesherrsmaften. 

Wir wollen also das Ringen der gro
Ben und kleinen Grundherrsmaften an 
der oberen Weser ,n der ganzen Man_ 
nigfaltigkeit einsimtig mamen. Der 
Kampf der funf Mamte : Braunsmweig, 
Hessen, Mainz, Paderbom und Koln 
wam.st mit dem Dazwismentreten der 
adligen Grundherrsmaften (der Grafen 
von Dassel, der Edelherren von Smone_ 
berg, u. a.) UM den kraftigen Regun
gen der ;geistlimen Stifter (Helmarshau
sen, Lippoldsberg.. BursfeJde, Hilwarts. 
hausen) hesonders im 14. und 15. lh. 
zu einem unruhigwreizvollen Mosaik zu
sammen, das ~n dieser Ttsnung an an
deren Orten wohl ·selten an2lUtreffen ist. 
Der unersmtspflime Wemsel der Situa_ 
tionen 1st freilim auBerordentlim pro
blemgeladen. 

Der Rahmen des modemen T erri
torialstaates des 16. ]h. beginnt in 
seinen Bildungs. und Aufbauelementen 
hauptsamlich im 11. und 12. lh. Form 
arurunehmen, als an die SteUe der Kts
nigsherrsmaft, die in frUherer Zeit in 
der BrUckenIandsmaft an der oberen 
Weser rue eine durchdringende Auspra. 
gung erfahren hat, geistlime und welt
liche HerrS<haften treten. Die einzelnen 
EntwickIungsphasen in der Zeit zwismen 
dem 12. und 16. lh. sind in folgende 
Absmnitte aufgegliedert: 

1. Hofgeismar dUrfen wir in seinen 
Anfangen als .mainzisch.es'" Amt an
spremen. Der Ort gitt bereits um die 
Milte des 12. lh. als vorUiufige Ver_ 
waltungszentrale des ErzstHts Mainz. 
Im 13. lh. versammelt der Erzbismof 
hier die ihm ergebene RHtersmaft des 
Umlandes, verselbstandlgt die vom Amt 
Rusteberg getrennte Verwaltung und 
betreibt von der Stadt Hofgeismar und 
der Burg'Sdltsneberg stUtzpunktartig eine 
Politik der Simerung des Erreich.ten. Mit 
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dem Ausgang der Stiftsfehde von 1462 
wire das mainzisme Amt Hofgeismar
Sch6neberg .. hessifiziert" und im Jahre 
1583 endgUltig eine Beute des Landgra
fen von Hessen. 

2. Die hessismen Amter Grebenstein 
und Immenhausen verdanken irue Ent_ 
stehung dem K.auf des Landgrafen 
Heinrich I. im Jahre 1297. Sie haben die 
gemeinsame Aufgabe, die Oberlegenheit 
.der Hofgeismarer Rittersmaft ausruglei. 
men ,und die mainzismen D6rfer ",vor 
dem Walde" zu isolieren. Beide Amter 
werden vom Landgrafen durm das sorg. 
Hiltige System ·seiner Burglehenspolitik 
eng miteinander verbunden und bilden 
im 14. Jh. dm n6rdlkhen Vorfeld Kassels 
die A'Usgangsbasis fUr die namfolgen
den hessischen Operationen lm Weser. 
Diemelland. 

3. Das hessisme Amt Vedcerhagen 
erganzt unterstUtzend zwismen 1430 
und etwa 1538 die Aufgaben der Am
ter Grebenstein und Immenhausen. Es 
erfiillt im Zuge der landgraflidten Rein_ 
hardswaldpolitik einen besonderen Auf. 
trag in der Simerung des <sudlimen 
Waldabsdtnitts. 

4. Das Amt und Gerimt Gieselwer. 
der liegt in frUher Zeit im Sdmittpunkt 
der Interessen versdUedener kleinerer 
Herren, ehe es urn 1230 durch Kauf 
mainzisch und damit rur sichernden 
Brticke zwischen dem Eimsfeld uoo Hof_ 
geismar wird. Die UngewiSheit der 
Herrschaftsrechte von Mainz und Braun
smweig endet urn 1299 im Kondominat 
bei~er Mamte. Dieser Zustand dauert 
ungeHihr bis zum Jahre 1380. Danam 
behauptet das Erzstift allein das Feld 
un.d laBt seine Verwaltungsaufgaben 
durch die von 1326 bis 1453 pfandbe. 
sitzenden von Hardenberg ausUben. Die 
Stiftsfehde von 1462 spielt Gericht und 
Amt dem Landgrafen in die Hande. 

5. Helmarshausen steht seit seiner 
Grlindung (vor 997) unausgesetzt im 
heftigen Kampf mit den Bismofen von 
Paderbam, die spater nimt nur die um. 
strittene Libertas Romana des Klosters 
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anfechten, sandern aum ihren Mamtbe. 
reich bis zur Themel und Weser vortra
gen wallen. AIs die Bundesgenossen der 
Monche, Koln im Jahre 1336 und Mainz 
im Jahre 1426, nameinander den Smau. 
platz raumen, gelangt HeImarshausen in 
den Besitz des Bismofs van Paderborn. 
Die Ahtei erringt im 16. Jh. (nach vor. 
ausgegangenen BUndnisabsprachen) die 
Hilfe Hessens, das sich 1540 in den Be
sitz: der einen Halfte durm einen Kauf. 
vertragsetzen und 1597 die Halfte des 
Homstifts nach systematischer En~eig
nungspolitik erwerben kann. 

6. Das ursprUnglim als Verwal. 
tungssitz der Edelherren van Sm6ne
berg zum Ende des 13. Jh. begrUndete 
Amt Trendelburg wird in den Jahren 
1305/06 durch Kauf paderbarnism-hes
sisch. Die gemeinsame Amtmannsmaft 
Uben die Sm6neberger aus. Die Mit
herrschaft der Grafen von Wakleck (seit 
1335) andert an der Verwaltung durch 
Bismaf und landgraf nichts, da Wal
deck vam Waldbesitz ausgeschlossen 
bleibt. Das '" Tridominat" HeS'Sen-Pader. 
born_Waldetk HiSt im 14. Jh. ein land
grafliches Obergewicht durch den 1355 
erfoIgten Kauf des bischoflichen Wald. 
anteils erkennen unci wird um 1430 
durch den Zugewinn der Herrschaft 
Sch6neberg und den Vogteierwerb aus 
dem Besitz der Grafen van Waldeck er
weitert. Bis zum Ende der StHtsfehde 
(1471) hat Hessen im ganzen Amt seine 
Herrschaftsrechte auf breiter Basis durch
gesetzt. 

7. Das am Rande unseres Untersu
chung.sraumes liegende Amt Liebenau 
gerat nam einer pufferstaatahnlichen 
Periode unter den Herren van Spiegel 
und den van Pappenheim im Zuge einer 
systematismen DiemelLandpoHtik bis 
zum Ende des 14. Jh. unter paderbor_ 
nisme Herrschaft. Erst als Mainz im 
15. Jh. aus dem Diemellande weicht und 
Paderborn im Kampf um ,die GrenzsteI. 
lungen unterliegt (1464-1471), rimtet 
Hessen nach rascher Eroberong eine 
amtsweise Phndverwaltung ein, die es 
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den Hereeo van der Malsburg und jenen 
von Pappenheim anvertraut. Diese AuE. 
trage entzieht der Landgraf den Ade!s_ 
herrsdtaften urn das J ahr 1560. 

8. Die Rolle der Weserkloster im 
ProzeS der Territorialstaatwerdung des 
Reinhardswaldgebietes weist unler. 
schiedlidte Bedeutung auf. Das alte 
Reirnskloster Hilwartshausen streift im 
13. Jh. altere mainzisme EinRiisse ab 
und erUegt dem braunsmweigismen 
Drud<. auf die Weserlinie. Das Stiftsgut 
des 10. Jh. im Weser.Fuldaknie hat im 
Zuge dieser Entwiddung der Grenzzie. 
hung des 16. Jh. frUh den Weg vorge
zeicnnet. Burs/elde, ·urn 1093 gegrUndet, 
gewinnt smnell einen Rang aIs welS. 
senes Hauskloster. Northeimer, Boyne
burger und Welfen behaupten besllindig 
die Vogteiremte. Die Politik der Monme 
im Gericht Gieselwerder (im 15. Jh.) 
endet mit der hessischen Eroberung der 
Insel. Die letzten Besitz- und Grenzkor_ 
rekturen ziehen ,ich jedoch nocn bis ins 
19. Jh . hin. Lippoldsberg untersteht un_ 
geamtet der Remte der Gr,afen von 
Northeim seit der GrUndung (um 1090) 
der potestas der Kinn.e Mainz. Der urn
Jiegende Besitz der Grafen von Dassel 
bedroht im 13. Jh. heftig das erzbismBf_ 
lime Eigenkloster, da, spater der Har
denberger Vogteigewalt auf Gieselwer
der untergeordnet wird. 1462 setzt die 
hessisme HerrschaFt in Uppoldsbergein, 
aber entspremend der Lage der Kloster. 
giiter auf beiden Weserseiten erkennt 
man noch im Vertrag von 1538 Braun
schweig minimale Rechte zu, die der 
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Landgraf .im 16. Jh. freilich usch besei
ligt. 

9. Die Herrsmaft Smoneberg verw 
wamst bis ZlUm Beginn des 13. Jh. im 
Reinhardswaldgebiet aus paderborni
smen und mainzischen lehen sowie Ei_ 
gengut zu einem fast geschlossenen Ter
rHorium. Der Versuch der Edelherren, 
mit Unterstutzung der ihnen versipp
ten Grafen von oassel eine Herrschaft 
zu begrUnden, mi8Hngt trotz des Rein_ 
nar:dswaldbesitzes. Die Sch6neberger 
,rumen ,bei wechselnder Parteinahme im 
14. Jh. inmitten der widerstreitenden 
Macnte den Kontakt zum Landgrafen. 
Mit dem Kauf mrer Herrscnaft (1429) 
erringt Hessen die FUhrungsrolle .im 
Land zwischen Diemel und Oherweser. 

10. Die Grll/sd/a/t Dassel, hier ars 
der gesamte Herrsmaftsraum der Gra_ 
fen im 12113. Jh. zu verstehen, vet
dankt ihre Geltung der Gunst der Ver_ 
haltnisse nam der Absetzung Heinrich.s 
des LCSwen (1180). Die Grafschaft wird 
zwiscnen den groSen Machten zerrieben. 
Braun5chweig Z'ieht mit dem Erreimen 
der Weserlinie (1269-1274) die ostwarts 
der Weser gelegenen Gebiete an ,ich, 
Mainz kauft 1272 .die Da5'selschen Rein
hardswaldd6rfer, Paderborn gewinnt die 
im Westfalismen befindllmen GUter und 
Hessen simert slch in der Burg Greben_ 
stein seine entscheidende Ausgangsbasis. 
Die spatere Krutegruppierung an der 
Oberweser verdankt ihre Grundorientie_ 
rung wesentlim den Substanzen der 
ehemaligen Grafsmaft Dassel im 13. Jh. 

K. G. (Selbstanuige) 

ALLGEMEINE GESCHICHTE 

K a rl A u g u s tEe k h a r d t : Hein. 
rim der Lijwe an Werra und Ober_ 
weser = Beitrr. z. Gesm. d. Werra. 
Zandsd/a/t 6 I (Marburg und Witzen
hausen: Trauf'Detter 61 Fismer Namf. 
'958) 30 5., , Karte. Geh. DM 3,-

• 

Was Heinrim der L6we nicht nut fUr 
das altsamsische Stammesgebiet, son
dern aum fUr den angrenzenden mit_ 
teldeutsmen Raum zu bedeuten hatte, 
ist weitgehend 4urm seinen halb VOt_ 

auszuahnenden I\1nd dann dom 50 uner_ 
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wartet pl6tzlichen Stun: verhUlIt. <Die 
Quellen vor 1180 flieBen sparlic:h, und 
ihre spatere - aum dann immer nom 
zogernde - Redseligkeit laSt nimt Uber. 
all hinreimend deutlic:h. erkennen, ob 
es nur der Mangel an Pergament und 
Sc:hreibem war, wenn wir aus der nord. 
hessisc:h.thUrling:ismen Grenzzone 50 we. 
nig Uber den groBen Welfen undo seine 
Gegenspieler erfahren. 

