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Buchbesprechungen 

Zusamrnengestellt vcn K u r t G ti nth e r 

LANOE5GE5CHICHTE UNO LANOE5KUNOE 

R i c h a r d W j n k e I m ann: Die 
Entwiddung des oberrheinischen 
Weinbaus (= Marburger Geographi
scne Schriften Hett 16). Marburg: 
Selbstverlag des Geographischen In
stitutes der Universitat Marburg 1960, 
2)0 S., davon 1:.1 Karten. Kart. DM 8,-

Verf. untersucht in seiner Marburger 
philosophischen Dissertation die Entwid<.
lungsgesdtichte des Weinbaus im Ober
rheingebiet, zu dem er die Landschaften 
beiderseits des Rheins van B a 5 e I his 
Bingen/Riidesheim und sogat 
nom die Wet t era u redlnet, und zwar 
von den ersten AnHingen his zur heuti
gen Zeit. Er nimmt an, daB sich die Kul
turrehe in def Hauptsadle aus der ein
heimischen Wildrebe entwickelt hat, und 
hestreitet entschieden die weitverbreitete 
These, daB die Romer die Rebe nam 
Deutsmland gebramt haben. Vielmehr 
glaubt Verf. an eine griemism-gallisme 
Herkunft, auf die die smon im 2. lh. 
bezeugte Pfahlerziehung auf dem Neu
magener Steindenkmat die Verwendung 
griechismer Rebmesser, gallismer Holz
Hisser und einer Reihe von griemischen 
Fachausdrtic:ken hindeuten. Im Grunde 
kann aber auch W. die These von der 
Einftihrung des Weinbaus durm die Ro
mer nicht entkraften, da alle Zeugnisse 
erst aus nadunristlicher und damit romi
scher Zeit stammen. Am ehesten darf 
man wohl sagen, daB in erster Linie die 
Romer den Weinbau am Oberrhein ver
breitet, dabei aber weitgehend die in Gal
lien gewonnenen Kenntnisse tibernom
men haben. Dagegen ist W. zuzustimmen, 
daB die Volkerwanderung den Weinbau 
im Oberrheingebiet nicht vollstandig ver
nichtet hat. In karolingischer Zeit dehnt 
sich der Weinbau erheblim aus und er
faBt nun audt die Gebirgsrander. Die seit 

dem 7./8. lahrhundert starker flieBenden 
schriftlichen Quellen zeigen eine Ver
breitung, die zum Teil weit tiber die heu
tige hinausgeht. Seit dem 16. Jahrhundert 
vollzieht sich dann in vielen Gegenden 
eine Schrumpfung, bei der sich allmah
Bm die heutigen Weinbaugebiete heraus
smalen. Der dreiBigjahrige Krieg bewirkt 
in einigen landschaften, z. B. Rh e i n -
hessen und Rheinpfalz, nur 
einen vortibergehenden Rtickgang, wah
rend er sich in anderen einschneidender 
bemerkbar macht. Das gilt vor allem fUr 
das Eis aB, aber aum rechtsrheinisdte 
Gebiete wie etwa die Wetterau, die 
Be rg s t raB e und Teile von B a den. 
Dahingegen beginnt im 19. lh. in der 
Rh e i n p f a I z und in Rh e i n h e s -
s e n eine erhebliche Ausweitung des 
Weinbaus, die sich bis in unsere Tage 
fortsetzt. Nachfolgekulturen in den Ge
bieten, wo der Weinbau abnimmt, sind 
zuerst vor allem der Ackerbau, dann aber 
aum der Obstanbau. Hatte im Frtihmit
tela Iter der private Reblandbesitz tiber
wogen, so treten seit dem 7./8. Jh. die 
Kloster und anderen geistlimen Institu
tionen an die erste Stelle; geringer, aber 
immer noch bedeutend, ist der Besitz in 
der Hand von Btirgern.ln der Hauptsache 
war das Rebland in kleine und kleinste 
Parzellen zersplittert. Der Elsasser Wein 
war am frtihesten wegen seiner Qualitat 
bekannt, doch sieht man erst seit dem 
16. lh. sHirker auf GUteuntersmiede, 
wahrend sich der moderne Qualitats
weinbau sogar erst im 19. lh. durchsetzt. 
Die meist geringen Weinpreise und die 
mlttelalterliche Sitte, Speisen stark zu 
wiirzen, sind die Hauptursamen, daB im 
Mittelalter das Mehrfame von heute kon
sumiert wurde. Unter den Weinhandlern 
ragen im 9. Jh. die F r i e s e n hervor, 
die in Mainz und Worms eigene 
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Handlersiedlungen grUndeten. An we 
Stelle traten die luden, vor allem abet die 
Kloster uod dann aum die Stadte und die 
dort ansassigen duistlichen KaufIeute. In 
vielen SHidten gab es groBe Weinmarkte. 
Heule haben die Stadte mre Bedeutung 
zugunsten van Handelszentren in den 
Weinbaugebieten, Winzergenossenschaf
ten usw. weitgehend verloren. Van jeher 
exportierte das Oberrheingebiet Wein, 
seit dem 19. Jh. dann auch in auBereuro
paiscne Uinder. 

Umfangrehhe Tabellen, elf Karten. 
Quellen- uod Lileraturverzeichnisse be
schHeSen diese Acheit, die eine gule Ober
sidtt der Wirtsdtaftsgeschkhte des wich
ligsten deutsmen Weinbaugebietes lie
fert. W. hat ein groSes Quellenmaterial 
durmgearbeitet uod zitiert mit anerken
nenswerter Akribie. Das hat alIerdings 
zur Folge, daB sien nient selten Fehler 
einschleienen. Bisweilen widersprient sien 
der Autor selbst. So schreibt er S. 35, im 
1.9. Jh. sei die Wetterauer Weinbergfliid1e 
fast aUf ihren unbedeutenden heutigen 
Umfang zusammengesenrumpft, S. 28 
aber, die Wetterau kenne heute keinen 
Weinbau mehr, S. 51, fur das fruhe Mit
telaller lieBen sfen Reborte nur in einer 
Hiihe bis zu 1.50 m nad1weisen, S. 11l. 

hingegen, daB im fruhen Mittelalter sid1 
die Rebkulturen in einer durd1schnitt
!idlen Hiihe von 1.50 m erstredcen. S. 42 
zitiert er eine Auskunft der Gemeinde 
Ilbenstadt gegeniiber der hessischen Re
gierung (richtig: burgfriedbergischen) 
naen den Wetterauer Geschichtsblattem 
Bd. 17 (rientig: Friedberger), ohne die 
wortliche Obemahme durch Anfiihrungs
striche kenntlich zu machen. Die Mainzer 
KHSster Michaelisberg und St. Mienael 
(S. 1.60) sind identisch und so fort. Abge
sehen von der Einbeziehung sUdhessi
scher Weinbaugebiete (z. B. Rheingau, 
Wetterau, BergstraBe) ist fiir die hessi
sche Geschichtsforschung besonders die 
Zusammenstellung liber die Weinausfuhr 
vom Frlihmittelalter bis ins 1.9. Jh. mil 
den Karten 10 und 1.1. wichtig. Verf. fiihrt 
u. a. die niederhessischen Orte Bad 
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Sooden-Allendorf , Eschwe
ge, Fritzlar, Kassel, Span
gen be rg und Wit zen ha u sen an. 
Seine Beobachtungen liber den Rlickgang 
des Weinbaus sind cum grano salis auch 
fUr Nordhessen giiltig, so zum Beispiel 
fUr Wit zen h a use n , wo ebenfalls 
der Obstanbau (hier in erster Linie die 
Kirsche) wichtigste Nachtolgekultur des 
Weinbaus wurde. 

Albremt Ed<hardt 

LuftbUdatlas Niedersach-
5 en. fine Landeskunde in 86 farb. 
Luftaufnahmen van W i 1 h e I m G r a
t e Ius c hen und U w eMu u /1. 
MU Beitriigen van Christian Degn, 
Werner Haarnagel, Haja Hayen, 
Dieter Hennebo, Peter Miiller, Karl 
RippeJ, Christa Rippel-Bethe, Arnold 
Schultze, Willi Schulz, M. f. Wadce -
Karl Wachholtz Verlag Neumunster 
1.967. 200 S. Geb. OM )8,-. 

Aus liber 2000 Aufnahmen wurden die 
wiedergegebenen ausgewahlt, bevorzugt 
Sdtdigbilder, weil diese der vom Boden 
her bekannten Landschaft leichter zu
geordnet werden ktsnnen. Cor v e y , 
das mitbestimmend war fUr die geistige 
Entwiddung Niedersachsens, und das 
hessische 0 e del she i m (wegen der 
fUr das Wesertal beispielhaften Sied
lungs- und Agrarverhaltnisse) wurden 
einbezogen, ebenso die HafensHidte 
H a m bur g und B rem en, die mit 
dem niedersachsischen Hinterland viel
faitig verbunden sind. Die landeskuna
liche Einleitun8 (S. 9-15) beriicksichtigt 
neben geologischen und geographischen 
auch siedlungsgeschichtlichc und im wei
teren Sinn historische Gesichtspunkte; 
noen universaler im landeskundlimen 
Sinne sind die Texte (zu jeder Aufnah
me eine gegenUberliegende Buchseite!) 
zu den Bildern. Die BildqualiHit ist 
durchweg hervorragend; Luftbilder er
schlieBen dem Betrachter auen von ver
trauten Gegenden eine neue Sicht! WiII
kommen sind die jedem BUd beigegebe-
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nen Nummern der entsprechenden Kar
ten des Topographischen Atlas ",Die 
Landschaften Niedersachsens", der 1953 
erschien. Im Literaturverzeichnis werden 
grundlegende Werke vorweggenommen, 
dann zu jedem Bild Spezialliteratur an
gegeben, so daB der Leser weiterarbei
ten kann. Es ist einleuchtend, daB diese 
Angaben nicht voJlsHindig sein kon
nen, doch war man bestrebt, die neueste 
Literatur moglichst zu erfassen. Das 
groBe Werk ist dem Heimatfreund 
ebenso ntitzJich und erfreulich wie dem 
Forsmer, dem Geographen, aber auch 
dem Historiker und Wirtsmaftswissen
smaftler. Ein topographismer Atlas und 
ein Luftbildatlas von Sc:hleswig-Hol
stein gingen voraus, wUnsmenswert 
ware, daB weitere Lander der Bundes
republik in gleimer Weise bearbeitet 
wtirden. 