So war es nimt nur fUr die all. 
gemeine deutsche Gesmhhte, sondem 
ebensose'hr fUr die beteiligten Land. 
smaften bedeutsam, daS KARt AUGUST 
ECKHARDT vor Uber 30 Jahren in seiner 
Witzenhauser Geschichte einen energi. 
smen VorstoS in diese Jahrzehnte des 
Halbdunkels untemahm, urn die Ois. 
kussion Uher diesen Fragenkrels in FIuS 
zu bringen. 1951 hat er nom einmal das 
Wort ergriffen; der A'UJsatz aus dem 
nWerraland", in dern der a.usgezeic:h. 
nete Kenner des Oberweser. und Wer. 
ragebietes seine Ergebnisse eingehender 
darlegte, ist nun als sonderschrift her
ausgegeben, zugleich nommals Uberar
beitet und durch Zusatze, zum Teil aus 
seiner Einleitung zu den 1954 veroffent. 
lichten Witzenhauser Rechtsquellen, er_ 
ganzt. Ausgangspunkt ist die vielfach 
urnstrittene Frage nam der StadtgrUn_ 
dung von MUnden und seinem GrUnder, 
bel der 5ich E. der welflschen These an_ 
smlieBt und neue Obeelegungen fUr sie 
vortragt. Seine weitere Untersumung 
aber greift welt darUber hinaus. Ihr 
wichtlgstes Ergebnis ist, daB Heinrichs 
Mamtgebiet das gesamte Werratal bis 
zum Ringgau umfaBt und auch den Kau_ 
funger Wald eingeschlossen habe; die 
ludowingische Landgrafsmaft indessen 
habe kaum die Unstrut Uberschllitten 
Lund aum im hessischen Raurn nur die 
Wasserscheide zwismen FuIda und Wer_ 
ra, nam Norden wenig Uber Kassel hin_ 
aus, erreimt. Anre.gende Bemerkllngen 
Uber allgemeinere Fragen sind in die 
Untersuchung eingelegt, wie Uber das 
Problem der terra Franconica oder Ubel 
das Verhaltnis von Archidiakonats_ ,und 
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Stammesgrenzen, 'bei denen man Un 
vorliegenden Fall allerdjngs noch zu be_ 
riicksichtigen hat, daB die samsisch_ 
hessische Grenzzone fast Uberall AieBend 
und kaum linear festzulegen ist. Zur 
Hauptfrage nam der Abgrenzung der 
Machtgebiete urn 1180 hat WfLHEtM. A. 
ECKHAaDT soeben nom zwel f6rdernde 
Beitrage (5. oben S. 152) gebracht. Auf 
die AusfUhrungen K. G. BRUCHMANNS 
Uber die Frage einer northelmischen 
Werragrafsmaft und ihrer TeUung in 
eine Boyneburger und Bilsteiner Halfte 
ist der Verfasser noch nicht eingegan
gen; dagegen l'hat er wiederholt Gele
genheit genommen, die rnzwJsmen von 
K. KaOESCHnt aufgestellten Hypothesen 
kriti sch zu beleuchten. Zwei EinzeIbe. 
merkungen seien nom gestattet : Wuo. 
denesberg im Tauschvertrag Landgraf 
Ludwig. 11. mll Fuld. 1170 (5. 21) 1st 
wool mit Utzberg bel Weimar identisch 
(vgl. OOBENECKER: Reg. Thur. 11 451); ter
ritorium und villicatio (5. 24) koonen 
aum im 12. Jahrhundert noch promis
cue als Bezelchnung eines Fronhofsver_ 
bandes gebraumt werden. 

Ein Iandesgesmichtlime-s Thema -im 
gro.Bem Zusamrnenhang und eine Uber. 
aus wiIlkommene Diskussionsgrundlage 
- m6ge es dem Verfasser vergonnt sein, 
,selbst noch manches f6rdernde Wort da. 
rUber zu sprechen! Claus Cramer 

Helmut Lahrkamp: Lothar 
Dietric:h Freihe" von Bonninghausen 
(1.598 1657), ein westfalischer SaId. 
nerfuhrer des Dreipigjahrigen Krie
ges -+ Westfalische Zeitschrift 108 

(1958) 2J!/-J66, auch al. SonderdrucIc 
(Munster: Regensberg 1.958) DM 7.50. 

In der vorliegenden Untersuchun,g Uber 
das Leben des Soldnerfiihrers B6nning_ 
hausen hat dee Verf. zahIreic:he bisher 
gar nicht oder nur wenig benutzte Ar
mivalien in BrUssel, OUsseIdorf, Mar
burg, MUnchen und Wien zu einer Alls_ 
sig geschriebenen, teilweise spannenden 
Oarstellung verarbeitet. sie greift Uber 
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die reine Biographie hinaus und. steUt 
einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen 
Gesdtichte des DreiBigjahrigen Krieges 
dar und bietet auch fUr die Politik und 
KriegfUhnmg Hessens Neues. Der Ver. 
fasser smopft hierfiir nehen den Arbei. 
ten von RUTH ALTMANN 1 und FIlANZ VON 

GEYSO! aum den bisher wenig beadt
teten Briefwemsel des Landgrafen Wn .• 
HELM OOt dem smwedismen Reichskanz. 
ler OxmmE1tNA aus 3, 

1632 tritt B. bereits als UnterfUhrer 
Pappenheims gegen liessen hervor. lm 
Frlihjahr 1633 zwang er den landgrafen 
Wilhelm zur Rliumung des MUnsterlan_ 
des, wurde aber zusammen mit Gronfeld 
uod Merode bei Hessisch-Oldendorf vcn 
den vereinigten Schweden, lilneburgem 
und Hessen geschlagen. AIs weitgehend 
,selbstandiger Reiterfiihrer unternahm er 
1633 his 1635 mehrere Einflille nam 
Hessen, wo seine Soldateska wegen 
ihrer Grausamkeit gefiirmtet und ge. 
haBt war. 1633 spUrten vomenmlim 
Korbam, Fritzlar und der LOwensteiner 
Grund seine harte Hand. AmtSneburg 
fiel ihm durm Verrat zu. Wie auch in 
den folgenden Jahren wurden seine Un. 
ternehmungen durm den ParHsanen. 
krieg kaiserlicher Parteiganger im Stift 
Paderborn gegen Hessen (Daube, Ere
mite, Osternolt) unterstUtzt. Im FrUh. 
jahr 1634 brachte B. die hessismen Trup. 
pen unter Melander in arge Bedrlingnis 
und fiel im Jun! erneut in Waldeck und 
Hessen em. Im Januar 1635 eroberten 
Bredow und B. Gelnhausen. Im Juni 
dieses Jabres operierte B. wieder in Hes. 
sen, um den Landgrafen zur Annahme 
des ,am 20. Mai unterzeimneten Prager 
Friedens zu zwingen. Wildungen fiel. 
Von AmtSneburg stieS B. wieder in den 
LOwensteiner Grund vor. Fritzlar aber 
konnte Melander erfolgreim verteidigen. 
B. wim in die Gegend von Kirchhain 
und Neustadt aus. Smwedisme Hilfe fUr 
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Hessen verhinderte weitere VerwUstun. 
gen. Mit seinen fUr die hessismen Lan. 
de vemeerenden Operationen vereitelte 
B. im Wemsel zwischen offensiver und 
defensiver Taktik Erfolge der Hessen 
gegen die Kaiserlichen und wandte Kri. 
-sen in der kaiser lichen FUhrung ab. Die 
PIUooerungen unci Obergriffe seiner 
Soldner verwickelten B. rnehrfach in 
ernste . Dif6kultiiten· mil dern Hof. 
kriegsrat und den FUrsten der kaiser. 
lichen Partei. Er fiel zeitweise in Ungna. 
de und verlor sein Kornmando. 

Die Untersudtung bringt neben zahl. 
reidten Einzel.heilen Uber die HeerfUh. 
rer in der zweiten Kriegshalfte (Piece
tomini, Geleen, Melander, WrangeI, Tu. 
renne) aufsdtluBreidtes Material liber 
Frankreichs Haltung zu seinen Verblin. 
deten und die franzosismen Versudte, 
mit eigenen Soldnertruppen einzugrei. 
fen, ein Vorhaben, das erst durm B. ver. 
wirklidtt wurde, der den Krieg als Fi. 
nanzuntemehmen betramtete und -
mehrfam auf e ige.ne Kosten - insge. 
samt sems Regimenter fUr den Kaiser 
und zwei fUr .die Krone Spaniens gewor. 
ben hat. 

Bs. Obertritt in franzasisme Dienste 
ist von besonderem Interesse fUr Hessen 
und von der Forsdtung bisher unbeach. 
tet geblieben. Am 31. Juni 1645 schloB 
B. mit den franzBsischen Gesandten in 
MUnster eine Kapitulation, die ihn zur 
Werbung von drei Regimentem in Hes. 
sen vecp8imtete. Diese solIte er als hes_ 
sismer GeneralIeutnant befehligen. Die 
LandgdUin entsmloB sim unter franzB
sisdtem Druck nur zogernd l den alten 
Gegner Hessens in ihre Dienste zu neh. 
men und ihm den nom Uber dem Feld. 
marsmall stehenden Rang des General. 
leutnants zu verleihen. Eine Umkehr 
der Verhiiltnisse : Der langjahrige hessi. 
sme Oberbefehlshaber Melander war 
1642 in kaiserlime Dienste getreten und 

1 R. AlTMANN : landgraf Wilhehn V. von HC'Skn.Ku.d lID Kamp! gegm Kaiser und K.tholl. 
l.i,mut 16))-16)7 (Marbutg 151)8) . 

:I F. von GEYSO ; Bt'itrqe zur Polilik und Krlegfilhruns HHsen. im uitaller do D~iii&jlhri&en 
KrieSH -+ ZHG " (151:11) 1-11, ; '4 (15114) 1-160; " (151:16) 1-175 · 

l Rlbkan.leren AXEl OXENSTIERNAS Sltrifkr om B~fvu.l.ing Bd. 11, 7 (Stockholm 1:851,) . 
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B., dessen Name in Hessen in smlim
mem Angedenken stand, soUte Uber 
hessische S~Udner gebieten. Tatsachlidt 
bram te B. 1646 in Hessen 3 000 Mann 
fUr die Franzosen auf die Beine, trat 
aber im Juli 1647 wieder in kaiserlidte 
Dienste. Das Kriegsende erlebte B. aIs 
Chef der kaiserlic:hen Kriegsvtslker in 
Franken und Schwaben. 

Frledrim Smunder 

E. A. No h n: "Moralisme Gropen· 
im Werke • Vom Kriege· una in einem 
ungezeichneten Beitrag zur "Neuen 
Bellona" des lahrgangs :1.80:1. ~ Hist. 
Zeitsmr. 186 (1958) 35-64. 

Der Verfasser, Major i. G. a. D. und heute 
als freier Sdtriftsteller tatig, ist nam dem 
Kriege 'wiederholt mit miliHirgesmimt
lichen Vertsffentiimungen, insbesondere 
Uber die preuBismen Militarreformer 
vom Anfang des 19. Ihdt-s., hervorge
treten. 