Natiirlim stehen die Texte auf dem 
gegenwartigen Stand der Forsdl.Ung. 
Womoglim sollte man aber dom ktinf
tig vielleimt einen Berater an Ort und 
StelIe mit einsetzen, um die Uber die 
gedruckte Literatur hinaus neuen Er
kenntnisse der ortlichen forsmung ein
zubeziehen, wie das z. B. der Kroner
VerIag bei seinem Handbuch der histo
rismen Staticn Deutschlands anstrebt. 
Beispicle: Nr. 56, wo 0 b ern k i r
ch e n erwiihnt wird, mUBle man auf 
die groBe Bedeutung der dortigen Sand
steinbrUche hinweisen, mil deren Werk
stein nimt nur fast alle Bauten der 
Weserrenaissance erbaut wurden, son
dern auch z. B. das Rathaus in Ant
we r pen, die Fleismhalle in H a a r
lem, das SchloB Kronborg 
bei Helsingor u. a. - Bei Nr. 80, 
Hannoversch MUnden: Alt
m U n den hat mehr alte als neue 
Wohngebaude, es entstand neu als 
Oldenmunden smon im 13. Jahrhundert. 
Das We r r a h 0 h list keine Felsbarre 
gewesen, sondern ein Hohl (= Lom), 
das kUnstlich. in die Barre gesprengt 
worden war. Die We r r a b rUe k e 
ist 1327 nicht crbaut, sondern urkund-
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lich erstmalig erwahnt; erbaut wurde 
sie wohl im 13. Jahrhundert. Oer Trans
port von MassengUtern auf der FuIda 
kann nicht so unbedeutend sein: Die 
Bundesregierung hat dem Orangen der 
vier Weserlander und der Stadt K a 5 -

5 e 1 namgegeben und die Gelder fUr die 
Kanalisierung zwismen K ass e 1 und 
M U n den bewilligt. - Oas groBe Neu
baugebiet MUndens im sogen. Konigs
hofgelande (seil ftinf Jahren 1) muBte 
erwiihnt werden; jenseits der Bahn - da 
standen schon vor 70 Jahren Hauser! 
Vielen Dank fUr die (rich.tige!) Fest
stellung: Wegen seines Waldgebiets sei 
M ii n den der gegebene Standort fUr 
die Forstliche fakultat der Universitat 
Got tin g en! Schade nur, daB sie 
nich.ts daran andert, daB nam dem vor 
drei Jahren besch.lossenen Wegzug nam 
Gottingen die Fakultat bereits die Kof
fer packt und mit ihrer Verlegung eine 
mehr als hundertjahrige "grUne Tradi
tion" in MUnden ihr Ende findet ... 
Dom soIIen diese geringfUgigen Bean
standungen am Text in keiner Weise 
den Wert des Luftbildatlasses herab-
setzen, der gar nich.t 
kann. 

bestritten werden 
Karl Brethauer 

E r It a r d K a It I h 0 r n: Orts- und 
Wastungsnamen in Sadltiedersach
sen. Hg. vom Heimat- und Muse
umsverein far Northeim und Um
gegend. Verlag Paul Hahnwald, 
Northeim. 2)2 S. Kart. DM 9,60. 

Wahrend man in Hessen filr den Be
reim des frUheren Kurstaates seit 40 
Jahren das Historisme Ortslexikon von 
Heinrich Reimer nach wie vor 
als verIaBlimen HeIfer benutzt, gerat 
man bei Forsmungen im Crenzgebiet 
Westfalens und Niedersach.sens in mehr 
oder weniger storende Smwierigkeiten. 
Oas Iiegt vor allem daran, daB die 
Nachbarlander kein vergleic:hbares Nach
schlagewerk besitzen. Obwohl die Her
ausgabe eines gcschich.tlich.en Ortsna
menbuch.es fUr Niedersamsen von der 
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Historismen Kommission seit langem 
beabsichtigt ist, werden bis zum Ersmei
nen voraussichtlich nom Jahre verge hen. 

Auf die "Beitrage zur Ortsnamenfor
schung in den ehemaligen Fiirstentii
mern Gottingen-Grubenhagen" (We r -
n e r Fie c h 5 i g) folgt nun das Bum 
vcn Erhard Kiihlhorn. Die Be
standsaufnahme umfaBt die Kreise 
Einbeck, Northeim, Oste
rode, Mtinden, Gottingen, 
o u cl e r S t a cl t und den im Harzvor
land liegenden Restkreis B I a n ken -
bur g. Insgesamt werden 613 Sied
lungen (ausgegangene und bestehende) 
mil Hilfe gedrudc.ter Quellenwerke ideo
tifiziert. Die einzelnen Orte sind mil 
stenographischen Notizen ilber die ur
kundlimen Erwahnungen verse hen. 

Das Buch kann, wie sein Titel sagt, 
kein Ortslexikon Hir Historiker sein, 
aber es soll nam der vorangestellten 
Empfehlung als V 0 r a r b e i tun d 
Hi Ifs m i t t e I die lUcke des histori
schen Ortsnamenbuches einstweilen 
schlieBen. Ohne Zweifel bietet es dem 
Suchenden, insbesondere dem heimat
kundlich Tatigen, eine gewisse Vorpla
nung. 

selbstverstandlich laBt ein Orts- und 
WUstungsverzeichnis immer WUnsche 
offen. Immerhin hatte man sich auBer 
der Kennzeichnung der Ortstagen nach 
der modernen Kreiseinteilung auch eine 
historisme Zuordnung nam Amtern und 
Cerichten gewUnscht. Man vermiSt fer
ner eine Karte mit historismen Crenzen. 
Die ehemals hessischen Orte verdienten 
einen kurzen Hinweis auf ihre frUhere 
Zugeh5rigkeit zur landgrafschaft Hes
sen-Kassel bzw. zum KurHirstentum 
Hessen. GewiB sind Einzelheiten wie 
"Transsumt" (recte H TranssumptH

) und 
die regelwidrige Kleinsmreibungen der 
Traditiones Fuldenses wie Corbeienses 
nicht gravierend, mUBten aber vermie
den werden. 

statt der ermiidenden Aufzahlung der 
Namensvarianten im laufe der Jahr-
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hunderte hatte der Verfasser mil einer 
kurzen, stichwortartigen Beschreibung 
der einzelnen Orte der Heimatforschung 
einen besseren Dienst erwiesen. 

So ist das im Ubrigen fleiBig gearbei
tete Werk flir den Historiker nur als 
Aushilfsmittel verwendbar und erlaubt 
ihm bestenfaiJs eine grobe Vororientie
rung. Der Namenkundler wird an der 
Reichhaltigkeit des Cebotenen seine 
Freude haben. Kurt Ciinther 

Ha n s L 0 h se: 600 Jahre Schmal
kalder Eisengewinnung und Eisen
verarbeitung vom 1.4.-20. Jh. Ein 
8eitrag zur Wirtsdtaftsgeschidtte 
Sadthuringens. Meiningen. 1965. Hg. 
von den Staatlidten Museen Mei
ningen. 1.l.7 S. Mit 23 Abb. aUf Ta
feln, Kart. Preis nient mitgeteilt 
(= Sudthuringer Forsenungen 1.165). 

In 20 Kapiteln hat der verdienstvolle 
Historiker Ha n 5 lo h 5 e (t 1.96;) 
in seiner Dissertation aus dem Jahre 
1.96; das Ergebnis seiner Forschungen 
iiber die Eisenindustrie schmalkaldens 
so griindlich dargestellt, daB sein Werk, 
dem zahlreiche Beitrage zur Geschichte 
der landschaft vorausgegangen sind, als 
abgerundete leistung wahrscheinlich 
einen Iangen Bestand haben wird, ehe 
eine Neubearbeitung erforderlich wer
den k5nnte. Es ist lediglich zu bedau
ern, daB dem Vf. die Bestande des 
staatsarchivs M a r bur g aus bekann
ten Criinden nicht zuganglich waren. 
FUr die hessische Ceschichte ist das 
schicksal schmalkaldens deshalb von 
Interesse, weB die einstige Herrschaft 
von 1.58; bis 1.944 zu Hessen gehort 
hat, ehe sie wahrend des letzten Krie
ges dem preuBischen Regierungsbezirk 
Erfurt beigegeben worden ist. 

Der Verfasser schildert die Geschichte 
der Eisenverarbeitung schmalkaldens in 
mehrfachem Niedergang und Wieder
aufbau, zuletzt seit 1945, so Uberzeu
gend, daB der leser plastische EindrUcke 
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gewinnt. literaturverzeimnis, Tabellen 
und Abbildungen erganzen die Texte 
sinnvoll und ersmopfend. Ein Resume 
in englismer und russismer 5prame be
smlieSt den Band. 

Es ist hervorzuheben, daB der Vf. 
eingehend auf die wirtsmaftlime und 
soziale Lage der arbeitenden Bevolke
rung, insbesondere der differenzierten 
5mmiedezUnfte eingeht. Hier zitiert er 
unverdamtige zeitgenossisme Berimt
erstatter, so u. a. Bruno Hilde
bra n d t (5tatistische Mitteilungen 
Uber die volkswirtsmaftlimen Zustande 
Kurhessens. Berlin. 1853). Wenn man 
aum die in diesen Berimten verbcrge
ne Pclemik gegen die kurhessisme Re
gierung beriidc.simtigen muS, ist cbjek
tiv zuzugeben, daB die Tatsamen im 
ganzen rimtig sind. 5ie verIeihen der 
,guten aIten Zeit' einen hier und da 
ncm wenig bekannten Akzent. Wie er
barmlim die LebenshaItung im 5enmal
kaldischen gewesen ist, geht sehr deut
lich aus der Gesmichte der Hessischen 
Brandversimerungsanstalt hervcr. Die 
Hauser konnen vcn den Eigenttimern 
entweder gar nicht cder nur weit unter 
dem Wert assekuriert werden. Ferner: 
"Suppenanstalten" sorgen z. B. in 
K ass e I und M a r bur g fUr die 
tagliche Ernahrung der sozial smwamen 
Volksschichten. 

Oer Verwaltung der 5taat
lichen Museen Meiningen 
ist s e h r fUr die Herausgabe des an
gezeigten Werkes zu danken. Bescnders 
erfreut ist der Referent Uber die An
kUndigung auf der letzten Umschlag
seite, daB die Reihe mit einer Arbeit 
Uber die Entwidc.lung und Bedeutung 
der Wehrkirchen des mHtleren Werra
gebietes fortgesetzt wird . 

Kurt Gilnther 

Pro b 5 t, Ch r i s t i an: Die Stiidte 
im Burgwald. Grundziige der Wirt
schafts- u. Bevolkerungsentwieklung 
hessisdter Kleinstadte. :160 5 mU Abb. 
und Karten. Marburg 1.963. DM 1.2,-. 
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Eis el, G e r h a r d: Siedlungsgeo
graphisdte Geliindeforschungen im 
siidlidten Bu,..gwald. 1.69 S. mit Kar
ten . Marburg1.965. OM 1.5,-. 

Marburg und Umgebung. 
ein landeskundlidter &kursionsfiih
rer. Stadt Marburg - Marburger Land
sdtaft - Hinterland - Burgwald -
Amoneburger Beeken. 2. Aufl. 204 S. 
Abb. Taf. Marburg 1.967. OM 20,-. 

Die k e I, H 0 r s t: Probleme pha
nologischer Methodik am Beispiel 
einer naturriiumlidten Gliederung des 
Kreises Marburg/Lahn . :150 S. mit Ktn. 
Marburg 1.966. OM 1.5,-. 

(= Marburger geographisdte Sdt,..if
ten, Hefte 1.9, 24, 30 und 31.). lm 
Selbstverlag des Geogr. Institutes der 
Universitat Marburg. 