Die vorlil%ende Schrift befaBt sim 
mit einem 1801 dn der damaIs hom 
angesehenen, militarwissenschaftlichen 
Zeitsdni.ft . Neue Bellona· anonym er
schienenen Aufsatz, der die RoUe irra
tionaler EIemente im Kriege und ihre 
Auswirkung auf .die TruppenfUhrung he_ 
handelt. Es wird namgewiesen, daB es 
slch bel dem Verfasser des Aufsatzes 
um den damaligen hesslsmen General_ 
Quartiermeisterlieutenant (eine etwa 
dem GeneraIstabschef en~sprechende 
Stellung) Major AOAM LuoWIG OcRs 
(spater geadelt und als kurhessismer 
General 1823 gestorben) handelt. 0cHs 
wird gezeichnet aIs ein Mann, der im 
Gegensatz zu den therrschenden weltbUr_ 
gerlich-liberalen Zeitstromungen von 
einer traditionalistisch-konservativen 
Grundhaltung ist, der die RoUe enthu
.gj,astismer GemUtsbewegungen, deren 
Bedeutung er als hesslsmer Truppen_ 
offizier im Nordamerikanismen Unab. 
hangigkettskrieg und In den Koalitions
kriegen gegen Frankreich kennengeIemt 
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hat, rucht untersmatzt, aber nam Mtsg_ 
lichkeiten sumt, solche GemUtsbewegun. 
gen VOn oben zu zUgeln und zu len
ken. 0cHs erscheint in der Darstellung 
des Verfassers ab ein geistiger Vor. 
laufer von CLAUSEWITZ, mit dessen Werk 
,. Vom Kriege'" er mannigfache Beriih. 
rungspunkte und Obereinstimmungen 
aufweist. rDurch den Aufsatz wird das 
weitverbreitete Vorurteil widerlegt, das 
Oflizierkorps der deutschen Armeen sei 
am Ende des 18. Jhdts. auf den frideri. 
zianischen Lorbeeren eingeschlafen, all. 
gemein geistig vtslIig starr und unleben. 
dig gewesen, bis erst die Katastrophe 
von Jena ein Erwachen gebracht und die 
preuBismen Militarreformer 5cHARN_ 

HORST,CLAUSEWITZ, BonN,GROLMANN und 
GNEISENAU auf den Plan gerufen habe. 
Im Gegensatz zu dieser verbreiteten 
Auffusung wird deutlich, wie um die 
Wende des 18. zum 19. Jhdt. zahlreiche 
Offiziere, .durcnaus auf der Htshe der 
philosophischen und literarismen BU_ 
dung ihrer Zeit, darum ringen, die Er
schUtterungen und Veranderungen des 
aus dem absoIutistisdten Staat Uherkom_ 
menen militarismen Weltbildes durch 
-die franztssische Revolution und ihre 
Vorlaufer geistig zu verarheiten unci da. 
bei vieles von dem vorweg nehmen, was 
.spater durch die preuSismen MHitar
reformer Gestalt geworden ,ist. FUr den 
Hessen ist dabei die FeststelIung inter_ 
essant, daB .tn der ersten Reihe dieser, 
den Veranderungen ihrer Zeit gegenUber 
geistig aufgeschlossenen Soldaten zahl_ 
reiche Hessen stehen, was auf die be. 
sonderen hessischen Erfahrungen im. 
Nordamerlkanismen Unabhlingigkeits_ 
krieg zuriickzufUhren ist. Es seien hier 
neben 0cHs .nur erwahnt WrEDEKHOlD, 
v. PORBECK und EWAlD, die Ubrigens 
interes.santerwelse z. T. ihre Erfahrun
gen aus FeldzUgen gegen revolutionare 
Volksarmeen in anderem Sinne auswer_ 
ten, aIs es OcHS tut. 

Hermann Bettenhiiuser 

• 
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RECHTS., WIRTSCHAFTS. UNO 
BEVOLKERUNGSGESCHICHTE 

Wolf g a n g Met z: Die Fuldaer 
Bramforsturkunden und die franki
sme Forst- urld SiedZ,m8spolitik ..... 
fuldaer Gbl/. ]2 (1956) 1-'7. 

Die Anzeige dieser kleinen 5tudie diene 
zugIeich als GeJegenheit, die ganze Reihe 
anderer Arbeiten wenigstens zu neonen, 
die W. METZ in den vergangenen Jah
ren veroffentlicht hat. Sie hangen the
matisch alle miteinander zusarnmen; die 
meisten von ihnen betreffen Hessen, 
abet auch die Ubrigen sind trotz ihrer 
aIIgemeineren Fragestellung fUr die hes. 
sisme Geschichtsforschung von gtoRer 
Bedeutung. 

Die anzuzeigende Arbeit nun befaBt 
sich mit dem Bramforst westlidt von 
Hlinfeld, der wahrscheinlidt dutch eine 
Schenkung KatI! d. Gr. 781 an das KIo. 
ster Fulda gelangte. Bei der Schlichtung 
eines Zehntstreits zwisenen Fulda und 
Wiirzburg im Jahre 816 werden Fulda 
die Rodungszehnten im Bramforst zuge. 
wiesen. Zwei Urkunden von 801 und 
826/27 zeigen, daB die im Forst vorge
nommenen Rodungen reent betraent. 
tienen Vmfang gehabt haben mUssen: 
Eine Gruppe von Leuten Ubertragt ihre 
(offenbar gemeinsame) Neurodung, de
ren Grenze genau besmrieben wird 1, 

an Fulda. In der zweiten Urkunde wer. 

den Streitigkeiten, die daraus erwuen
sen, im offentlichen Gerient eines Gra
fen und vor angesehenen Leuten aus 
seiner Grafsmaft beigelegt t. 980 vera 
leiht Kaiser Otto 11. dem Kloster Fulda 
auch den WiIdbann Uber den Forst, aus 
dessen Grenzbeschreibung sidt nunmehr 
ergibt, daB die 801 und 826/27 gesdlellkte 
Neurodung innerhalb desselben lag. Zum 
Jahre 1127 oder 1128 schlieSlich werden 
im Forst Rodungssiedler mil einem freien 
Siedlerremt erwa..hnt. 

Aus dieser sehr aufschluBreidten 
Folge van Quellen zieht METZ zunachst 
SchIUsse auf cas Verhaltnis von Konigs. 
forst und Grafsmaft. Man muB ihm 
darin Recht geben, daB eine generelle 
Exemption der Kanigsforsten aus der 
Grafsmaftsverfassung wohl nicht ange
nammen werden muS. Eher hat man 
umgeke'hrt ofters den EindrucK, daB ge. 
rade die Kanigsgutsbezirke den eigent. 
lichen Wirkungsbereich .der Grafen bil. 
deten '. Ober die ostfrankisch.hessische 
Grafschaftsverfassung der Karolinger. 
zeit weiB man jedach bisher so wenig, 
daB sim einstweilen keine positiven 
Angaben Uber Jhre Beschaffenheit ma. 
chen Iassen. 

Weiterhin knUpft MEn an die QuelIen 
Uber dem Bramforst einige Oberlegun. 

1 In der G~nzbesdl~ibung kommen "H'8en" vor. Dluen Be8riff, dm er In KOni8.fonten Often fin
dd, verfol8t METZ (0.. sahagio ~8i. der Langobarden und die deutamen H'8en-Ortsn.men 
~ Beitrr. z. Namenfonch . ['19H1 )9-5'1) bi. zum Higer~cbt de. Hodtmittel.lten. 

1 Oiese m.lo~s de comit.tu elu. al . .. 5chMfenbare" zu bezeimnen, wie u METZ tut (auch in : ,,5ch6f
fenbare" In den Tr.ditionet Corbelense. : ~ Nd • . lb . f LG 17 ('1955J 11,-119) ilt wohJ etw .. ver
hiiht - trotz der Vermutungen SCHLESJNGERS. Die Rolle der mim Grundhernn im frilhmittel_ 
alterlichen He"en beh.ndelt MEIZ in einnn anderen wichtigm Aufntz (Grundfragm der frilhmitteJ
alterlichen A8rlrse.michte Althe.sen. ~ Blitler f. dt. L.nde.ge.m. 91 (J9H) )2-51) . 

) In dieser Frage nimmt METZ eine vermlttelnde Stellun8 eln, indem er den K6ni8'8utbtzlrken und 
den dOTt .nsesetzten Siedlem dom elne 8ewillle Bedeutun8 fOr die Entstehun8 der 5chicht der 
"Grafsch. ft1fTeien" des Hommlttelalte!'t beimiBt. obwohl er fOn.t .n welt8thmdu Fortbestehen du 
frinkitdtm comlt.tu •• 1. elnu liber d .. K6nig'8ut hinau.reichenden Verw.ltung .. prengtl. denkt 
(Studien zur Gr.famaft.verf.llun8 Althenen. im Mittel.lter ~ ZRG GA 71 (195-41 167-108) . Die Ik
dt"Utu"8 du K6ni818uts .1, elne. "Graf.ch.ftselement." hebt METZ .uch an anderer Stelle hervor 
("G.u" und "pa8u," im karolln81tdten Hessen ~ He ... Jb . f. LG 5 119S.51 1-1); lkmerkuRgUI 
6bt'r Provlnz und G.u in der ItaroUngitcbm Verf.llunpo und GeI.tel8Hchichte ) ZRG GA 7J [1956] 
)61-)71; Ged,an.km zur frilhmlUel.lterlichm Pf.rrorg.nintion Altheslt'n, ~ Hes •. Jb. f. LG 7 
[1957] 1.4-56)· 
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gen zur Genesis dec mittelalterlichen 
Siedlercechte. In den leuten, die 801 und 
826127 ihre Rodung an Fulda tradieren, 
mochte er eine Rodungsgenossenschaft 
sehen, wie sie ahnlich auch auf dem 
Konigsgut in Aquitanien begegnen. FUc 
die Zeit bis zur koniglichen Focstsmen. 
kung an Fulda 781 kann also eine vom 
Konigrum beteiebene Militacsiedlung von 
fceien Konigszinseen, von Bargilden •• 
erschlossen wecden. Mit ihrem fceien 
Siedlerrecht wird <lann die Uckunde van 
1127/28 in Vecbindung gebcacht. in der 
Mrrz ein fcUhes Zeugnis fiir das Hagec. 
recht oder lwie es in Hessen meist heiSt) 
Waldrecht sieht 5. oOieses Recht wird als 
kansequente Weiterentwicklung des ka. 
ralingischen Rechts der KOnigszinser ge. 
deutet. 

Zu diesen sehc aruegen<len Thesen 
kann an dieser Stelle nur einiges an
deutungsweise gesagt werden. Da ist 
zunachst das HHagerrechtH im Bram .. 
farst: VielIeicht solIte man diesen Rechts_ 
begeiff nur da gebrauchen, wo ihn die 
betr. QueUe selbst verwendet. Es be .. 
steht sonst die Gefahr, daB man die 
eigentlichen QueUen fUr ein sokhes 
Recht am Ende von fremden Urkunden 
her beurteilt; sa ~ st fUr die Bewer:tung 
des Hagenrechts im Weserbergland lan .. 
ge Zeit eine Urkunde maBgebend ge .. 
wesen, die erst ein Darsualvermerk 
eines spateren Sdueibers mit den Ha
geen in Verbindung brachte. 

Eine VerknUpfung der hochmittel. 
alterlidten Siedlerrechte mit denen der 
Karalingerzeit ist ~n der Tat sehr erwa. 
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genswert. Freilidt wird man anderer. 
seHs nicht vergessen dUrfen, daB selbst 
unter Beibehaltung der meisten einzel_ 
nen Rechtssatze ein soldtes Remt vor 
dem gam anderen sozialen und wirt· 
schaftlidl.en Hintergrund des Hochmit .. 
telalters eine ganz neue Funktion erhal. 
ten muBte. Damit muB man abec zu. 
gleim aum seine Rechtsstruktur anders 
bewerten. 

tOie Gleichsetzung der Siedler im 
Bramfarst mit der vielumstrittenen stan .. 
dischen Gruppe der Bargilden muB einst. 
weilen zweifelhaft erscheinen ' . Aum 
hier wilrde man es vorziehen, daB der 
BegrHf filr d ie Flille reserviert bleibt, 
wo ihn die QueUen selbst verwenden -
z.umal METZ an ihn zumeist weiterge. 
hende Falgen kniipft. Er beingt die Bar. 
gilden namlich in Verbindung mit den 
Zen ten. die er als frankische Geridtts
und Siedlungsverbande ansieht, und 
nimmt filr diese wiederum ein enges 
Verhliltnis zur Grafsmaft an 7. Auch 
diese Beziehungen sind jedodt. einstwei_ 
len noch heWg bestritten, sa daJS vor. 
erst selbst ein geradezu pedantisdtes 
Beharren auf dem Spramgebrauch der 
Quellen eher nUtzen aIs smaden ,wird. 

Trotz aller dieser Bedenken sei es 
jedom ausdrUcklich ausgespramen, daJS 
in diesem Grenzgebiet zwismen Grab
feld, Bumonia und Hessen vie! eher An. 
laB .besteht, frankisme ..,Staatskolonisa. 
tion'" auf Fiskalland anzunehmen, aIs 
im eigentlimen Hessen. Im Hinweis auf 
diese SachIage Hegt das Verdienst dieser 
Studie. Karl Kroeschell 

4 Die Urkunden selb.t . premen hier Illuding. nimt von Bargilden . Wcnn METZ diese Bez.elmnung 
verwendet (aum in: Zur Gesmim te der Ba rgilden ~ ZRG GA 72. [19551 185-19)), .0 muB luf den 
hypotheti.men Charakter dieses Sprl mgebraum. hingewie.en werden. 

5 Sd\on in seiner Abhandlung: Wl ldrmt, Higerrmt und Medem ~ Ztsdtr. f . Agrargesch. u . .\grar
IOziologle 1 [195)1 105-109, betonle METZ aie Verwandt.mah von Higerredtt und WaJdred\t. Neuer. 
ding. freilim will er dat Waldredtt wegen seiner Verwurzelung In karolingi.men Redltsverhilt. 
ninen deutlimer vom Hiigerredlt unteumetden (Beitril.se zur Ver(anungs. und Sozialgesmid!. te des 
nordheuitchen Raumu im hohen Mittelalter, vornehmlich der Stauferzeit ~ Blitler f . dt. Landu . 
gesdt. 9) [19571 1%9-149). 

6 Vg!. o~n Anm. 4. 
7 Vg!. d ie Anm. 4 und 5 verzeid!.neten Ar~iten von MEIZ. Auch Jo.ng. t hi lt MEIZ daran fest, daB 

die hesslsche Zent det Spilmittelalters eben.o wie die o.tfri nkitme von del centena als Belland. 
tell del fr i nkischen Graf.dtaftsverfanung herzuleiten sei (Zur Getmldtte del frll.nkischen cenrena 
--+ ZRG GA 74 [19571 2.)4-141) . 



206 

G e 0 T g La n d a u: Beitrage zur 
Ceschimte deT alten Heer. und Ha"_ 
delsstrapen in Deutschland. Eingelei
let und dUTch eine Ubersichtskarte 
erliiutert uon Will .. Conch - Hess. 
Forschungen z. geschichtl. Landes. u. 
Volkskunde :r. (Kassel: Barenreiter. 
VerIag 1.958), %04 Seiten m. :1 Stra_ 
/Ienkarte, kart. DM 6.-. 

In der hessismen wie In der gesamtdeut. 
smen landesgesdUchtlkhen Forschung 
um die Mitte des voligen J ahrhunderts 
ist cler als Sohn eines Kasseler Schuh. 
mamermeisters im Jahee 1807 geborene 
GEORG LANDAU von entsmeidender Be. 
deutung gewesen. Im Organisatorismen 
war er ~m Jahre 1634 Mitbegriinder des 
Vereins fUr hessische Geschichte und 
Landeskunde sowie des Gesamtvereins 
der deutsmen Gesdtichts- und Alter. 
tumsvereine im Jahre 1852; im Wissen_ 
'Smaftlichen .sind seine Arbeiten bis in 
die gegenwartige Forsdlung hinein an. 
regend geblieben. 

So darf man es als einen glUcldimen 
Gedanken freudig begrtiBen, wenn der 
hessisme Verein auf WILHELM NIEMEYERS 
Initiative den 150. Geburtstag lANt>AUS 
zum AnlaB genom men ,hat, eine Anzahl 
seiner fruhen Smriften, in die man heute 
nur nom tiber komplizierten Auswarts. 
leihverkehr der Bibliotheken Einblick 
nehmen kann, zum Wiederabdruck ru 
bringen, damit zugleich eine neue Sduif. 
tenreihe erfolgreich einleitend. 

Dabei haben sim die Herausgeber 
unter <fem Gesamttitel der ... Beitrage rur 
Geschimte der alten Heer. und Handels. 
straBen in Deutschland'" auf einspeziel. 
les Arbeitsgebiet lANDAUS beschrankt; 
ein Gebiet freilim, das ebensosehr die 
zentrale Lage Hessens als nattirlime 
Durchgangslandschaft deutlim erkennen 
laBt, wie es die Aktualitat der lANt>AU. 
sdten Arbeiten im Rahmen der seitdem 
erfreulim entwidc.elten StraRen. and Ver
kehrsforsmung dokumentiert. Das um. 
60mehr, aIs diese Zusammenstellung in 
WILLI GORlOl den berufenen Interpreten 
ge£unden hat. 
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So 'Sind uns die Aufslitze: 100Der die 
StraBen im Allgemeinen'" .sowie .. Stra. 
Ben von Mainz und Frank£.urt nam Leip. 
zig"', beide vom Jahr 1856, ",Die Stra. 
Ben aus den Niederlanden und vom Nie. 
derrhein durm Westfalen nach Leipzig 
und NUmberg· sowie .. Die StraBen 
zwismen den Hansestidten und NUrn. 
berg·, beide vom Jahr 1862, und sch1ies.. 
Hm die friihe Studie .. Die StraBen in 
Kurhessen'" vom Jahr 1842 wieder be
quem zuganglim gemamt worden. 

Dem W~ederabdruck dieser fUnE Au!. 
satze angefUgt ist, und das darE man 
wool als zusatzlimen Beitrag GORlCHS 
werten, eine StraBenkarte, die im Raum 
von LUbeck his NUrnberg und von Koln 
bis Berlin und Dresden all die Etappen 
und StraBenstrecken ,sorgHiltig zusam. 
mengezeichnet wiedergibt, die Landau in 
jenen Aufsatzen aufgefiihrt hat. Ange. 
simts des sich daraus ergebenden eng. 
masmigen Routennetzes wird man Go. 
RICUS bekennender SchluBbemerkung 
durmaus zustimmen mUssen : .. Vielleimt 
wird man jetzt auf Grund der beigefUg. 
ten Obersichtskarte erst rimtig Uber. 
smauen konnen, wie sehr G. Laooaus 
Forschungen spater tatslimlim als Grund. 
lage fUr manme umfassenderen Ver. 
offentIim:ungen zur Verkehrs.Gesmimte 
dienten. '" Herhert KrUger 

Hilmar Milbradt: Das hessi
sdte Mannsdtaftsregister von 1639 = 
Forsdtungen ZUr hessisdten Familien_ 
und Heimatkunde 26 (Frankfurt am 
Main: Arbeitsgemeinsdtaft der Fami. 
Iienkundlidten Gesellsdtaften in Hes. 
sen, 1959), .2 ungez., XXII und 409 
Seilen (Fotodrudc "adt maschinen. 
sdtriftlidter Vorlage). Brosch. DM 
10.-. 

Der DreiBigjahrige Krieg als Vernim. 
ter von Mensmen und als Zerst6rer von 
Hab und Gut - es gibt vieUeimt kaum 
eine gesmimtliche VorsteIJung, die so 
fest und verbreitet ist wie diese. Dabei 
bestrUt bereits vor Uber 50 Jahren R. 
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HoENtcu energisch diese Ansmauung, 
allerdings Ubertrleb er - durchaus vera 
stindlich - nach. der anderen Seite. Er 
gab der Einzelforschung d.amit einen 
kraftigen AnstoS, und 1940 war GON. 
THER. FltANz in der Lage, eine BHanz zu 
ziehen: in den drei Jahrzehnten sind 
<fem Krieg und den 5euchen auf dem 
Lande etwa zwel FUnfteI, in den Stadten 
etwa ein Drittel der Bevtslkerung zum 
Opfer gefallen, eher weniger, keines. 
falls mehr (Der DreiSigjlihrige Krieg 
und da. deut.dte Yolk Uena 1940] 52). 
Das ist gewiS vie!. aber <loch. viel we. 
niger als die gelaufige Ansdtauung meint. 
Das Ergebnis ist aus der umfassenden 
AU9wertung eines ung~ein zerstreuten 
gedruckten Materials gewonnen. Es ist 
kaum anzunehmen, daS es sich. wesent. 
lich. andem wird. 

Trotzdem ist es zu be.grUSen, daB 
Milbradt mit seiner Vertsffentlidwng 
eine LUcke fUllt, die gerade fUr Nieder
hessen bestand.. Das 50g ... Mannschafts. 
register" - eine modeme, nimt ganz 
glUcklich gewahlte Beuidmung - um· 
faSt das Ergebnis einer Erhebung, die 
die Kasseler Regierung lm Februar 1639 
fUr Niedeme5sen anordnete, um die Zahl 
der hausgesessenen Leute, den Bestand 
an Vieh, PHUgen und Geschirr, die Aus_ 
saat im Wlnterfeld festzustel1en. GON. 
niER FRANZ hat in einem Geleitwort die 
Entstehung des Verzeldmisses in den 
Zusammenhang der hessismen Geschichte 
jener Zeit gestellt. 

Man muS es MILBRADT danken, daS 
er sich weder auf die Zahtenausbeute 
der L.isten besduankte - obwohl er da. 
mit dem Bevolkerungs_ und Wirtschafts
statistiker genuggetan hatte -, noch. auf 
die Namen der Familienhaupter - ob
wohI das allein wahrsche.inlich, den Fa. 
milienforsmer scbon zufriedengestellt 
hatte. Er hat das Uberlieferte Material 
zur Ganze abgedruckt und e5 damit brei_ 
ter Auswertung zuganglich. gemamt. 

Freilich, ,das Material ist lUckenhaft. 
Es ist aber nimt etwa die ganze Roten. 
burger Quart, die fehlt, wie man gele-
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gentlicb }esen kann; einz.elne zu ihr ge
htsrige Amter sind vielmehr erfaSt (Ro. 
tenburg, 50ntra, Wanfried, Gleimen), 
andere vermiSt man. Eine besondere Be
wandtnls dUrfle es mit den AdeIsdor
fern gehabt haben. In vieIen Amtern 
sind sie ganz Ubergangen, lm Amt Mel
sungen ist e i n e s erfaSt, die anderen 
fehten, im Amt Vacha sind fast alIe be. 
handelt usw. MerkwUrdige Beobachtun. 
gen macht man bei den boyneburgischen 
Orten. Rittmannshausen z. B., in dem 
Boyneburg Untertanen im Gemenge mit 
Hessen hatte, fehlt, wlihrend Netra und 
andere, wo die Dinge ebenso lagen, vor. 
handen sind (nur mit den boyneburgi. 
sch.en Bauern7). Umgekehrt ist Uber ein 
rein boyneburgisches Dorf wie Langen
hain berichtet, Uber das ebenfalls rein 
boyneburgiscbe Jestadt dagegen nimt. 
En Prinzip ist nicht erkennbar. Weiter: 
Warum fehlt das Amt Allendorf an der 
Werra, warum das Amt Spangenberg? 
Man wird, sd\e.int es, damit remnen 
mUssen, daB bel Emaltung oder Vertust 
der Verzeichnisse oft der Zufall mitge. 
spielt hat. Mancher Beamte mag aucn 
die Meldung; aus Tragheit unterlassen 
haben, obwoh! der Befehl, der doch. um. 
fangreiche Erhebungen erforderte, im 
allgemeinen mU Uberraschender PUnkt
limkeit ,ausgeftihrt wurde, wenn aum 
nimt Uberall gerade in der gesetzten 
kurzen Frist von drei Women. Eine voU. 
stindige Aufnahme Niederhessens stellt 
das ... Mannschaftsregister" in seiner 
jetz.igen Gestalt jedenfalls nimt dar. 