In der 5iedlungsforschung treffen sim 
Geographie und Gesmimte, Gelandefor
schungenen erganzen wirkungsvolI 
schriftliche Oberlieferungen. Eis e I 5 

Kartierung der Flurreste bei wUsten Dorf
stellen gibt zusammen mH den Neufun
den frUhmittelalterlicher Keramik ein von 
den bisherigen Vorstellungen vollig ab
weimendes Bild der Besiedlungsgeschichte 
des Burgwaldgebiets - nur der Nord
saum wird von ihm nicht bearbeitet -, 
wie es Ubrigens auch aus Ortsnamen und 
bodenkundlichen Verhaltnissen zu er
warten war. Zumindest seit karolingi
scher Zeit war die Besiedlung langs der 
Talztige in den Burgwald eingedrungen. 
5ind doch LoBe und LoBlerune weiter ver
breitet, als alte geologische Karten erken
nen lassen. Die Keramik, die auf Tafeln 
tibersimtlien zusammengestellt ist, gibt 
auch Hinweise auf Beginn und Ende der 
Wtistungsperiode, die anscheinend schon 
vor den 5tadtgrUndungen begann und 
mehrere Jahrhunderte dauerte. Zur Frage 
der alten Fernwege dUrften allerdings 
noen Gelandearbeiten notig se in, die 
Gangbarkeit und Verkehrsverlagerungen 
tiberprUfen. 
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Pro b 5 t will entsprechend dem Un
tertHe! seiner Arheit keine anschlieGende 
Weiterfiihrung def Arbeit Eis e 1 5 ge
hen, zumal seine Arbeit, wie auf Karte 
(5. 9) auch angegeben, weit iiher den 
eigentlichen Burgwald etwas willkiirlidt 
hinausgeht - jelzt hiitte dam wehl aum 
Battenberg einbezogen werden miissen. 
So trilt die andersartige Stellung Fran
kenbergs sroon bei seiner GrUndung nicht 
hervor I zumal ein verschiedener MaB
stab - Angaben dariiber fehlen - die 
GroBenuntersmiede zunamst verdeckt. 
Nach kiirzeren Ausfohrungen iiber die 
Zeit var def Mitte des 18. Jahrhunderts 
werden die wirtschaftlidten Verhiiitnisse 
def bearbeiteten Stiidte eindrutksvoII zu
sammengestellt, die Entwicklung in den 
letzten zweihundert Jahren fiihrt zum 
Verstandnis der gegenwartigen Verhalt
nisse. 

Im Exkursionsflihrer werden 
Mitte und Sliden des Burgwaldes erfaBt, 
soweit ihn Eis e I untersumte. Aum Hin
terland und Amoneburger Becken stehen 
mit Remt hinter Marburg und seiner Um
gebung zurlick. B 0 rn, E r i k s en, 
Le i s t e r und L e n z smildern die na
tiirlimen Gegebenheiten und die Ent
stehung von SmloB und Stadt. Die bau
lime Entwicklung von Stadt und Univer
sitat bis zur Gegenwart und die Unter
sudtung der wirtsdtaftlidten Struktur 
gibt interessanten Einblick in die Proble
me der Gegenwart. Man bedauert nur, 
daB das Format des Fiihrers nidtt gestat
tet, ihn griffbereit mitzuflihren. 

Die k e 1 zeigt im Bereidt des Kreises 
Marburg, wie mit Hilfe von Sdtulen und 
Landwirten in Erganzung eigner Arbeit 
im Gelande phanologisdte Oaten gesam
melt werden konnen, und sidttet kritism 
die Arbeitsmoglimkeiten. AIs Ergebnis 
entstehen Karten, welme eine naturdium
lime Gliederung herausstellen. FUr die 
Besiedlungsgesmimte ist diese nidtt be
deutungslos; wenn nimt Mamtverhalt
nisse Abweimungen erzwangen, verstand 
der Siedler neben den Bodenverhaltnissen 
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audt klimatisme Gegebenheiten zu nut
zen. 

Die Marburger Geographismen Smrif
ten stelIen der Landeskunde wertvolles 
Material zur Verfiigung. Erfreulim ist 
die Entwicklung der beigefUgten Kart
men, die zunamst nicht nur durm ihre 
Ortsnamenlosigkeit kaum eine genaue 
Auswertung ermoglichten. Die nach zwei 
Monaten erforderlime zweite AufIage des 
ExkursionsfUhrers zeigt, daB die Heraus
gabe der Schriftenreihe einem dringen
den Bediirfnis entspram. 

Ernst Sobotha 

Landkreis 
Grafschaft Schaumburg 
Geschic:hte, Landschaft, Wirtsc:haft -
G. ST ALL/NG AG. Wirtschaftsverlag 
Oldenburg (Oldb.), 1967. Mit iiber 
200 Bildern, meist aUf Tafeln. Preis 
nicht mitgeteilt. 
279 Seiten 

36 Jahre ist die Grafschaft Smaumburg 
von Hessen getrennt, dem sie fast 300 

Jahre angehort hat. Was aus diesem 
smonen Land geworden ist, dariiber gibt 
der Bildband Auskunft. Das heutige Le
ben, die heutige Wirtsmaft steht im Mit
telpunkt, nur knapp sind Gesdtimte und 
Landsmaft auf wenigen Seiten behan
delt. Aber in den smonen Bildern Bnden 
sim immer wieder Zeugen der gesmimt
limen Vergangenheit wie der Schonheit 
der Landsmaft. Nur eine gesmickte Zu
sammenarbeit mit der Wirtschaft bot die 
Moglidtkeit zu solch reimem Bildersmatz. 
Jeder, der einmai dieses Land kennen
Iernen durfte, wird mil Freude alte Er
innerungen auffrischen. 

Ernst Sobotha 

H e I m u t N u h n: lndustrie im 
Hessischen Hinterland. Entwicklung, 
Standortproblem und Auswirkungen 
der jungsten Industrialisierung im 
liindlichen Mittelgebirgsraum. Mar
burg 1.965. Im Selbstverlag des Geogr. 
Institutes der Universitiit Marburg, 
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(;; Heft 23 der Marburger Geogra
phisdten Sdtriften). 374 S. mit 3.23 Fi
guren, 62 Tabellen u. 32 Abbildungen. 
DM 20,-. 

In der Reihe der HMarburger Geosra
phismen SmriftenN ist mit diesem Werk 
die zweite Veraffentlimung Uber das 
Hinterland ersmienen. Sie behandelt al
lerdings im wesentlimen nur den heuti
gen Kreis B i e den k 0 p f , bezieht also 
die l.932 im N und S abgetrennten Ge
biete des Hinterlandes nimt in die eigent
lime Untersuchung mil ein. 

Einleitend gibt Nuhn einen natur- und 
kulturrllumlimen AbrUs des Untersu
mungsgebiets. Obwohl das Hinterland 
naturraumlim keine Einheit darsteilt und 
die Verwaltungsgrenzen gerade entgegen 
der naturraumlichen Gliederung verlau
fen, entwidc.eIte sich durch die verkehrs
feme Randlage ein Zusammengehorig
keitsgefahl der Hinterliinder und eine 
ahnliche wirtschaftliche und soziale 
Grundstruktur. 

Teil I des Werkes behandelt die Ent
wicklung und gegenwartige Lage der In
dustrie. Bis ins l.8. Jh. wurde die Wirt
schaft des Hinterlandes durch Land- und 
Forstwirlsmaft gepragt. Daher kamen 
auch die Rohstoffe ftir eine besmeidene 
Industrialisierung: Flachs und Wolle so
wie Holzkohle. Die Eisen-, Silber- und 
Kupfererzvorkommen spielten wegen der 
unglinstigen geologischen Verhliitnisse 
nur eine untergeordnete Rolle. Im l.9. Jh. 
kam das Textilgewerbe fast vallig zum 
Erliegen, da es sich nimt remtzeitig an 
die .:lurch den beginnenden Einsatz von 
Maschinen veranderten Produktionsbe
dingungen anpaBte. Abbau und VerhUt
tung von Kupfer- und Silbererzen fanden 
ihr Ende wegen Erschapfung der Lager
statten. Oagegen nahm die Eisenerzeu
gung und -verarbeitung einen groBen 
Aufschwung. In der 2. Hllifte des l.9. Jh. 
arbeiteten im Kreis Biedenkopf '" Hom
ofenwerke. Die Einfiihrung des Kokses 
bei der EisenverhUttung fUhrte zu einem 
raschen Ende der Hochofenwerke, die je-
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dom als GieBereien weitergefiihrt wer
den konnten. Im 20. Jh. treten neben die 
GieBereiindustrie andere eisenverarbei
tende Betriebe, Stein-, Holz- und Tabak
industrie und um die Jahrhundertmitte 
auch Textil- und Kunststoffindustrie. 
Den l.. Teil seiner Arbeit schlieBt Nuhn 
mil einer Darstellung der gegenwartigen 
Lage und einer Untersuchung der Stand
ortfaktoren der Industrie ab. 

In Teil II geht der Verfasser auf die 
Auswirkungen der jUngsten Industrie
alisierung ein und untersucht den Ein
fluB der Industrie auf die Land- und 
Forstwirtschaft, die Siedlungs- und Be
volkerungsentwiddung sowie auf das 
dorfliche Gemeinschaftsleben. Besonders 
stark sind die Auswirkungen der Indu
strialisierung fUr die Landwirtschaft . In 
Einzeluntersuchungen geht der Verfasser 
den Veranderungen im Gemarkungsge
fUge ausgewahlter Orte nam. Merkmale, 
die zur Erfassung von Veranderungen der 
Agrarstruktur in Abhangigkeit von der 
lndustrialisierung herangezogen werden, 
sind Versmiebungen im Kulturartenver
haltnis, Unterschiede in der Landnutzung, 
Entwicklung der Viehhaltung, Bodenmo
bilitat und die BetriebsgroBe in Verbin
dung mit dem Erbrecht. 

Der Verfasser macht dann Vorschlage, 
wie eine Verbesserung der Agrarstruktur 
erreimt werden konnte. Die Moglichkeit 
hierzu sieht er vor allem in der Einrich
tung genossenschaftlimcr Viehweiden 
und in behordlim beaufsichtigter Auf
forstung. 

Die durch die Industrialisierung be
wirkten Veriinderungen im Siedlungsge
fUge werden am Beispiel ausgewahlter 
Orte untersucht. Es wird gezeigt, daB sim 
das Dorfbild in direkter Abhiingigkeit 
von der Industrialisierung mehr oder we
niger stark gewandelt hat. AbsmlieBend 
ordnet Nuhn die wichtigsten bzw. typi
schen Gemeinden den einzelnen Dorfty
pen zu. 

Bei dem vorliegenden Werk handelt es 
sich urn eine umfassende und f1eiBige Ar-
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beit, die gerade dutch die Vielzahl def 
Details Zll eigenem Forsmen anregt, und 
die daher von alien Gesmimts- und Hei
matfreunden begrUBt werden kann. Oer 
Text wird aufgelockert durm eine Fiille 
von Figuren und Tabellen. Leider sind 
einige Tabellen nicht auf den Kreis Bie
denkopf, sondern auf groBere Einheiten 
wie IHK- und Arbeitsamtshezirk hezo
gen, was ihre Aussagekraft in diesem 
Zusammenhang erheblich smmalert. Ein 
sehr umfangreiches Inhaltsverzeichnis 
und eine Reihe instruktiver Abbildungen 
runden die Arbeit ab. FUr die finanzielle 
UnterstUtzung beim Druck des Werkes 
dankt niellt nur def Verfasser den Bu
derus'smen Eisenwerken in Wetzlar, def 
Industrie- und Handelskammer in Dil
lenburg und dem Landkreis Biedenkopf. 

Karl Heinz Sdmeider 

Web er, Pe fer: Planma/lige 
landliche Siedlungen im Dillgebiet. 
Eine Untersuchung zur historisdten 
Raumtorsdtung. Marburger geo
graphisdte Sdtritten Hett 26. Mar
burg 1966. DM 15,-. 

Die Zeit zwischen 1.700 und 1.850 war 
- nicht nur im Dillkreis! - reich an 
GroB- und Totalkatastrophen durch 
FeuersbrUnste. Sie haben in die bauliche 
Substanz unserer Dorfer und SHidte so 
griindlich eingegriffen, daB nicht nur der 
Volksmund, sondern auch die Ortsge
schichtsforschung jeweils von der ,.Zeit 
vor oder nach dem groBen Brand" 
spricht. 

Gerade in jener Zeit setzte gegeniiber 
dem vorher geUbten Hwilden" Wieder
aufbau eine behordlich gelenkte PIa
nung und Gestaltung des "neuen" Dor
fes ein. Das ist im Dillkreis an 1.2 Orten 
nachzuweisen: Horbach, Niedersmeld, 
Sechshelden, Haigerseelbach, Bergebers
bach, Nanzenbach, Frohnhausen, Dons
bach, Langenaubach, Eibelshausen, Drie
dorf und Manderbach. Wenig war bisher 

Buchbespred1Ungen 

iiber den geplanten, oft gegen harte 
WidersUinde der "Betroffenen" durc:hge
fiihrten Wiederaufbau bekannt. Web e r 
hat nun in einer sehr griindlichen Wei
se, unterstlitzt von 49 Planen, 5 Tabel
len und 27 Abbildungen zusammenge
tragen, was nicht nur fUr die Ortsfor
schung, sondem auch dariiber hinaus fUr 
die Probleme der behordlichen Sied
lungs- und WirtschaftsmaBnahmen zu 
wissen wichtig ist. Fiir alle, die sich da
mU beschliftigen, sind seine Untersu
chungen iiber Dorfgrundrisse, Hausfor
mengefiige und Landesplanung hemst 
aufschluBreich und beispielhaft. 

Eingehende Archivarbeit und ein sorg
fliItiger wissenschaftlimer Apparat ma
chen das Buch des DilIenburger Geo
graphen zu einer bedeutsamen Neuer
smeinung im landeskundlichen Schrift
turn. AlIein die Veroffentlichung vieler 
bisher unbekannter DorfpHine vor und 
nach den Brandkatastrophen ist von 
hechstem Nutzen. Karl Lober 

Her m ann K 1 0 0 s: Irn Quell
gebiet der Aar. Unsere engere Hei
mat einst und jetzt. I. Band Nieder
weidbadt 1967 Selbstverlag der Ce
meinde 154 S. 2 Karten 27 Bilder im 
Text. Preis nicht mitgeteilt. 

Der D i I I flieBt oberhalb Her b 0 r n 
von Osten her aus dem Raum zwischen 
Gladenbacher Bergland, 
D ii n 5 b erg und Ho r r e die Aar zu. 
Dem geographischen Raum, den sie in 
ihrem Oberlauf durchflieBt, gilt die vor
liegende Publikation. Sie bewegt sich 
allerdings auf den meisten Seiten urn 
das Dorf Nieder-Weidbach, 
und 50 wird dieser Band, der als I. Band 
gekennzeichnet ist, hauptslichlich zur 
Geschichte dieses Ortes. Es steht dern
nach zu erwarten, daB die Ubrigen zahI
reichen Orte und Wiistungen im Quell
gebiet und Oberlauf der Aar in einern 
11. Band eine ihrer Bedeutung entspre-
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mende Behandlung erfahren, ahnlich wie 
es fur das unteTe Aartal dUTch Fr. 
The i 5 '1953 mil dem Scnriftchen: 
B i eke n i m A art a I in Vergan
genheit und Gegenwart geschehen ist. 
Nieder-Weidbach nimmt zugestandener
maSeo im oberen AartaI. wie auch die 
vorliegende Veroffentlichung ausweist. 
eine besondere Stellung ein, dach scheint 
eine Notiz im Vorwort das weitere Vor
haben anzurleuten, das nam den For
mulierungen auch senon bereils fortge
schritten sein dUcfte. 

Auf eine kurze Einordnung def Land
smafl in die geologisdte Situation (Un
terdevon, wobei Nierler-Weidbamer 
Versteinerungen im Bild geboten wer
den; 5.1.5) folgt Uher den friihgesmicht
lichen Siedlungsablauf die HinHihrung 
zur frankismen Zeit (5. 15-1.7). In ihr 
ist der Bearbeitungszeitraum mit der 
E r d a e r M ark gleichgesetzt (Karte 
auf S. 17). die ein Teil des Lahngaues 
war. Die Erdaer Mark ist tatsachlich 
nicht als Ortsmark zu verstehen, son
dern groBraumiger (K. G I 0 c k n er, 
Cod. Laur. Nr. ;7;7a mit Anm. 2), 
worauf auch ihre Bezeichnung als Gau 
(Ebd. Nr. ;181-;18;) hindeutet. Als in 
ihm Iiegend sind nur zwei Orte be
kanntgeworden: 0 b ern d 0 r f ost
warts Dillenburg (Ebd. Nr. ;737a) und 
die Wiislung G i 1 b e r t 5 h a use n 
nordlich Wetzlar zwischen Erda und 
Wilsbach (Ebd. 3037-3737<). 

Die Erdaer Mark hat allerdings in der 
FoIgezeit keine politische oder verwal
tungsmaBige Einheit mehr dargestellt. 
Aus dort vermutbarem Reichsgut zieht 
sich die Geschichte iiber die dort be
legten Lehen des Hochstiftes 5 p eye r 
zum Haus Sol ms, das von 1;58 bis 
:1629 diesen Teil des nordlich der Lahn 
gelegenen Berglandes in Gemeinschaft 
mil der Landgrafschaft Hessen besaB. 
Die bereits erwahnte Karte auf Seite 17 
bietet das bezeugte und erschlossene 
Reichsgut, den Besitz des Bistums 
Speyer und au8erdem das Netz der 
alten Stra8en. Hier hat der Verfasser 
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versucht, unter Verwertung einschlagi
ger Publikationen (siehe das Literatur
verzeichnis auf S. 25) sowie beigezoge
ner Archivalien besonders fiir die hoch
mittelalterlime Zeit Umt in die Ge
schichte des Bearbeitungsraumes zu 
bringen. Ob jedoch die mil "Hof-" ver
bundenen Flurnamen (Karte auf S. 21) 
auf einen oder gar mehrere frankisme 
HOfe zuriickgefiihrt werden konnen, be
dad nom iiberzeugender Begriindung 
Aum wird keine Ansicht dariiber ge
au8ert, was aus dem Besitz des Stifles 
Fulda in (Nieder-) Weidbach (Abb. aus 
dem Codex Eberhardi auf S. '12) ge
worden sein konnte. 

Verdienten Raum in dem Band nimmt 
die Nieder-Weidbacher Wallfahrtskirche 
ein (Grundri8zeichnung und Gesamtan
sicht S. ;; sowie vier Details: Tiiren, 
Taufstein und sakramentshaus (5. ;4 
bis ;7) mit ihrem Fliigelaltar (vier Abb. 
s. 40-4;). Der schwere Chorturm konn
te aus dem 1;. Jahrhundert stammen, in 
welchem der Ort aum wieder urkund
lim belegt ist (:1261). Die schriftliche 
Uberlieferung iiber die kirchlichen Ver
haltnisse ist schwam: :1448 erhalt die 
Kirche das Taufre<ht (Graf!. Arch. As
senheim XVU, 5) und 1.494 wird die 
Kirche neu erbaut (Bauinschrift). Hoch 
steht sie iiber der alten Leipziger StraBe, 
die von Koln iiber Herborn und Mar
burg weiter nam Thiiringen und 5ach
sen fiihrte und im Mittelalter stark be
nulzt wurde. Letztere hat zur Zeit ihrer 
Homfrequenz das Geshht des Ortes ge
pragt durch ein starkes Beherbergungs
gewerbe und die Kirche, zu der eine 
ebenfalls stark besumte Marienwallfahrt 
fiihrte. Ober die Wallfahrt wissen wir 
nur aus einer reformationszeitlimen No
tiz (5. ;8). Aber nom an der 5mwelle 
der Reformation findet die an Nieder
Weidbach entlang ziehende Reisebewe
gung ihre Beriicksichtigung in den Bei
figuren des 1.520 von G r a f Phi lip P 
zu Sol m s _ Li ch gestifteten und dem 
Cranamschiiler H a n s Do r i n g ge
malten Marienaltar. Wir sehen zur Rech-
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ten Marias den Schutzheiligen def Com
postella-Pilger! Jacobus mit def Pilger
musmel am Hut uod ZllT Linken St. 
Nicolaus, den bevorzugten Heiligen def 
Rheinsrniffer (5. 42). So bewahrt def 
Altar dUTch seine Schutzheiligen def 
Reisenden Zll Lande uod Zll Wasser nom 
heute die Erinnerung an eine Zeit, in der 
der mittelalterliche Verkehrsstrom am 
Ort vorilberzog. Ansch.HeBend herhhtet 
der Vf. in nahezu anekdotenhaft anmu
tender Form van der Erhaltung des Al
tars fUr den Ort gegenUber hehordlimen 
Zugriffen dUTch Heimatliebe uod ge
sunde BauernschHiue (5. 45 E.). 

Es falgen die weiteren Geschicke van 
Kirche uod Kirchengemeinde (5. 47-50) 
uod die des Dries im Verbande def 
Grafsmaft Solms (5. 50-61). Die weite
ren Seiten brei ten das weitflUssige Le
ben eines Dorfes aus, wobei eine etwas 
mehe nach 5achgesichtspunkten getrof
fene Ordnung wlinschenswert gewesen 
ware. So finden wir die Geschi<ke einer 
Weidbacher Familie in Wetzlar, die dort 
zum Patriziat aufstieg (5. 61-63), die 
Totenlinde (5. 64), das frlihgeschichtliche 
und mittelalterliche Eisenschmelzwesen 
und die Kohlerei (5. 65-71.), Volklore 
(5. 71. f.), Flurnamen und ihre Bedeutung 
(5. 72-77), das 5chulwesen (5. 77--91), 
Hexenwesen im Ort (5. 91---95). Die 
neue Zeit nimmt brei ten Raum durch die 
Franzosenzeit (5. 95-1.01), die Ablosung 
der Zehnten, mit detaillierter Darstel
lung ihres Wesens (5. 1.02-l.1.7) und die 
Revolution 1.848 ein (5. 1.1.7-122). 
Grenzsteine (5. 122-127) und Wappen 
(5. 127-1.35) fUhren zum 5chluBteil, in 
welchem Heimatsagen, -my then und -Ie
genden der Vergessenheit entrissen wer
den (5. 1.35-1.54). Damit Iiegt ein aus 
GrUndlichkeit und Heimatliebe erwam
sener Band vor, der umfassend liber 
einen Ort unterrichtet, der einmal im 
5trom des Lebens stand und dessen 
HerzstUck der Flligelaltar ist, den die 
Bewohner mit Recht als ihr Kleinod 
hegen. 

Waldemar KUther 
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Pet erR 0 5 S k 0 p f: Das Llw
decker Amt im Kreise Hersfeld. 
Herausgegeben vom Gemeindevor
stand in SchenkIengsfeld. 542 S. 
61 Abb. Preis nicht mitgeteilt. 