Obrigens haben die Amtleute den 
Befehl der Kasseler Regierung remt ver. 
schieden verstanden unci den Stoff da. 
her individuell gestaltet. Die einen be. 
sch.rinken sich auf die Mitteilung nack. 
ter Zahlen aus den einzelnen Or ten, 
-andere behandeln Haushalt fUr Haus· 
halt, mandte fUgen den Schuldenstand 
zu oder schlieSen beweglime Klagen an, 
.um die drohende Steuerlast mtsglicbst 
von vornherein niedcig zu balten. So 
entstehen Berimte von sehr ungleicher 
Uinge. Das Amt Lichtenau mU der 5tadt 
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und seinen 11 Dorfern filllt eine Seite 
(5. 89), la boyneburgisdte Dorfer HiHen 
21 Seiten (5. 90 his 110), TrotuIem kon_ 
nen kurze Mitteilungen wertvoll sem, 
soweit sie etwa dem Stand vom Februar 
1639 den alten zum Vergleich zufUgen. 
So der Berhht dee Stadt HersfeId, der 
nur eine halbe Seite (5. 126) einnimmt, 
abet den 367 Hausgesessenen von 1639 
die 700 von friiher gegenUberstellt und 
den Abgang an Gebauden auf 263 be
ziffert. FUr den Genealogen Hillt dabei 
freilich nimts ab. Ausfiihrliche Angaben 
andererseits konnen an Wett einbilBen, 
<wenn sie nur den neuen Stand verzeich. 
nen. 50 Stadt und Amt Homberg (5.219 
his 249). Au, den hier mitgeteiiten Na. 
menlisten kann def Genealoge emten, 
abet Uber die Folgen des Krieges sagen 
'Sie nimts aus. 

lm ganzen handeIt cs sim eben urn 
eine Momentaufnahme der Haushal. 
tungszahlen, des Viehstandes I\ISW. in 
einem bestimmten Kriegsjahr. Mancher 
Berichter ist sich durchaus bewu8t, daS 
er einen immer nom in raschem Wan. 
del begriffenen Zustand festhlilt: Rans. 
hach (Amt Landed<) ziihlte friiher 72 
Personen; was die Kroaten Uberlebt hat, 
"ist armutshalber aus dem Amt gangen. 
Wie noch tag_ und stundlich armutshal. 
ber '" die beste Gulter und Hafe ganz: 
'Derstorben (7), wust gelegt, ... 'Diel Per. 
sonen audt darvon gehen und sidt an 
andere Drter begebenen .... (5. 124). Sol. 
me Slitze zeigen, wie schwer es ist, effek. 
tive Kriegsverluste zu erfassen. 

Wie verschieden der Krieg gewirkt 
hat, wie vorsimtig man also mit allge
meinen Urteilen sein muB, ist gewiS be. 
kannt. Aber wie unterschiedlich die Ver_ 
hliltnisse in ein <und demselben Amt 
sein konnen, sei doch nodt durch ein 
Beispiel belegt. In Krauthausen im Amt 
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Sontra, am Ausgang des Ulfetals ins 
Sontratal und damit an einer Durch_ 
zugsstraBe, stellen 10 Paar Eheleute und 
3 Witwen 10 Acker Winterfrumt aus, 
In Dens, auch im Amt Sontra, keine 10 
km von Krauthausen entfernt, aber ab. 
seits des Verkehrs, stellen 9 Paar Ehe
leute und 4 Witwen 571/t Acker aus (5. 
117), Uber ein AchteI des im Amt Sontra 
iiberhaupt als ausgestellt gemeldeten 
Landes. Allerdings: man besaB in Kraut. 
hausen nur nom 2 PEerde und 4 Kiihe, 
in Dens <tagegen 6 Pferde und 7 KUhe. 
Es gab also auch innerhalb eines Hau;Jt. 
zerstorungsgebiets, wie es Niederhessen 
war, Stellen, die offensichtlich 0$0 ziem
lich im Windsmatten der Zerstorung 
lagen. 

Man wUnscht der Veroffentlichung 
intensive Beachtung. Zur Erkenntnis der 
Wirkungen des Drei.Sigjahrigen Krieges 
bedarf es alIerdings methodism_kriti_ 
acher BemUhung urn das Material und 
der MOglichkeit des Vergleichs, die erst 
erschlossen werden mutt MnBRADTS 

mUhevolle Arbeit macht die Schwierig
ke.iten deutlich, giht aber festen Grund, 
von dem aus sie zu Uberwinden sind. 
Ohne groSe Anstrengung kann sich so
gleich der Geneaioge den Stoff an Na
men zunutze machen, um liber den 
Krieg nam rUckwarts zu kommen und 
AnschlUsse zu finden, wo die Kirchen
bUrner fehien, oder auch um ein Bild 
der Umwelt der Vorfahren zu gewin
ne.n. Obrigens set in diesem Zusammen. 
hang betont, daB die Behauptung vom 
GroBen Klieg als dem groSen Zerstorer 
der Kirmenbiicher m. E. dringend Uber
prlift werden muS; Befund und Ur
sachen werden sich wahrsmeinlich als 
wesentlich differenzierter erweisen, als 
die landHiufige Meinung will. 

OUo Perst 
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BIOGRAPHIEN UNO I'AMILlENGESCHICHTE 

Friedrich Neumann: Edward 
Sc:hr6der. Gedenkrede zum hundert. 
sten Geburtstag am 18. Mai 1958 = 
Beitrr. zur Gesc:h. d. We"alandsc:haft, 
Heft 9 (Marburg u. Witzenhausen: 
TrautveHer 6' Fisc:her Nac:hf. 1958) 
J2 5., 8th. DM J.- . 

Am 18. Mai 1958, dem 100. Geburtstag 
Edward Sc:hroders, wullde, vom Magistrat 
der Stadt vecanlaBt, an SchrOders Ge
burtshaus in Witzenhausen, Walbur.ger 
StraBe 5, eine Gedenktafel enthUllt. Die 
einfUhrenden Worte wurden von dem 
Gotting.er Germanisten FIEDRlcn Nro. 
MANN gesprochen, der als Landsmann (er 
stammt aus Kassel), SchUler, Mitarbei. 
ter, Nachfolger und Freund tin Lebens. 
und Schaffensbild des weit Uber Hes
sens Grenzen hinaus bekannten und 
nom geschatzten Gelehrten bot, wie es 
erschopfender und feinslnniger nicht gee 
dacht werden kann. Die Rede wurde 
denn auch, an einer Reme von Stellen 
erginzt und durch Unterlagen und Be. 
lege erweitert, im Rahmen der .,Seitrage 
xur Geschichte der Werralandschaft" 
(Helt 9) verOllentli<ht. 

NEUMANNS AusfUhrungen atmen in 
jedem Satz die tiefe Verehrung und in. 
time Kenntnis der Personlichkeit und 
des Wirkens Schroders, die nur aurch 
jahrelange verstandnisyolle Beobachtung 
und hingebende Mitarbeit erworben 
werden konnte. NEUMANN hat denn auch 
in dner seltenen inneren Geschlossen. 
heit das SlId eines aufrechten Mannes 
und unermUdUchen Gelehrten gezeichnet, 
das etwa berichtend odet" gar prufend. 
nachzeidmen zu wollen niemand befrie. 
digen konnte. Deshalb soil an dieser 
SteUe auch auf die Smrift hingewiesen 
werden in der zuversichtlimen Hoff. 
nung, daB auch aus den Reihen des Hes. 
sischen Gesmimtsvereins viele hier An. 
regung und Forderung .unserer Arbeit 
schopfen werden. 

Dabei darf aber nicht iibersenen were 
den, daB Edward Smreder in ununter· 
bromener sachlicher und personlimer 
Fiihlung auch an unseren Aufgaben mil. 
gearbeitet hat. Die Jl!teren unter uns 
werden sich sern daran erinneco, daS 
kaum eine Hauptversarnmiung, kaum 
eine bemerkenswerte Arbeitsleistung von 
mm unbeamtet blieb, uoo daB er stets 
aneife[lnd teilzunehmen wuBte. 

Wie wunderbar Smroder das zu ver
knUpfen wuBte, kBnnen wir heute nom 
unmittelbar namerleben, wenn wir die 
Ansprache auf uns wirken lassen, die er 
1902 auf der lahreshauptversammlung 
in Gelnhausen hielt, in der er ankniip. 
fend an den 100. Geburtstag des letzten 
KurfUrsten die - wie Neumann zutref. 
fend bemerkt - wohl beste Charakte
ristik des unglUdclimen FUrsten freimU. 
lig und historism get-reu entwarf. Dabei 
ging er gam im Geiste lACOS GRIMMS in 
odie AufgabensteIlung und Zielsetxung 
unserer Arbeit ein, mit der sim Seru
fene aum heute nom immer wieder aus. 
einandersetzen sollten. 

DaB er es fUr seinen Teil und der 
darin enthaltenen Verpflimtung trotz 
starkster unmittelbarer Inansprumnah. 
me durmaus ernst nahm, zeigt ein Blick 
auf unsere Zeitsch.rift: 1918 bringt er 
im AnsmluB an einen in Kassel gehal. 
tenen Vortrag einen Aufsatz Uber 
Goethes Beziehungen zu Kassel und zu 
hessismen Personlichkeiten; 1927 eine 
Untersumung Uber .. Henrim Gett ing, 
ein hessismer Poet des 16. Ihdts."; in 
mehr oder weniger ausfiihrlimen Aus. 
ziigen laBt er teilnehmen an seinen im 
Gang befindlimen Untecsuch.ungen : 1911 
.,Die deutsmen MUnznamcn mit ein.em 
Gang durm die deutsme Mi.iIugeschim
te"; 1912 "Namensgebung in deutsmen 
Fiirstenhausern mit besonderer BerUck. 
simtigung des hessismen FUrstenhau
ses"'; 1918 ..,Alte hessische Familien-
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namen-; 1926 .. Die Hessen auE der Uni. 
versitlit Helmstedt"'. Un.d eine FUlle von 
AusIUgen zeigt, daB er die auch Hes
sen bertihrenden Neuerscheinungen mit 
kritischen und anregenden Bem.erkun. 
gen verfolgte und daaurch. auch den Le. 
sern der ZHG das Arbeiten erleichterte. 

Buchbesprechungen 

50 genort Edward SchrOder nimt et. 
wa nur zu den Gestalten, an deren Wir
ken man sich bei gegebener Veranlas
sung dankend erinnert, sondern er stand 
und bleibt als Verkorperer def .. uni. 
versitas Utterarum'" auch. heute nom 
mitten in unserer Arbeit. 

Wilhelm Hop! 

HEIMAT. UND ORTSGESCHICHTE 

Zwischen KelleTwald und 
K null. Heimatbuch fur den KT. 
Fritzlar.Homberg /hrsg. tlon Werner 
lde} (Borken: KaTl Spanknebel, 0, 1. 
[1958]) 248 S., :10 Karten, zahlreiche 
Fotos u. Zeidtnungen. Halblwd. DM 
7,80. 

Es ist ein merkwUrdiger Zufall, daB das 
aJteste staatliene Zentrum Hessens in 
einem seiner jUngsten Verwaltungsbe. 
zirke liegt. Der Kreis Fritzlar-Homberg 
ist ein Erzeugnis des Jahres 1932 uod 
seiner SparmaBnahmeni in seiner auf. 
faIl end uriappten, aus den beiden frU. 
heren Kreisen Fritzlar und Homberg zu. 
sammengesetzten T -Form ist er die un. 
freiwillige uod natUrlien auen nimt mehr 
ganz vollstandige Wiederherstellung einer 
uralten, in langen territorialen Kampfen 
zerfallenen Landsenaftseinheit um Eder, 
Senwalm und Efze. Und was ist nient 
aJJes in dieser Landsenaft zu verzeiennen: 
Mattium und der Vormarsen des Ger
manicus, der Kultpiatz auf dem Gudens
berg und das Bistum Biiraburg, die 
Konigswahl von 919 und die Homber
ger Synode, der Dom von Fritdar unci 
das GroSkraftwerk Borken - um nur 
einige Stimworte zu nennen. Der geniale 
Kartograph Dilidt und der Didtter 
Emst Koch entstammen diesem nidtt nur 
agrarism fruchtbaren Landstridt, der 
trotz seiner beaentlidten Wirtsdtafts
kapazitat eine stattlidte Zahl reizvoller 
gesdtidttlidter Wandetziele in abwems
lungsreicher Berglandsenaft aufzuweisen 
hat. Kellerwald und KnUUgebirge lie
gen zum groSen T eH innerhalb der 

Kreisgrenzen; ihnen zuliebe hat der ver
dienstvolle Herausgebet audt seinen 
Buchtitel .gewahlt. 

Das vorliegende Werk ist in der 
gangigen Art des Heimatbucns angelegt, 
dessen lockere, moglicnst vielseitige Oar_ 
stellungsform zunehmend an Beliebtheit 
gewonnen hat und vor allem als Lese
und Volksbuch gedacht ist. Es soli iiber 
die Schulen hinaus in .der gesamten Ein_ 
wohnersmaft seiner Gegend Interesse 
und womoglidt Bereitsdtaft zu eigener 
Mitarbeit an den Kulturaufgaben der 
Heimat erwecken helfen. In diesem Sin_ 
ne ist es z,usamrnengestellt, m6glidtst 
abwemslungsreidt nicht nut im Inhalt, 
sondern audt in der Art der Darbietung. 
So ist an den Anfang ein Kapitel Uber 
die Entstehung und Verwaltung des 
heutigen Kreises gestellt, um in seine 
kUnstlich gebiIdete und dodt nidtt moor 
wegzudenkende Einheit mit ihren Mog_ 
Iidtkeiten, Problemen und Grenzen ein_ 
zufUhren. Wem diese Materie zu trocken 
ersdteint, findet in den folgenden Ab. 
schnitten Uber Geologie, Tier- und Pflan
zenwelt ganz andersartiges, audt ge_ 
sdtidttlich zu beachtendes Lesegut. Der 
Urgeschidtte ist breiter Raum gewahrt; 
geben die bedeutenden Funde und For
sdtungsergebnisse aus diesem aJtesten 
Stiidc. hessisdter Gesdtidtte doch zugleidt 
Einblidc. in die weitgehend von einhei
mismen Kraften betriebene Spatenfor
schung, getragen von <ler Fritzlarer Ar
beitsgemeinsdtaft fUr Vor. l.lnd FrUh
geschidtte. Mittelalter UM Neuzeit wer
den Uberwiegend in Einzelskizzen be-
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handeIt, in erziihlender Form oder in 
.einzelnen Samgruppen tiber Burgen, 
SHidte, Oorfanlagen, Kriegs- und Not
zeiten, bedeutende Manner, Wirtsmafts_ 
verhaltnisse .und SiecUungsgesmidtte 
(letztere mit ntitzlimen TabelIen tiber 
Ortserwlihn-ungen und Wtisrungen so
wie vorsimtigen Namenserklarungen). 
Auf eine Gesamttiberskht der gesmimt. 
limen Entwicklung wurde verzichtet, 
wohl auch aus Jer Erwagung ,heraus, 
daB der Kreis ehen keine standig zu
sammengebliebene alte Einhelt darstellt 
,und daB seine Gesdlichte weitgehend, 
mindestens bis ins 16. Jahrhundert, mit 
der Althessens tiberhaupt zusammen
geht, Auch die geographische OarsteI. 
lung ist, mit Ausnahme einer knappen, 
leicht z·u Ubersehenden Skizze im einlei. 
tenden Kapitel, dwas kurz gekommen. 
AuBer dem Herausgeber WERNEK IOE, der 
auch den groBE!ren Teil der Einzelab. 
schnitte bearbeitet hat, haben sich AKa 
THUK MILDE (Geologie), HELMUT 0 5KING 
und DITTMAR CLOBES (Flora und Fauna), 
GEOKG JUNKER. und ALfRED KUSCH (Ur
geschichte) mit ausfUhrlich.eren, zahIreia 
me andere Heimatfreunde mit kIeineren 
Beilragen beteiligt, 

Wenn dies Werk seiner Uteratur. 
gattung entspremend zunamst fUr die 
Hand des einheimismen Interessenten 
und dam it in aer Regel des taien bea 
stimmt ist, so ist sein Wert auch fUr die 
wissensmaftlime Forsmung nlcht selten 
erheblim hoher, als den Verfassem off 
selbst bewuBt sein rnag. Freilim : er liegt 
nimt immer aarin, daB ... Wissensmaft
lich'keitH urn ;eden Preis angestrebt wird, 
daB die allgemeine Geschimte ,und alIe 
mogtichen Famdisziplinen bei jeder pas_ 
senden Gelegenheit herangezogen wer. 
den. GewiB ist es fUr den 5mtiIer und 
auch fUr den interessierten Leser alteren 
Jahrgangs oft remt instruktiv, in groBere 
Zusammenhange eingefUhrt zu wet
den und. zu sehen, daB die Gesmimte 
seines Dorfes, seiner Landsmaft nicht 
an den Grenzpfahlen zu Ende gellt. Und 
gerade im vorliegenden Fa.lle liegt es ja 
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sehr nahe, die Oaten der Lokalergeb. 
nisse aus der Geschichte nicht nur des 
ganzen hessischen Raumes, sondern 
Deutschlands Uberhaupt zu beleuchten 
und zu vertiefen, Aber dazu bedarf es 
nimt unbedingt breiter allgemeiner Aus. 
fiihrungen, die ja doch in der Regel aus 
fremden LehrbUchern entnommen werden 
mtissen. Und in den Spezialfragen vor 
allem der Rechts. und Wirtschaftsge
smimte tritt wsatzHch die Gefahr hin_ 
zu, daB Veraltetes wiederholt oder zwar 
moderne, aber darum nom keineswegs 
bewahrte Ansichten namgedl'udc.t wer
,den. Viel wichtiger ist auch fUr die 
Fachforschllng das Konkrete, das Ein
malige aus dem einheimischen Raume, 
Wld wenn es dem Einheimismen noch 
so belanglos vorkomrnen mag. WieVliel 
Unbekanntes oder wenig Bekanntes 
kann hier noch entdeckt werden! In Ar_ 
chliologie und Siedlungsgeschichte, in 
der Flurnamenforschung und Volks. 
kunde oder in der Kenntnis der SoziaI_ 
str.uktur - urn nur einige Beispiele zu 
nennen - ist die Mitarbeit des Orts
kenners unentbehrlich; wer hier eigenes 
Tatsamenrnaterial zu .bieten hat, kann 
nicht leicht zuviel davon bieten. 50 gibt 
das vorliegende Such z. B, interessante, 
aber remt knapp gefaBte Angaben Uber 
die nom vorhandenen Gerichtslinden: es 
ware sehr erwiinscht, wenn das noch 
verfUgbare Material Uber diese bedeut_ 
samen ·und vielleicht bald verschwina 
denden Gesmimtsdenkmaler in all er 
noch erreichbaren Vollstandigkeit zu
sammengestellt und der Offentlichkeit 
zuglinglich gemacht wUrde (einschlieB
lich der genauen Standorte). Oder altes 
Brauchtum und 5agengut, aum in mo
derner (immer noch zu beobachtender) 
AbwandIung. Bei soIchen Gelegenheiten 
kann ein Heimatbuch schwerlich zu breit 
werden; fehlt es an Platz oder ist wirk. 
Iich Einsprum aus dem Publikurn zu 
befUrchten, so sollte das Material in 
Zeitsmriftenaufsatzen oder BroschUren 
zuganglim gemacht werden. 

Die Bildausstattung ist gut ausge-
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withlt, der Dmck konnte z. T. besser 
sein. Erfreulich reidmaltig ·und sauber 
ausgefilhrt ist das Kartenmaterial, das 
in Vielseitigkeit ,und Anschaulichkeit der 
Zeichengebung zuweilen vorbildlich ge. 
nannt weroen darE (einige Kleinigkeiten: 
S. 17 HOhenprofile waren besser liber 
die Kreisgrenze hinauszufUhreni S. 9S 
EehIt Lohne; 5.99 vermiBt man die Wil. 
stungsnamen, mindestens in Abkiir
rung) . Erwiinsdtt ware ein Verzeichnis 
der Karten und Abbildungen, das leicht 
hinter dem Inhaltsverzeichnis anzubrin. 
gen ware. Merkwiirdigerweise besteht 
auf diesem Gebiet fast bei alien Heimat. 
bUdtern eine - meist ganz unbe.grUn
dete - Smeu; selbst wenn em Teil der 
Bildausstattung aus zweiter Hand stam. 
men mag, besteh t dodt durmaus keio 
AnlaB z,u dieser Karenz, die eine mUhe_ 
volle Sammelarbeit .unnotig verheim
HeM und dem interessierten Leser unno. 
tige Sucharbeit aufbUrdet. leichter zu 
vermissen sind dann wo'hl smon Quel
len_ und Literaturangaben, die dem Laien 
zumeist wenig sagen unci dem Fachmann 
mit wenigen Ausnahmen entbehrlidt 
sind. 

Das liebevoll und mit viel Sam_ 
kenntnis zusammengestelIte Bum ver_ 
dient es, Uber den zunamst angespro
menen Leserkreis hinaus beamtet und 
aum benutzt zu werden. Claus Cramer 

Waltari Bergmann: Heimat
geschic:hte fUr den Kreis Melsungen 
und seine" Nachba"aum. Eine hei. 
matgeschielztlielze Staff- und Quel
lensammlung fUr den Unterrielzt in 
den Selzulen des Kreises MeIsungen 
(Spangenberg: Huga Munzer a. 1. 
[1958]) 220 S. 

DaB die Heimatgeschimte einen hamst 
bedeutenden Fundus ,an Bildungswerten 
xu vermiUeln hat, ist heute weitgehend 
anerkannt. Schwieriger ist es immer 
nom, diese Erkenntnis in die padago
gisme Wirklimkeit umzusetzen und ihr 
damit zugleich weiteren Boden Z1.1 ,ge. 

Budrbesprechungen 

winnen. Aum -dort, wo schon genUgend 
Interesse und guter Wille vorhanden 
sind, fehlt es noch vielfam am ausrei
cherulen Werkzeu.gi heimat_ und ortsge. 
smichtlime Darstellungen, die volkstUm. 
lich 'Und lesbar genug sind und die cia. 
bei doch zugleich dem neueren - und 
oft genug sehr problematismen - Stand 
der Forschung nahezukommen sumen, 
sind immer noch ver.haltnismaBig spar. 
lich vertreten. Und in der rauhen Luft 
des padagogiscnen Alltags, in UberfUll. 
ten Schulklassen, in gleidtgUltiger Urn
gebung und standig zusammenschmel. 
zender Tradition genUgt nicht allein 
die gute Absicht, wenn man junge Men. 
schen - und vielleicht auch altere - mit 
der Eigenart und dem Weroen ihrer 
Heimatlandsmaft vertraut machen und 
wool gar die Lust zu eigener MithiUe 
erwecken will. Hier ist nom ein weites 
Arbeitsfeld. 