Vor mehr als 50 Jahren schrieb 
K. 5 c h li I e r sein Buch liber das Amt 
Landeck und seine Bewohner, das durch 
den ersten Weltkrieg verzogert dann mit 
Nachworten der Jahre 1.924 und 1.933 
erschien. Es lieB, entsprechend den da
maligen MBglichkeiten einer Laienpu
blikation allerIei Fragen cffen. 5eitdern 
sind die QuelIenpublikationen sowie die 
orts-, landes- und kirchengeschichtliche 
Forschung kraftig vorwartsgeschritten 
und haben uns flir den Raum zwischen 
der mittleren Fulda und Werra das 
Historisrne Ortslexikon fUr Kurhessen 
von H. Rei rn e r (1.926), die Kirchlirne 
Organisation Alt-Hessens im Mittelalter 
von W. CIa 5 5 e n (1.929), das Urkun
denbuch der Reichsabtei Hersfeld von 
H. We i r i c h (1.9,6) und die Territo
riaIgeschichte der Reichsabtei Hersfeld 
vcn E. Z i e g I e r (1.939) geschenkt. 
Man nimmt daher den nun erschienenen 
stattlichen Band (mehr als 500 5eiten 
mit reicher Bebilderung) freudig libcr
rascht zur Hand und erwartet in ihm 
auBer einer Verarbeitung des QuelIen
materials der Ardtive, das heute besscr 
zuganglich geworden ist, eine Verwer
tung der obengenannten wegweisenden 
Publikationen. Darin sieht sich aber der 
auf die Gewinnung neuer Erkenntnissc 
und Aufdeckung neuer Zusammenhange 
bedachte Leser leider getauscht. 

Oer Vf. folgt weitgehend der Vorlage 
vcn K. 5chiiler. So stimmen im InhaIts
verzeichnis die acht Teile des Absrnnit~ 
tes Landed<.er Berg vollig liberein, weit
gehend die Titel Uber 5itte und Braudt
turn und die Einzeltitel des Amtes Lan
ded<. vom 1.6.-1.9. Jahrhundert. Vallig 
fehIt eine gemaB dem Titel zu erwar
tende Abhandlung liber die Entstehung 
und Begrenzung des Amtes Landed<. 50-

wie seiner Bedeutung in der Geschichte 

, 
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zwischen Hessen (Hersfeld) und ThU
ringen. Es ist plotzlich im 16. Jahr
hundert da (5. '174) uod wird auf knapp 
30 Seiten fUr die folgenden drei Jahr
hunderte abgehandelt (5. 174-203). 
Wohl wird auf den Ortsadel eingegan
gen (5. 30-:;6), wodurm der Eindruck 
entsteht, als ware durm ihn die Ge
sdtimte des Amtes und seiner Ortschaf
ten allein oder in eester Linie hestimmt 
warden; abeT die entsmeidende Bedeu
tung des Stifles Her 5 f e I cl, zu des
sen Amtern Landeck gehorte, bleibt un
erwahnt. FUr den VE. smeint iiberhaupt 
das Amt mehr in def Bedeutung seiner 
einzelnen Ortschaften zu bestehen. Hier 
werden die historischen Oaten derselhen 
aus H. Reimers Historismem Lexikon 
geboten (5. 26 E.), leider jedodt gele
gentlim fehlerhaft, was Jahreszahlen und 
Quellenzitate betrifft. Positiv zu be
werten sind in diesem Abschnitt die 
statistismen Angaben tiber die Bevol
kerung vom 1.6. Jahrhundert bis zur 
Neuzeit (5. 50-61.), wobei auch fUr die 
Sozialgeschimte (Landwirtsmaft, Indu
strie, Gewerbe, Handel und Verkehr) 
wertvolle Angaben anfallen. Eine Karte 
des Amtes und ein Eingehen auf die 
Verkehrsverhaltnisse in den einzelnen 
Epornen der Gesmimte wird leider ver
milk Mit der Erwahnung der Hersfelder 
Kreisbahn (5. 424 f.) ist es allein nimt 
get an. 

Ahnlich steht es mil der Kirchenge
schichte. Die Zugehorigkeit des Amtes 
Landeek zur Diozese W it r z bur g in 
vorreformatorismer Zeit und die mittel
alterlime Kirmenorganisation bleiben 
unerwahnt. Der Vf. besmrankte siro 
wiederum nur auf die einzelnen Ge
meinden und dabei hauptsachlich auf 
eine Beschreibung cler heute vorhande
nen Kirchengebaude (5. 1.44-1.66). 

AIs eine Unterabteilung der Land
wirtschaftlichetl Betriebe und deren Ne
bengewerbe behandelt der Vf. Wald und 
Wild (5. 82--89). Wir erfahren dabei 
(5. 89), daB der Wald im Kreis Hersfeld 
im 1.8. Jahrhundert tiber 50 % der ge-
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samten Wirtsmaftsflame und heute im
mer nom 44,5 % derselben ausmacht. 
(Die statistischen Zahlen filr das alte 
Amt Landeek waren wohl nicht zu er
langen, diirften aber in ahnlimer Hohe 
liegen). Dieser hohe Prozentsatz an 
Wald weist diesem nicht nur eine be
sondere Rolle im Wirlsmaftsleben zu, 
sondern ist besonders in frtiherer Zeit 
fUr das Verkehrswesen und die Besied
lung wesentlich mitbestimmend gewe
sen. Die hohe Zahl von Wiistungen 
(5. 39-49), die meist der Wald wieder 
verschlungen hat, ist dafilr marakte
ristism und hatte ein Eingehen auf die 
Rodungsepochen des MHtelalters, ihre 
Grlinde und Auswirkungen verlangt. 

Oer Hauptwert der Publikation steekt 
im Abdruek der Katastervorbeschrei
bungen der einzelnen Orte (5. 204 bis 
41.7) aus der Zeit von 1.81.8--1.826. Diese 
sind bis zu 53 Paragraphen aufgeglie
dert und geben Uber geographische und 
geologisme, politisdte und kirchenrecht
lidte, besitz- und wirtschaftliche Ver
haltnisse der Gemeinden Auskunft. Von 
besonderer Bedeutung sind dabei die 
genauen Grenzbeschreibungen mit zahl
reidten, z. T. bereits ausgegangenen 
Forst- und Flurnamen. 

Die Behandlung der Neuzeit, die den 
Vf. als f1eiBigen Chronisten ausweist, 
wird erst filr zukiinftige Leser von Be
deutung werden. Nur glauben wir, daB 
die Darstellung des allgemeinen Kriegs
geschehen, besonders cler ietzten Kriegs
women und -tage, weit iiber den Rah
men einer Amtsgesdtichte hinausgeht, 
weil es nur an einzelnen, wenigen Punk
ten die Gemeinden des Amtes direkt 
betrifft. Uncl das allein ware hier ange
bramt gewesen. 

So hat das ehemalige Amt Landed< 
ein neues Buch, nur kann man sim dem 
Eindruek nicht verschlieBen, daB trolz 
seines Umfanges und der darin gebote
nen Fiille des Materials wesentliche, 
gerade das Amt in seiner Gesamtheit 
betreffende Bereiche nicht zur Darstel-
lung kamen. E s .. .. ware zu wun-
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schen, daB man sich in Zu
kunft bei lihnlichen geplan
ten Unternehmungen viel
Ieicht des Rates des Hes
sischen Landesamtes fUr ge
schichtliche Landeskunde 
in Marhurg bedienen moch
te, damit die fUr solche 
Vorhaben erfreulicherweise 
doch immer wieder zur Ver
fiigung gestellten Mittet 
auch den rechten histori
schen Ertrag bringen. 

Waldemar Kiither 

Got t f r j e d H e j n t z e: Land
sdtaftsrahmenplan Naturpark Meifl
ner - Kaufunger Wald. Institut fur 
Naturschutz, Darmstadt (= Scnrif
tel1reihe VIII 4). 1966. Hg. vom 
Zweckverband Naturpark MeiJIner -
Kaufunger Watd, Witzenhausen, 115 
S. MU 51 Abb., )1 TabelIen und 
:16 Karten. Lw. OM 35,-. 

Mit def Herausgabe dieses in Wort und 
Bild wertvollen Bumes hat der in Wit
zen h a use n bestehende Zwetkver
band "Naturpark MeiBner - Kaufunger 
WaldH eine umfassende landschaftsun
tersumung im Sinne des dringend zu 
fordernden Naturparkgedankens vorge
legt. Diplomgartner Got t f r i e d 
H e i n t z e, Oarmstadt, hat sich mit 
einem Stab von Mitarbeitem fUr die 
homst instruktiven Karten, die Anord
nung der Bebilderung und den Textteil 
ein bleibendes Verdienst erworben. Ob
wohl die Sicherung einer gesunden 
Wohn- und Erholungslandschaft (Griiner 
Plan von der Mainau) angesichts der 
Rasanz des technismen Fortsmritts in 
jedem Jahr eine sHirkere, lebensnotwen
dige Bedeutung erlangt, lassen die a11-
gemeinen Bestrebungen fUr den Natur
parkgedanken hier und da arg zu wiin
schen Ubrig. Soweit man sehen kann, 
werden die in dem Werke beschriebenen 
Planungen von den Gemeinden des Ge-
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bietes MeiBner - Kaufunger Wald ver
sUindnisvoIl aufgenommen und verwirk
Hcht. Davon kann sich jeder Uberzeu
gen, der einmal in MuSe diese geseg
nete Landsmaft aufgesudtt hat. In der 
Ruhe der Umgebung wird ihm am 
Rande aber zugleich die Unruhe der gro
Ben Welt smmerzHch bewuBt, wenn er 
an der Zonengrenze die zerstorte Werra
brUcke bei lindewerra vor Augen hat. 

Es ist Landrat W i I h e I m B r U -
b a ch, Witzenhausen, sehr fUr seine 
vieIHiltigen BemUhungen urn die Her
ausgabe des Bumes zu danken. Wir 
konnen nur hoffen und wUnschen, daB 
die VorsteIlungen, die diesem Land
schaftsplan zu Grunde liegen, namlich 
den Erholungs- und Ausflugsverkehr 
und den Landschafts- und Heimat
sdlUtzgedanken mitejnander in Einklang 
zu bringen, mit alIgemeiner Unterstiit
zung in absehbarer Zeit feste Gestalt 
annehmen momten. 

Gemeinden und Schuien, Volksbil
dungswerke und kulturell tatige Orga
nisationen soli ten sich gewinnbringend 
dieser Arbeitshilfe bedienen. Feriengaste 
wie Einheimische des MeiBnergebietes 
und des Kaufunger Waldes werden den 
Band gem zur Hand nehmen und daraus 
Anregungen schopfen. 

Kurt GUnther 

Die t e r W e i gel: Furst, Stiinde 
und Verfassung im fruhen 19. lahr
hundert. Studien zur f.ntstehung der 
Verfassun8surkunden VDn 1814 und 
1.81.6 des Furstentums Waldedc (= 
Band 59 (:1967) der GeschjdJtsbliitter 
fur Waldeck). Korbach 1968. 197 S. 
Mit '4 Abbildungen (Tafeln), brosch. 
DM 15,-. 

Mit Remt weist der in Korbach behei
matete Verfasser dieser Dissertation 
der Rechts- und Staatswissensmaftlichen 
Fakultat der Christian-Albrechts-Univer
sitat in Kiel im Vorwort darauf hin, daB 
die Geschichte der Verfassungsentwick-
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lung in den deutschen Kleinstaaten, die 
bekanntlich die ersten Verfassungswerke 
in Deutschland im Anfang des 19. Jh. 
geschaffen haben, stiefmUtterlich behan
dell werden. Die Verfassung des FUr
stentems Waldeck vom 28. Januar 1814 
steht am Beginn dieser 5chopfungen. 

Nach einer griindlichen Untersuchung 
der einzelnen Entwicklungsphasen faBt 
der Vf. das Ergebnis seiner Arbeit, die 
sich in erster Linie auf die Akten des 
5taatsarmivs Marburg/Lahn stUtzt, in 
kurzen Leitsatzen zusammen (5. 134). 
Er steUt fest: Der Verfassungskampf in 
Waldedc: gestaltet sich infolge des Feh
lens einer Ubergeordneten Gerichtsin
stanz zu einem Machtkampf, in den der 
Freiherr v 0 m 5 t e i n personlich ein
greift und zu Gunsten der Landstande 
gegen den FUrsten entscheidet. Wie fast 
Uberall in Deutschland, so auch in Wal
deck: Das Verfassungswerk endet mit 
dem Landesvertrag des FUrstentums 
Waldeck in einem KompromiS. Das Volk 
ist weithin unbeteiligt, ein plOtzlicher 
Qbergang zum modern en Verfassungs-
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staat findet nicht statt (was auch wohl 
kaum zu erwarten war). 

Die wkhtigsten Verhandlungsvorgan
ge und der Briefwechsel zwischen dem 
Reichsfreiherrn vom Stein und dem 
FUrsten Georg Heinrich zu Waldeck und 
Pyrmont sind in einem Anhang gesondert 
beigegeben (5. 135-186). Quellen- und 
Literaturhinweise sowie Register, die 
eine schneIle Orientierung ermoglichen, 
beweisen die 50rgfalt, mit der der Vf. 
zu Werke gegangen ist. Zweierlei ist 
dem Rezensenten aufgefallen: erstens 
mUSte es im Untertitel wohl rich tiger 
heiBen N Verfassungsurkunden des FUr
stentums Waldedc: von 18:14 und 1816" 
staU H Verfassungsurkunden von 1.814 und 
1816 des FUrstentums Waldedc:"; zwei
tens ware eine historische Karte des 
FUrstentums Waldedc: am Platze gewe
sen. 

Kurz gesagt: eine ebenso beach tens
wie dankenswerte Veroffentlichung des' 
Waldeckischen Geschichtsvereins, die 
sich wUrdig an ihre Vorganger an
smlieBt. Kurt GUnther 

ALLGEMEINE GESCHICHTE 

Ha n 5 Pat z e : Die Entstehung der 
Landesherrschaft in Thuringen . .2. Teil. 
(= Mitteldeutsche Forschungen, hrsg. 
van R. Olesch, W. Schlesinger, L. E. 
Schmitt, 22). K61n-Graz, B6hlau_Ver_ 
log. 1962. XVI und 692 5., 36 stodt
plane, 2 Stammtafeln, .2 Faltkarte. 
DM 68,-. 

Angesichts der vielfaItigen engen Bezie
hungen zwischen ThUringen und Hessen 
ist das Thema des bisher zur Haifte vor
Iiegenden Werkes fUr die hessisme Ge
smichtsforschung von besonderem Inter
esse '. Der umfangreime Band beginnt 

mit einem zusammenfassenden Abschnitt 
Uber die altere Entwicklung ThUringens 
vom Untergang des frUhgesmimtlichen, 
erheblim Uber das spatere 5tammesgebiet 
hinausreichenden thUringismen Konigs
reims bis etwa zur Mitte des 11. Jahr
hunderts (5. 1-142). Er bringt einen 
Oberhlick Uber die landsmaftliche Auf
gliederung, die altere Besiedlung und 
einige der wimtigsten alten StraBenzUge 
sowie Uher die allgemeine politische Ent
wicklung ThUringens im frankischen 
Reich und in der Zeit der Ottonen unter 
BerUcksichtigung der alteingesessenen 
Grafengesmlechter. Das Missionswerk 

1 Wilhelm Niemeyer hatte elne Belprechung beabllchtigt, lie ledoch nicht mehr aUlfOhren kOnnen. 
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und die spatere wirtsroaftliche und kul
turelle Tatigkeit def hessismen Kloster 
Fulda und Hersfeld wird ebenso be rUck
sichtigt wie die zwar kurze, aber darum 
nicht bedeutungslose Episode def Konra
diner, deren politisches Erbe durch die 
Ottonen in gewisser Hinsicht aufgenom
men und gewissermaBen in umgekehrter 
Richtung weiter verfolgt wurde. Dem 
wichtigsten Nadtfolger dieser Miichte, 
dem ErzsHft Mainz, das fUr geraume Zeit 
eine flihrende StelIung in beiden tandern 
erringen konnte, ist verhaltnismaBig we
nig Platz eingedlumt, dom wird dies 
vielleicht in dem fUr spater angekiindig
ten zweiten Teil nachgeholt werden. Eine 
Zusammenstellung des Fuldaer Besitzes 
in ThUringen bis zum Beginn des 10. Jahr
hunderts (5. 569 H.) wird auch hessischen 
Forschern niitzliche Dienste leisten kon· 
nen. 

Mit der Entwiddung der thiiringischen 
Landgrafengewalt nach dem Auftreten 
der Ludowinger bis zur Mitte des 1;. Jahr
hundert (dem Tode Heinrich Raspes IV. 
:1247) ist der Hauptteil des vorliegenden 
Bandes ausgefiillt. Er behandelt zunachst 
die politische Geschichte des ludowingi
schen Landgrafenhauses (5. 14;-299) 
und anschlieBend die Verfassungsver
haltnisse der neuen thiiringischen Land
grafschaft (5. 299-568). Die ungewohn
lich giinstige Oberlieferung in der zeitge
nossischen, durch verhliltnismaBig reich
haltige Urkunden- und Briefzeugnisse zu 
erganzenden Geschichtsschreibung er
mBglicht es, den fast ununterbrochenen 
Aufstieg dieses vielseitig begabten main
frankischen Adelsgeschlechts ausfiihrlim 
zu schildern und damit zugleich das viel
fach verschlungene und wechselvolle Ver
haltnis von Reichs- und Landespolitik an 
einem besonders instruktiven Beispiel 
genauer zu verfolgen. Auch die handeln
den Personen treten vor allem in der spa
teren Stauferzeit immer deutlicher her
vor; besonders aufschluBreich und iiber
zeugend erscheint das von Patze ent
worfene Charakterbild des letzten ludo
wingischen Landgrafen, des Gegenkonigs 
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Heinrich Raspe mit seiner weitverzweig
ten, in sorgfaltige abwagende Quellen
analyse durchleuchteten Tatigkeit. 

Bei der verfassungsgesdtichtlichen Un
tersuchung der zwar noch unfertig hinter
lassenen, aber doch schon in ihren Grund_ 
ziigen erkennbaren Landesherrschaft 
wird die Ausbildung des Landgrafenamts 
seit der Zeit Lothars Ill. im AnschluB an 
die friihere Forschung verfolgt und als 
HKompromiB der vizekoniglichen Macht
fiille eines Herzogs und den Rechten 
eines normal en GrafenH (5. 550) gekenn
zeichnet. Patze vermutet iiberzeugend, 
daB von der Einrichtung einer vollslan
digcn Herzogsgewalt unter anderem we
gcn des zu erwartenden Widerstandes der 
einheimismen Grafengeschlechter abge
schen wurde - und wahrscheinlich auch, 
wie man wohl hinzufiigen kann, mit 
Riicksicht auf die ErzbischOfe von Mainz, 
die damaIs mindestens zu den bedeutcnd
sten Machten in Thiiringen gehorten und 
deren alte Freundschaft mit den Ludo
wingern dann auch gerade beim Ausbau 
der neu errungenen Stellung zu erlOschen 
begann. Ein wichtiges friihes Element der 
Landgrafengewalt sieht auch Patze in def 
Gerichtsbefugnis, die spater auf der 
Grundlage des obersten, zenlral gelege
nen Landgerichts in Mittelhausen (bei 
Erfurt) weiter ausgebildet und in be
grenztem Umfang auf den groBten Teil 
Thiiringens ausgedehnt werden konnte; 
bei der Frage nach der Aufgabe der 
Landfriedenswahrung und ihrer Bedeu
tung beim Aufbau dieser Gerichtsbarkeit 
auBert er sich skeptisdter, als mir unbe
dingt notwendig erscheint. DaB die 
eigentliche Landesherrsc:haft der Ludo
winger auf ihr noch keineswegs zusarn
menhangendes, sondern in ungleich gro
Ben Gebietsstiicken von der 5aale bis zur 
Lahn verstreutes Territorium beschrankt 
blieb, wird bei der Untersuchung der ein
zelnen Verfassungselemente eingehend 
beriicksichtigt. Ausfiihrlidt behandelt 
werden namentlich die Ministeralitat und 
die Vasallen des Landgrafenhauses, die 
Klostervogteien und die landgraflichen 
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Stadlgriindungen sowie die territoriale 
Gerichtsbarkeit und die AnHinge der lan
desherrlimen Verwaltung mit Einsmlu8 
des Steuerwesens. Hierbei werden jeweils 
die hessismen Besitzungen im AnschluB 
an die thUringismen berUcksimtigt, wobei 
die Forschungslage allerdings nom nimt 
Uberall einen Vergleim oder die AufspU
rung engerer Beziehungen zwismen bei
den gestattet. Im Ganzen gesehen rech
net Patze fUr die Spatzeit der Ludowin
ger mit einer smon remt weit vorgeschrit_ 
tenen, aus den Quellen freilim nicht ganz 
eindeutig zu erkennenden verfassungs
remtlimen Einbeziehung der hessismen 
Gebietsteile in den Gesamtbereich der 
Landgrafsmaft. Als erwiinschte Zugaben 
sind erganzende AusfUhrungen Uber das 
smon verhaltnisma8ig entwickeIte ludo
wingisme Kanzleiwesen sowie iiber Wap
pen, Siegel und Miinzen ebensosehr un
ter dem thematismen Gesimlspunkt wie 
aum unabhangig davon zu nennen. Mit 
einer Karte Uber den Herrsmaftsbereim 
der Landgrafen bis 1247, mit zwei Stamm
tafeln und mit 36 Stadtplanen zur Erlau
terung der im Text gegebenen topo-gra
phischen AusfUhrungen (davon allein 
22 aus Hessen) wird der vorliegende 
Band abgeschlossen. Es Iiegt auf der 
Hand, daB bei dem Umfang des Stoffes 
und der FiiIle der angeschnittenen, nicht 
iiberall gleichmaRig zu behandelnden 
Fragen gelegentlich Nuancen in der Auf
fassung wie in der Beurteilung der De
tails entstehen werden 2. Doch fallt dies 
gegenUber der Gesamtleistung nicht son
derlich erschwerend ins Gewimt. Der 
Verfasser, der im ostthUringischen Raume 
begonnen hatte und sich erst allmahlim 
und unter mancherlei Schwierigkeiten in 
die fUr ihn neuen westthUringischen und 
hessischen Verhaltnisse einarbeiten muB
le, hat mit dieser Arbeit auch der hessi
schen Forschung einen willkommenen 
Dienst erwiesen und viele Aruegungen 
vermittelt. Es ware sehr zu begriiBen, 
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wenn es ihm gelingen wUrde, das Werk 
zu einem baldigen Abschlu8 zu bringen. 