Unter diesem Gesimtspunkt verdient 
das vorliegende Werk eine besondere 
Beachhmg. Es ist ein Arbeitsbuch fUr 
.den heimatgeschimtlichen Unterricht in 
einem bestimmten Bezirk. Aber in An
lage und Darstellungsform schlagt es 
einen neuen Weg ein. Es will zeigen, 
wie man Heimatgesmichte treiben kann, 
aber n icht als allgemeine methodische 
Anleitung mit einzelnen BeispieIen, son. 
,dern gewissermaBen als ein Beispiel im 
GroBen. Denn es ist nicht nur eine 
Stoff. und QuelleO'sammlung, 'wie der 
zu besmeidene Untertitel vemeiBt, son. 
dern eine voIlstandig durchgefiilute he-i_ 
matgeschichtliche Darstellung in didak. 
tischer Sicht, die zu eigener Weiterar. 
beit fUhren 5011. Das beginnt smon bei 
der straffen, konsequent durchgehalte. 
nen Gliederung. Sie ist dlfonologism, 
in 19 Kapiteln, die von der Vorge
smichte bis wr Gegenwart fUhren, aber 
jeweils in gleicher Anordnung: 1. Ge
smichtsdenkmaler im weitesten Stnne 
als konkrete EinfUhrung in .den zu be
spremenden Zeitraum (Funde, Bauten, 
SHitten, Namen, Urkunden usw.), 2. der 
geschimtliche Verlauf in Iokaler und in 
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groBerer Simt (daher weiter gegHedert 
in Absmnitte Uber die Heimatgesmimtel 
den aIlgemeinen gesmimtlimen Zusam_ 
menhang ·und einen wirt-schafts_ und 
sozialgesmichtlimen Teil), 3. Wander_ 
vorschUigel 4. weiterbildende Literatur. 
ledesmal wird also die Ansmauung VOl'_ 

angestellt, und am SdUuS wird das Ge_ 
botene wieder in die Praxis umgesetzt. 
Zahlreiche Querverbindungen, Zusam_ 
menhange und Hinweise werden, oft in 
knappster Fonn, aufgezeigt, standig 
wird <las Kleine und smeinbar Unbe
<leutende vor einen groBeren Horizont 
gesteltt und mil verwandten Ersmeinun. 
gen zusammengebramt oder mit anders. 
artigen 1n Vergleim gesent. Dabei wie
derhoIt sich manmes zwangs1.iiufig, aber 
stets in neuer BeIeumtung und damit 
im Dienste des padagogismen Ganz
heitsgedankens. Von der Anschauung 
zum Abstraktum, vom Detail zum All. 
gemeinen, das ist der Weg, den die Dar. 
stellung konsequent verfolgt. Das Bum 
ist nimt zum Lesen, sondem :tum Ar
beiten da. Aber dabei ·wird der Stoff 
niemals in trocXener, unbeteiligter Auf. 
zahlung aneinander.gereiht, sondern er 
er.smeint in Iebendiger, einpdigsamer 
Gestalt, die in dieser gerafften, oft im 
TelegrammstiI gehaltenen Kurzfonn zahI. 
rekhe gIUckliche Formulierungen von 
ansmaulimer Pragnanz zu smaffen ver. 
mag (Nwiister GeselleN S. 67, NKitsm in 
guten Stuben" S. 171, HKanonenbahnR 

S. 172, NEin Lehrer wurde Sauhirtl weil 
die Bauem fUr die Siu' mehr ausgeben 
aIs filr die Kinder" S. 132 usw.). DaB 
die temperamentvolle Kiirze dieses Tele
grammstils manmes in etwas einseitige 
Beleuchtung riicken kann (die NHetze" 
der Landgrafin Anna gegen den Land. 
hofmeister von Boyneburg S. 78) ist 
wohl kaum venneidbar und nimt ein. 
mal unbedingt al! Mangel anzusehen: 
langweiHge Eintonigkeit hatte diesem 
Bume zweifellos weniger genUtzt. Wohl. 
durmdamte Kleingliederung erhoht die 
Uberskhtlidtkeit, laSt die FUlIe der 
QuerverhLndungen deutlimer ihervortre-
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ten. Manmes ·ist etwas 2lU knapp gera. 
ten (Angaben liber Kirchhofs Wendun. 
mut 5. 95, Uber Wilhelm IV. als KuI. 
turmazen S. 112, Uber den Forster v. d. 
Eeken S. 113 usw.), aber angesimts der 
hier verarbeiteten Stoffmasse wird man 
dem Verf. smon das Remt der AuswahI 
zubiIligen. Wo ihm unbekanntes Mate. 
rial zur VerfUgung stand, konnte es der 
interessierten Offentlhhkeit wohl bel 
kUnhigen Arbeiten zugllnglich gemacht 
werden; da5 gilt vor allem fur die Be. 
obamtun.gen in der engeren Lan.dschafts_ 
und Volkskunde, die Hinweise auf Denk. 
maler im GeUinde, Gerimtslinden, Stein. 
kreuze, aIte Hauser, Flumamen usw. Bei 
den reichHdten Literaturangaben am 
Schlusse jedes Kapitels .wiederholt sich 
naturgemaB manches; hier ware eine 
Zusammenstel1ung der hlh1figer benutz_ 
ten Standardliteratur am Anfang, wo 
bereits die Zeitsmriften zusammenge
steIlt sind, vorzuziehen (ARMBRUST, 
KRUMMEL usw.). 

Bei der Erarbeitung des Inhalts hat 
sim <ler Verf., Boweit er nimt durm 
friihere Untersumungen beteiligt war, 
an -die neuere wissenschaftliche Literatur 
gehalten. Er ist mit der Problematik 
unserer gegenwartigen Forschungslage 
'Wohl vertraut .und weiB, daB zahlreime 
altere Ergebnisse und Annahmen heute 
angezweifelt oder umgestoBen sind, daS 
alte Lehrbudtanschauungen wanken, 
ohne bereits durch gesimerte neue er
setzt zu ·sein. In den dunklen Jahrtau. 
senden .der Urzeit unci des FrUhmitteI
all'ers hat er sidt mit Remt ~urUekge. 
halten; daB hier oder da nom ein .. viel. 
leichtN oder .. vermutlidt .. zu empfehlen 
ware, liegt nlcht an ihm, sondern an 
der Ieider selbst nimt immer genugend 
vorsichtigen SpeziaIliteratur. Sehr be_ 
grU.Benswert ist die Zuriickhaltung bei 
den liberaus heiklen Fragen der g.erma_ 
nismen Religionsgesmichte und ihres 
fast nodt vollig ungeklarten Nachlebens 
in Kultorten und Braumtum (bei Gu
densberg 5. 2S braucht man ausnahms
weise wohl nkht ganz so skeptisch zu 
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sein; Dorla, aus Thurisloun, geh6rt niellt 
zu That, wie S. 25 erwogen, sandern 
thuris = Riese) . Aum die Bemerkungen 
lUt Orts. und Flurnamenkunde sind im 
aIlgemeinen vorsichtig gehalten; daB 
einzelnes zu berimtigen oder einru_ 
sduanken ware, liegt bei der Schwierig
keit dieser interessanten, abet dom 
vielfach von ungentigend vorgebildeten 
Dilettanten behandelten Materie auE der 
Hand (zu iiberpriifen ware die Zusam_ 
menstellung alter Gewlissemamen S. 
23 E; fdinkisme HerkunEt der heim.Orte 
rucht Uberall sidler. S. 30; hach. un.d 
berg-Orte z. T. aIs nadtkarolingisch an. 
zusprechen, S. 30). Gerade auE diesem 
Gebiet empfiehlt es sim unbedingt, nur 
vallig einwandfreie Famliteratur Zll be .. 
nuneo (EOWAJtD 5cHRODER, AOOLF BACH 

U. li .). Manches, das der Verf. selbst an. 
zweifelt, kHnnte unbedenklim fortge
lassen oder nom deutlimer aIs spate, 
meist wertlose Sagenbildung gekenn
zeidmet werden (das "'Thing- am der 
Mader Heide im Jahre 42 n. Chr., S. 
26; Danenschlamt an der Wohra, S. 29 
und 31; Slawensmlamt bel Morsmen, 
S. 30 u. H.; KHnigsprokIamation Hein_ 
riros I. auf der Mader Hebde, S. 38). 
DaB siro bei der MaterialftiI1e gelegent
liche, meist kleinere Versehen einge
sdtliroen haben, ist umso eher verstand_ 
Hdt, als es groBenteils auf das Konto 
der herangezogenen Literatur gehen 
dUrfte (Neuenburgsage bezieht sich auf 
N. a . d. Unstrut, S. 52, 56; der Okono
misroe Staat Wilhelms IV. besteht aus 
einem, nicht zwei Banden, S. 112; der 
Ietzte KurfUrst war 1866 auch innerlim 
nidtt sehr zu Preugen geneigt, S. 160; 
Heise und KeIlner waren aus dem Ka_ 
stell in Kassel entflohen, S. 161; die 
GraBn Reichenbach stammte aus Berlin, 
S. 162). Wer die tausende von Notizen 
absmatzt, .die in diesem Buche verar
beitet sincl, wird soIche Einzelheiten 
nicht schwerer wagen als notig. W'as 
aus eigenen Beobachtungen und Nach
forschungen stammt, macht einen zuver_ 
Hissigen Eindrud<. und bietet wertvolle 

Buc:hbesprec:hungen 

UnterIagen fUr weitere Untersuchungen, 
auch liber den hier behandelten tuum 
hinaus. 

So bietet das Werk eine erfreuliche 
Bereimerung der Heimatgeschimte im 
althessismen Bereich. MBge es aber aum 
seinen besonderen Zwed<. erreichen und 
neue Krafte in der hessismen Lehrer
schaft zu tatiger Mitwirkung gewinnen. 

Claus Cramer 

Adelshausen 1209 - 1959. 
Heimatgeschiente eines niederhessi
senen Dories (Adelshausen: Gemein_ 
deverwaltung 1959) 210 Seiten, 16 

Fotos, 11 KohlezeiaJnungen und 9 
Te:rtzeiennungen. 

Die Heimatgeschichte des im MUndungs. 
gebiet der Pfieffe am FuB des Wild. 
beIlges gelegenen Dorfes Adelshausen 
wurde bearbeitet von den Lehrem WAt.. 
TARI BERGMANNaUS Vodc.erode-Dinkel
berg und HEIN"RlCH 5CHULZ aus Adels
hausen. Im Anhang wurde ein von 
FRANZ BAlER aus Adelshausen verfaBtes 
Heimatspiel Uber einzelne Szenen der 
Dorfgeschimte aufgenommen. 

Die FrU-hgesdtimte des Ortes unter_ 
sucht BERGMANN an Hand sparlim vor_ 
handener QueUen. FUr die DarstelIung 
seit der Reformation ist die Quellen. 
lage breiter. Das Melsunger SaIbuch von 
1575, Amtsrechnungen, Grenzbeschrei. 
bungen und der Oekonomische Staat 
Landgraf Wilhelms IV. vennitteln ein 
genaueres Bild Uber die Verhaltnisse des 
wirtschaftlich recht smwachen Uorfes. 
Flir das 18. Jh. werden bis ins Detail 
gehende Angaben der Lager-, StUck
und SteuerbUdter mitgeteilt. Die SdUI. 
derung der wirtsmaftlichen Entwid<.Iung 
des Dorfes in den letzten J ahrhuooerten 
nimmt naturgemaB breiteren Raum ein. 
Einzelne Ereignisse der Dorfgesdlimte 
werden duonikartig bis in unsere Zeit 
hinein dargestell t. 

Zur Gemarkung des Dorfes ,gehort 
die besonclers zur Zeit der Weimarer 
Republik als ein Zentrum der nFreunde 
der Philosophie'" bekannt gewordene 
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Buchbesprechungen 

Walkemiihle. Hier wirkte u . a. der Phi. 
losoph Leonard Nelson, der BegrUnder 
der Neufries''Sdten Smule. Zwei Sender_ 
kapitel behandeln die nam Vermutung 
,der Verf. oberhalb Adelshausen auE dem 
Wildberg gelegene Burg Wiklsberg, die 
in der Gemarkung des Docfes geiegene 
Wtistung Schwetzelfurth und den HoE 
dee Domane Fabre an der PfieffemUn. 
dung. Die Gesmichte der Kirme und 
smute, eine Untersuchung liber den 
Wandel des Dorf. unci Flurbildes, ein 
Einblick in Handel uod Gewerbe (bes. 
Leineweberei) uod in das Vereinsleben 
des Dorfes runden das historisme Bild 
ab. AuE eine TypenUbershht van Klin
gelbeutelgH.i&,chen aus dem Kreise Mel. 
sungen sei aufmerksam gemamt. 

Es ist zu hegriiBen, daB nom im Dor
fe lebendige Gesmichten .und Brauche 
der jUngsten Vergangenhelt festgehalten 
wurden. Sie ·sind z. T. volkskundlich 
interessant. 

Ube.r den Rahmen einer Heimatge
sdtichte hinaus fiihrt ein Exkurs Uher 
Geld und Geldeswert vom 15. his 18. 
Jh. und Uber alte hessische MaSe und 
Gewichte. Es werden hierin Archivstu
dien verwertet, die <ler Veranschauli
d\ung wirtschaftlicher Verhiitnisse der 
Heimatgeschhhte dienen sollen, durch 
die FUlIe der Beispiele allerdings fUr 
einen om it der Materie nlcht vertrauten 
Leser wool etwas zu uniihersichtlich 
dargestellt sind. E,in weiterer interessan. 
ter Exkurs Uber die Schiffahrt auf der 
Fulda erhellt die in frUheren Zeiten 
groRe wirtsenaftliche Bedeutung dieser 
Verkehrsader. 

FUr die Darstellung im ganzen wurde 
die Form von aneinandergereihten Ein_ 
zelaufsitzen gewahlt, die manmem Le. 
ser den Zugang zu der ihn interessieren_ 
den Epoene seiner Heimatgesmkhte er. 
leientem wird. Den GesamtUberhlidc. 
Uher die Entwidc.lungsphasen des Oor. 
fes vermittelt eine Zeittafel . Oas In_ 
haltsverzeichnis hitte man sim an einer 
leimter auffindbaren SteUe. in diesem 
Falle der Reklame wegen auf den er-
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sten Seilen gewUnscht. Die iuSere Auf. 
mamung der Dorfgeschichte ist sonst 
sehr anspremend. Hervorz,urheben ist die 
reiche Bebilderung, insbesondere die ge_ 
geschmadc.volIen Kohlezeichnungen. 

Peter siebert 

Bad 5 0 0 den. A 11 end 0 T f, ein 
FahreT dUTch die 5tadt und ihre Um. 
gebung 'Don Martin Otto Tohannes. 
Mit Beitrilgen 'Don Dr. Gerhard Ker. 
stan und Richard Bilgmann (Witzen. 
hausen: TrauttJetter u. Fischer Nachf. 
'-959) 85 5 ., 29 Abbildungen im Text, 
'- 5tadtplan, :1 Wanderkarte. 

Hartwig Perst : Peter Griess; 
K a rIB re t h a u er : Alexander 
Mitscherlich. Zwei Lebensbilder = 

Aus dem We"aland :1 (Eschwege: 
A. Ropbach 1959) '4 5., 2 Abb. 

Landgraf Moritz der Gelehrte und 
Eschwege. Dre; Vortrilge van O. Perst, 
Th. Griewank, K. Holzapfel = Aus 
dem W e"aland 2 (Eschwege : A . Rop. 
bach 1959) 2J S. 

E s c h w e g e '- 7 6 9 , bearb. von 
Wolf Wilhelm Eckhardt = Hess. 

Ortsbeschreibungen (Marburgl Lahn u. 
Witz.enhausen : Trautvetter u. Fischer 
Nachf. 1959) 56 5., DM 1 .80, 

Wit zen h a u s e n :1 7 4 5 , bearb. 
von Albrecht EcJchardt = Hess. Orts. 
beschreibungen (Marburgl Lahn u. 
Witzenhausen : Trautvetter 11. fischer 
Nachf. 1959) J 8 5., DM 1 .80. 

Der kleine gut ausgestattete Hihret' durm 
die Stadt Sooden.Allendorf und ihre 
Umgebung fUhrt in die Landschaft ein 
und berimtet - wool an Hand d er im 
Li teraturverzeichnis aufgefUhrten sduif. 
ten - von der Geschhhte der Stadt und 
<ler Saline. Ein A-bsdmitt liber die Sa. 
gen des Werralandes und 35 Wander
vorschUige runden die wohlgelungene 
senrift ab, die auch Uber einen Aufent. 
halt in Bad sooden.Allendorf hinaus 
ihren Wert behalt. 
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Unter dem THel .. Aus dem Werra
land" gibt OTTo PUST im Auftrage der 
Historismen Gesellschaft des Werralan
des eine Reihe von Sonderdrucken aus 
der Zeitschrift ,.Oa5 Werraland" heraus. 
Das erste Heft besch.iiftigt sich mit den 
beiden Chemikern Peter Griess (6. 9. 
1829 - 30. 8. 1888) aus Kirchhosbach irn 
Keeis Eschwege, der u. a. die Reaktion 
der Diazoverbindungen auf Niteit eoh 
deckle, die auch heute noch einer der 
empfindUchsten Namweise auf Nitrit ist, 
und mit Alexander Mitscherlich (28. 5. 
1836 - 31. 5. 1918), der ats Professor fUr 
anorganisdte Wissensmaften an der 
Forstakademie in Hann.-MUnden 1877 
dort die eeste Sulfit-Zellstoff-Fabrik der 
Welt errichtete, die bis 1958 in Betrieb 
war. Im zweiten Heft siod .dcei 1954 in 
Eschwege gehaltene Vortrage unlet dem 
llitel "Landgraf Moritz der Gelehrte und 
Eschwege" zusammengefa8t. Orro Pusr. 
der auch die Redaktion der neuen Reihe 
Ubernommen hat, berichtet Uber Lebens
gang und Perst)n1ichkeit des Landgrafen, 
wobei er zu einer gerechteren Beurtei
lung der umstrittenen Perst)nlichkeit des 
FUrsten, vor allem in einer Abkehr von 
Idem einseitigen Urteil KUrschners lHes
'Sische Gesmichte fUr smute und Haus 
[Marburg 1923] 77'). zu ,gelangen sucht. 
In dem Vortrag Uber die Verbesserungs. 
punkte des Landgrafen Mor.itz in theo. 
logischer 5icht gibt THEODOR GRI~ANK 
eine Zusammenfassung seiner Unter. 
suchung ",Das chrlstliche Verbesserungs_ 
werk des Landgrafen Moritz und seine 
Bedeutung fUr die Bekenntnisenbwid<
lung der kurhessischen Kirche'" (in: lb. 
d. hess. kirchengesch. Vereinigung 4 
[1953] 38-73). KURT HOt2.APfEL behan_ 
delt im drHten Vortrag, der sich erst 
eigentlkn mit Landgraf Moritz und Esm
wege beschaftigt, den Kampf um die 
Verbesserungspunkte in Esmwege, wo. 
bei er sidt vor allem auf die Protokolle 
der Verhore, die Landgraf Moritz in 
Eschwege wie auch an den anderen Or_ 
ten, die sich der Einfilhrung der Ver
besserungspunkte 'Widersetzten, durch. 

Budlbesprechungen 

filhren lieS, stUtzt UM dabei die Wic:h. 
tigkeit dieser QueUe gerade fUr die Fa. 
milienkunde betont. 

Die -sehr riihrige Historische GeseII. 
schaft des Wenalandes hat nom eine 
weitere heimatgeschichtliche Reihe be
gonnen mit der Herausgabe hessismer 
Katastervorbeschreibungen, die zunamst 
rur Esdlwege und Witzenhausen vorlie
gen. Diese nessischen Ortsbesmreibun_ 
gen des 18. }Mts., die fUr den Heimat. 
foncner von groBem historischen Wert 
5iOO, weil sie vor der Aufhebung der 
grundherrlichen Verhaltnisse noch ein. 
mal eine Zusammenfassung der aus dem 
Mittelalter ilberkommenen Besitz. und 
Rechtstitel geben, .sollen in Ausw3'hl zu. 
namst fUr die Lands<haft an der Werra 
veroffentHcht weroen. Die sorgfattige 
Edition des T edes, der in Schreibweise 
und Zeichensetzung modernisiert wurde, 
die Erlauterung fremdsprachlicher oder 
heute ungebrauchlicher Ausdriid<e in 
einem Glossar sowie eine Obersicht Uber 
die vorkommenden Mlinzen und MaSe 
erleidttern dem Heimatforscher die Be
nutzung (Heser wichtigen heimatge
schichtlkhen QueUe und machen sie var 
aUem aum fUr den Heimatkundeunter
richt der Smulen zuganglidt. 

Hans-Peter Lachmann 

Karl Schmerbach: Orfskunde 
des Dorfes Streitberg, 'Dam Verf. der 
Stadt Gelnhausen %959 gestiftet, 474 
Schreibmaschinenseiten mit einem 
Anhang "Die Dorfsprache", 66. S. 

Das .umfangreiche Buch 1st weit mehr aIs 
eine Ortskunde. Das verrat smon der 
Anhang, der den Verfasser als samkun. 
digen 5prachforscher erweist und sicher 
fUr den hessen.nassauischen Sprachatlas 
bedeutsam ist. Aber ahnlich wie bel die
sem Anhang begegnen uns im Hauptteil 
des Werkes eingehende Untersuchungen 
Uber die versdtiedensten Gebiete, etwa 
Uber Fauna und Flora und meteoroIo
gisme Beobachtungen, die naHJrlich liber 
den engen Rahmen des Dorfleins 
5treitberg hinausgreifen und ihre Be. 



Budlbespredlungen 

deutung Eur die game Umgebung, das 
alte Gericht Spielberg, hahen. Das hat 
seine Geltung auch fur vieie historlsche 
Partien des Buches, so wenn van der 
Vorgeschichte, der aIten Besiedlung des 
Gebietes, Reichsgut und Landesherr
schaft, .der Entwicklung des Territoriums 
und dem Gerimt Spielberg mit seinen 
mannigEaltigen Funktionen gehandelt 
wird. 

Der lnhalt des auSerst BeiBlg erar
beiteten Werkes bezeugt die vielseitigen 
Interessen, die gute Beobamtungsgabe 
unci den wissensmaftlimen Sinn des 
VerEassers. Es ist erstaunlidt, was cler 
Verfasser zusammengetragen und noch 
mehr, wie er es systematism geordnet, 
gut disponiert ,und in gutem, £lUssigem 
5tH dargeboten hat. Oas Buch ist, das 
spUrt man, mit groBer Liebe lur Heimat, 
aber zugleich mit klarem, nUchtemem 
Sinn geschrieben. Das Buch enthalt audt 
eine Fulle volkstiimHchen Materials. 
Ober viele der behandelten Gebiete kann 
ich kein sachkundiges Urteil abgeben, 
aber die mich in besonder.er Weise in. 
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teressierenden historischen und bevolke
rungsgeschichtHchen AusEiihrungen sind 
klar unci gut Fundiert. Immer konunen 
die Quellen Z11 Worte. Dadurch gewln. 
nen die AusfUhrungen, auch wenn der 
Gegenstand smon in alterer literatur 
behandelt ist, ihre besondere Farbe. AIs 
Beispiel nenne ich den Absdmitt ... Die 
Spielberger PEaner"', Sie sind bei KOH. 
LENIIUSCH ... PEarrerhuch der Hanauer Uni. 
on- alle mit genauen Lebensdaten auEge. 
flihrt. Schmerbam aber HiBt die Quel. 
len spredten und stellt damit die be. 
sondere Art einer Reme Pfaner sehr 
pJasUsch herau5. 

Das Buch enthilt eine FUlle von Bil. 
dern, KartenbHittem und statistischen 
TabeIlen, die klar wiedergegeben und 
durchaus instruktiv sind. 

BedauerJich ist, daB die Mittel Eehl. 
ten, das Buch drucken zu lassen. Urn so 
wimtiger ist es, daB seine Existenz be
kannt wird. Es befmdet sich in der Grim. 
melshausen.BUmerei der Stadt Geln_ 
hausen, Rathaus, <UI\d kann im Biblio
theksverkehr dort ausgeliehen werden. 

Eduard Grimmell 
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