CJaus Cramer 

F r i t z V e r den h a I v en: Alte 
Mape, Munzen und Gewiente aus 
dem deutschen Sprachgebiet. Neu
stadt a. d. Aisch. Degener & Co. 
'-968. 54 S. Kart. DM 6,50. 

In erster Linie fijr den Gebrauch durch 
Familien- und Lokalforscher hat Verf. 
seine handliche ZusammensteIlung (5. 3) 
gedacht. In der Einleitung (Zur Erliiute
rung) geht er auf die bunte Vielfalt der 
MaBe und Gewichte ein und beschaftigt 
sim dann ausfUhrlich mit der Kaufkraft 
der alien Geldsorten. Eine dreiseitige 
Obersicht der Lohne und Preise in ver
schiedenen deutschen Landschaften (mit 
5chwerpunkt im Norden) von 1250 bis 
1793 (davor nur einmal 900, danach 
einmal 1857) 5011 dem Benutzer helfen, 
sim eine Vorstellung vom Geldwert zu 
mamen. VernUnftigerweise hat Verf. im 
Hauptteil darauf verzimtet, alte MUnzen 
usw. in heutiger Wiihrung wiederzuge
ben. Hingegen sind MaBe und Gewichte 
fast durdtweg in das metrische System 
umgeredtnet. MerkwUrdigerweise weiR 
Verf. zwar von der Umstellung der alten 
Gewichte und MaBe im 19. Jahrhundert 
(endgilltig 1872), halt es aber anschei
nend filr unnotig, auf die EinfUhrung 
der Reimswahrung einzugehen. Man 
sucht vergeblich einen Hinweis darauf, 
da8 das Gesetz belr. die Auspriigung 
von ReichsgoldmUnzen vom 4. 12. 1871, 
das MUnzgesetz vom 9. 7. 1873 und 
mehrere BundesratsbesmlUsse von 1874 
bis 1878 alle alten Milnzen und Wiihrun
gen zugunsten der Mark zu 100 Pfennig 
au8er Kraft setzten. 5elbst unter dem 
Stichwort M ark findet man die Reims
mark nicht. Das MUnzgesetz und die 
spateren Gesetze geben Ubrigens die 

2 El darf hlerzu auf melne frtlheren AusfOhrungen im H'1llild1'1n Jahrbuc:h fOr Landu$jeld1icMe Bd. 13 
(1963), S. I3S7-34S verwiuen werden. 
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Relationen zwisch.en Reich.s- und Lan
deswahrungen an. Alles dies h.litte Verf., 
wenn schan nicht in def LiteratuT, so 
dam wenigstens im Reichsgesetzblatt 
finden konnen. Er biltet "urn Nachskht, 
daB der Raum stidlidl des Mains in Hin
blick auf die lokalen MaSe und Ge
wichte schwamer beriicksichtigt warden 
ist als die nordlichen LandschaftenN und 
beeuft sich auf den Mangel an Quellen
material. Indessen beginnt diese Be
schrankung schan am Norclrand cler Mit
telgebirge und mamt keineswegs bei 10-
kalen Gewkhten und MaSen halt. Ein 
Slick in das;8 Tilel umfassende Literatur
verzeidmis verral, daB Vetf. skh ausfiihr
lit her nUT mil dem norddeutschen Raurn 
einschlieBlim des Rheinlands beschliftigt 
hat, wobei Uppe und Schaumburg-Lippe 
aIs besondere Forschungsanliegen neben 
PreuBen und den welfischen Uindern 
hervortreten. FUr He s s e n wird nicht 
ein einziges Spezialwerk genannt, nicht 
einmal die wichtige Arbeit von R. 
K r a use (Umredmung der im ehema
ligen GroBherzogtum Hessen vor 1817 
gebrauchten OrtsmaBe in das metrische 
System, 1956). ebensowenig entspre
chende Arbeiten fUr Kurhessen. Man 
vergleiche die Bibliographie von K. E. 
o e m and t (Bd. 1, S. 688 f. fUr MaBe 
und Gewichte, Bd. 2, S. 726 H. fUr 
Miinzen usw.). Uberhaupt ist die lite
raturauswahl vollig unzureichend. Verf. 
scheint nicht einmal das Worterbuch 
der MUnzkunde von Fr. F r hr. v 0 n 
S c h rot t e r (1930) (vgl. ansonsten 
jetzt 0 a h I m ann - W a i t z, Quellen
kunde der deutschen Geschichte, 10. Auf
Jage, 7. Lf. 1968, Abschn. 22) zu kennen. 
Die stattdessen herangezogenen Werke 
sind z. T. tangst veraltet. Sogar das 
dreibandige Oudenlexikon muB herhal
ten, warum nicht wenigstens der groBe 
Brockhaus? 

Oer eigentliche Text (S. 17-54) bringt 
die Begriffe in alphabetismer Folge, z. T. 
mil iangeren historischen Erlauterungen, 
die jedoch meist fehlcn. Jahresangaben 
sind selten. Die Erklarungen und Oaten 
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sind dermaBen oft ungenau, fehlerhaft 
oder schlechthin falsch, daB Rezensent 
am liebsten auf Aufzlihlungen verzich
tete. Hier nur einige Beispiele: 

Oer gute Groschen kommt nur im Ab
kUrzungsverzeichnis vor. Verf. scheint 
nicht zu wissen, daB er eine besondere 
MUnze war, nlimlich der FUrstengro
schen. Die Identitlit von Albus und 
WeiBpfennig erflihrt man nur bei dem 
ietzteren Wort. DaB Beemsch der Boh
mische oder Prager Groschen ist, ist Ver
fasser offenbar unbekannt. Von den 
franzosischen Ma Ben, Gewichten und 
MUnzen, die wlihrend der napoleoni
schen Ara in weiten Teilen Deutschlands 
galten, entdeckt man einsam und allein 
nur den Centime, ohne zu erfahren, daB 
er ein Hunderstel des Franc darstellt. Der 
Zusatz (Westfalen ab 1808) fiihrt in die 
Irre, handelt es sich doch urn Jeromes 
Konigreich Westphalen mit der Haupt
stadt Kassel. Den leser dUrfte es in
teressiercn, warum der Gulden Flaren 
hieB. Zu Helier vermerkt Verf., er stam
me aus Hall am Kocher. Ob er wohl 
schon gehort hat, daB diese Stadt heute 
Schwabisch Hall heiBt? Die ErIaute
rungen zu Hufe sind zumindest unge
nau. Oer als Zeuge bemiihte Staats
archivrat F ran zEn gel ist letztes 
Jahr nam vieljahriger Tatigkeit aIs Ar
chivdirektor in Biichburg gestorben. Bei 
loch muB auf Tagewerk und Morgen 
verwiesen werden. Ein kurhessismer 
Malter umfaBte nicht 4 Viertel oder 64 
Metzen, sondern 1 Viertel bzw. 16 (-24) 
Metzen, daher aum nicht 642,95 Liter, 
sondern 160-200. Mansus ist in spa
terer Zeit im allgemeinen mit H u f e 
identisch bzw. die lateinisme Form da
fUr. Oer Mariengroschen war 
keineswegs in Deutschland allgemein 
verbreitet. Zuerst 1503 in G 0 5 1 a r ge
pragt, hat er sich in der Hauptsach~. auf 
den niedersachsismen Raum besduankt. 
Die Mark hat nicht das Pfund als Ge
wichts- und Munzma!1 so gut wie gll"Z 
verdrangt. In weiten Teilen Deutsm
lands (z. B. auch Hessen) war eher das 
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Gegenteil der Fall. DaB die Mark in 
vielen Gebieten spater lediglich eine 
Redmungseinheit gewesen ist, bleibt un
erwahnt. Dasselbe gilt iibrigens auch 
fUr den Schilling, der grob vereinfa
chend als deutsche Scheidemunze seit 
dem Mittelalter bezeichnet wird. Ein 
Schilling zu 1.2 Pfennig war beispiels
weise in Hessen eine Rechnungseinheit. 
Es gab einen Schilling Pfennige (zwolf 
Pfennig) oder einen Schilling Helier 
(1.2 Helier bzw. 6 Pfennig). Entsprechend 
war es mit dem Pfund Pfennige und 
Pfund HelIer. Das aIJes bleibt in dem 
Bum ungesagt oder unklar. Das einzige, 
was man erfahrt, ist, daB das Pfund 
eine MUnze (bzw. MUnzeinheit) sei, 
namlich 1 Pfund Pfennige = 240 Pfen
nige (nur Zahlgrope, die nie ausge
priigt wurde). Wenn ein Begriff nur als 
Rechenwert vorkommt, darf man ihn 
nicht als MUnzeinheil bezeichnen. Was 
ist Uberhaupt eine MUnzeinheit? Meint 
Verf. nicht eher eine Wahrungseinheit? 
Und was 5011 Rechnungsmunze (5. 39) 
bedeuten? Der Ort(sgulden) war keine 
MUnze oder Miinzeinheit, sondern eben
falls lediglich ein Rechenbegriff von 
einem Viertelgulden. Stattdessen nahm 
man GeldstUcke mil Pfennig oder Gro
schenwerten usw. 

Mesten und Metzen sind ebenso wie 
Sechter und Sester (in Oberhessen auch 
Selter) nur mundartliche Abweidmngen 
desselben Wortes. AIs FlachenmaB ent
sprach die Meste, zumindest im Mar
burger Raum, nicht einem, sondern 
1/. Morgen. Plappert und Blaffert sind 
zwei vollig verschiedene MUnzen, wovon 
letztere (was Verf. nimt erwahnt) im 
norddeutschen Raum vorkam. Eine all
gemeine GroBe der Quadratrute fUr 
Deutschland gab es simerlim nimt. Statt 
Radderalbus muB es richtig Rader- oder 
Raderalbus heiBen. Wie es zu diesem 
Wort kommt, ist Verf. offenbar unklar. 
Diese Miinze hatte ihren Namen von 
dem auf sie gepragten Kurmainzer Rad, 
die Bezeidmung Rheinland ist also un
genau. Der Rappen, schon im 14. Jahr-
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hundert auftaumend, gait zeitweise auch 
in Teilen des deutscnen SUdwesten 
(Breisgau, ElsaB usw.), Ubrigens heute 
noch in der Schweiz. Auf den Scheffel 
gingen in Hessen (-Kassel) nicht 8, son
dern 4-6 Metzen. Turnes und Turnose 
gehoren zusammen in einen Artikel. Die 
Turnose hatte urn 1,500 im Gebiet um 
Marburg einen Wert von 10 Pfennigen. 
Ein Viertel war, zumindest in Rhein
hessen, 1/. Morgen. 

Es fehlen neben vielen anderen K a m -
mer g u Id en, Mot t (l{. MaIter), 
R i e 5 und Z e chi ne. Die Ublichen 
AbkUrzungen, z. B. d. fUr Pfennig, fl. 
fUr Gulden, hatten im Alphabet beson
ders aufgeworfen werden sollen, denn 
oft sucht der Heimatforscher die Erklli
rung hierfiir als erstes. Die Verande
rungen der Relationen werden nur sel
ten deutlich. Der Gulden beispielsweise 
war in Hessen erst 24, dann 26, 28, 30, 
32 Albus usw. wert. Weitere Aufzah
lungen - sie wtirden viele Seiten fiil
len - solIen dem Leser erspart werden. 
Dieses Bum ist ebenso gut gemeint wie 
schlecht gemacht. In vorliegender Form 
ware es besser nicht gedruckt worden. 

Albrecht Eckhardt 

Brucke und Mittler. Der 
Regierllngspriisident in 
K ass e l. 1867 - 1945 - :1.967. Her
ausgeber: Regierungspriisident Al
fred Schneider, Kassel. Hof- und 
Waisenhaus-Budtdrudcerei, Kassel. 
1967. :1.26 S. Mit 14 Bildtafeln, :1.7 
Knrtenskizzen und graphiscnen Tn
bellen im Text. Brosch. 

Als das neue Regierungsgebaude in 
K ass e I im Dezember 1960 eingeweiht 
wurde, erschien als Festschrift im Auf
trage des damaligen Regierungsprasi
denten Dr. F r i t z Hoc h die umfas
sende Darstellung K u r t DUi fer 5 

Die Regierung in Kassel, vornehmlidt im 
1.9. und 20. lahrhundert. Diese exakt 
wissensmaftlich fundierte Arbeit konnte 
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entspredtend ihrer Konzeption die Nach
kriegsjahre seit 1945 nicht in gebUhren
dem Umfang und in der gebotenen 
Tiefe wiirdigen. Es ist deshalb auBer
ordentlkh zu begriiBen, daB Regierungs
priisident A 1 f r e cl 5 c h n e i cl e r 
nunmehr aus AnlaB des hundertjahrigen 
Bestehens def Regierung in Kassel als 
notwendigen Erganzungsband zum 
Werke Diilfers die Geschichte def Jah
re 1.945 bis 1967 hat veroffentlichen 
lassen, die zugleich Rechensmaft ober 
die geleistete Arbeit ablegt. Wet die 
sachlidten Berichte def einzelnen Abtei
lungen der Regierung aufmerksam 5tU

diert, erkennt mU groBer Befriedigung, 
daB in den letzten 22 Jahren aus chao
tismen ZusUinden ein Aufbau vcr sim 
gegangen ist, def in der Gesamtgeschich
te def Regierung in Kassel ohne Beispiel 
dasteht, aum wenn man sim liber die 
gUnstigen Umstande in manmen Ent
wicklungsphasen dieses Zeitabsmnitts 
im klaren ist. Die Bilder 1 bis 6 unter
streichen den Wert der leistung nach
drliddich. 

Die Verworrenheit der hoffnungslo
sen Jahre 1945-46 wird deutlich aufge
wiesen in dem Oberblick, den F r i t z 
Hoc hunter dem THel Dankbares Er
innern beisteuert. Dieser f1lissige Bericht 
offenbart die Unsumme der ersten Ver
waltungsarbeiten, die unter unmaglich 
erscheinenden Bedingungen wahrend der 
frlihen amerikanismen Besatzungsperio
de geleistet worden ist. Was der ehe
malige Prasident liber die ersten Auf
baujahre erzahlt, besitzt liber die bloSe 
Information hinaus dokumentarismen 
Wed, weil Protokolle, Aktennotizen und 
sanstige Unterlagen dieser kritischen 
Phase zum groBen Teil aus Varsichts
grUnden vernichtet warden sind. 

Die 5mrift smlieBt mit dem beam
tenswerten, namdenklimen Beitrag van 
A If red 5 c h n e i d e r liber das Pro
blem Venoaltung und Burokratie. Wer 
klinftig das Bum van Kurt D li I fer 
zur Hand nimmt, wird van seIbst nam 
der Fartsetzung Brucke und MUtler grei-
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fen, um Antwarten auf Fragen der ge
genwartigen Entwicklung zu erhalten, 
die schon begannen hat, Geschichte zu 

• seln. Kurt Glinther 

F r i e d r i c h L u t g e: Gesdlichte 
der deutschen Agrarverfassung 
vom fruhen Mittelalter bis zurn :19, 
lahrhundert. Zweite enoeiterte und 
veriinderte Auf!. Stuttgart, Eugen 
Ulmer :1968. 323 S, Mit 7 Abb. und 
8 Bildtaf, (Deutsche Agrargeschichte 
Ill). Lw. DM 44,-. 

In seinem Forschungsberimt "Deutsche 
Agrargesmichte" hat W. A. Eck h a r d t 
im Band 74 (1.963), 5. 205 H, dieser Zeit
schrift unter anderen auch die erste 
Auflage van L.s Gesmichte der deut
smen Agrarverfassung bespramen und 
sich var aIlem mil der Periadisierung 
auseinandergesetzt. Bereits vier Jahre 
spater konnte L. eine verbesserte und 
urn mehr a!s 50 5eiten erweiterte Neu
auflage vorlegen, Er hie!t am Aufbau 
und damit aum an der periodismen Ein
teilung fest, baute aber aIIenthalben den 
Text und z, T. auch die Gliederung aus, 
berlicksichtigte die seit der Erstauflage 
erschienene literatur und arbeitete den 
literaturnachtrag jetzt ein. Rezensenten
wlinschen folgend, ist L. starker auf 
Osterreich eingegangen und hat sieben 
Abbildungen mit 5kizzen und Ober
sichtskarten beigefligt. Abbildung 2 

(5. 77) Die Streuung der Besitzungen 
der KlOster Lorsch, Fulda und Hersfeld 
urn 1250, dem Geschichtlimen Atlas van 
Hessen entnommen, wirkt durch die 
starke Verkleinerung etwas unliber
sichtlich und ist yallig falsch datiert. Urn 
1250 hatten die KlOster beileibe nicht 

• 
mehr diesen ausgedehnten Besitz, das 
gilt vor allem flir La r 5 ch. Der Verf. 
he it Ieider sein Werk nicht ]ange liber
Iebt. Im Sommer ist L., einer der flih
renden deutschen Wirtschafts- und 
Agrarhistariker, verstorben. 

Albredtt Eckhardt 



Buchbesprechungen 201 

HEIMAT. UNO ORTSGESCHICHTE 

Es geschah in Kassel von 
:1 900 b ish e u t e. Ein Buch von 
Wolf g a n g Her m s d 0 r f f. Eine 
Dokumentation mit aber :100 Eberth
Fotos. KasseI, ::1965. Schneider & We
ber. ::156 S. Skizzenbuchformat. Ln. 
%7,70 DM. 

F r i e d r i c h Her bar d t: Bilder 
aus dem alten Kassel. Hrsg. van Wolf
gang Po s chi. KasseI, ::1966. Drudc 
+ Verlag GmbH. ::120 S. Ln. 

Kassel einst und jetzt. 
Ein Bildbuch mit Beitriigen van R u -
do If Helm, Karl Kaltwas
s er, K u r t M i I t e, Zeichnungen 
von C h r i s t i a n Bey e r und Fo
tos von Hans-loachim Bar 0 n, 
Gunther Bee k er, Werner Lenge
m ann tmd Kt"t W. 1. Mu e 11 er, 
Kassel, ::1968. Schneider & Weber. 
::108 S. Skizzenbuchformat. Ln. 
::12,80 DM. 

Das erste der hier zu besprechenden 
Kassel-BUmer ist ein Dokumentenband, 
dessen einzigartiger Wert heute wahr
scheinlich noch nicht gerecht genug ein
gesmlitzt wird, weil es aus anderen 
Stlidten kaum Vergleichbares geben 
dUrfte. Oer Kasseler Fotograf Car 1 
E b e r t h war namlich nidlt allein 
serioser nHofphotographN, sondern auch 
einer der ersten namhaften deutsmen 
BiI-ireporter, die damit begannen, Tages
ereignisse lichtbildnerisch festzuhalten. 
Was er unter groRen technischen Schwie
rigkeiten ieistete, werden jUngere Fam
kollegen mit noch mehr Beifall bewun
dern, als die allzuoft sim am letzten 
Stand der Fototedmik orientierenden 
Laien. Die von Carl E b e r t h jun. re
produzierten Erganzungsfotos sind von 
gleich hoher Qualitat. Wolfgang 
Her m s d 0 r f f hat die einzigartigen 
Bilder kundig und liebevoll detailliert 

kommentierti sein Text vermittelt eine 
FUlle von Oaten und Anregungen fUr 
die Kasseler Stadtgesmichtsforschung 
kommender Jahrzehnte. 

Beschreibungen von Fotos aus dem al
ten Kassel, also Aufnahmen, die Uber
wiegend vor der Jahrhundertwende ent
standen, veroffentlimte der Journalist 
Friedrich Herbordt wlihrend der fUnfzi
ger Jahre in einerKasselerTageszeitung. 
Nam dem viel zu friihen Tode dieses 
profunden Kenners der Kasseler Kultur
geschimte steIIte Dr. Wo 1 f g a n g 
Po s chi .51 Bilder mit Herbordts Feu
illetons in Bumform zusammen. Es ist 
eine schone Erinnerung an Friedrim 
Herbordt und eine begriiBenswerte Be
reicherung unserer Kassel-Literatur. 

KasseI einst und jetzt ist kUrzlich zum 
vierten Male aufgelegt worden. Die 
Textautoren haben ihre Beitrage ver
voIIstlindigt, die Bildautoren neue, zum 
Teil remt wirkungsvoIIe Fotos geliefert. 
Der Verlag hat das von Einheimismen 
und Besumern der Sladt gem gekaufte 
Erinnerungsbum urn vier Farbtafeln er
weitert und nom anspremender ausge
stattet. Herfried Homburg 

Manfred Hausmann: Kas
sel, Portrat einer Stadt. Hannover, 
Fadceltriiger-Verlag Schmidt-Kuster 
GmbH, 1.965. 64 S. Mit 96 Kunst
drucktafeln, Lw. DM 24,80. 

Ein ctwas umfangreicherer Bildband 
Uber das moderne Kassel, der aum ein 
brei teres Publikum anspremen konnte i 

fehlte bisher. Der Fatkeltrager-Verlag 
versumt deshalb, im Rahmen seiner 
Stadtereihe (ersmienen sind Hannover, 
GosIar und HiIdesheim) diese LUtke zu 
smlieRen. 90 ausgezeichnete Fotografien 
bringen neben den bekannten Sehens
wUrdigkeiten in und um Kassel ein 
Bild der modemen Stadt der letzten 
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Jahre. Eine solche Auswahl zu treffen, 
ist simer nicht einfam, wenn man etwas 
Neues bringen und wiederholt Gebram
tes und Bekanntes neu sehen will. Doch 
ist def Versum remt gut gelungen. Nur 
wenige Bilder sind vielleicht nicht ganz 
gliicklidt ausgewahlt, und hei einigen 
hatte man sich etwas .. Staffage" ge
wtinsmt (beim Haus der Jugend z. S.). 
Besonders instruktiv sind die wieder
gegebenen luftaufnahmen. 

Die Frage, ob das "Portritt" gelungen 
ist, wird jeder, def Kassel kennt, anders 
beantworten, def eine dies, def andere 
jenes vermissen. Niemand wird jedoch 
bestreiten konnen, daB ein wesentlicher 
Zug verges5en wurde: Kassel ist auch 
Industriestadt! 

Den Text verfaBte M a n f red 
Hausmann. 

Wilhelm Engelbach 

Kassel in alten Bildern . 
:100 AnsidJten und Plane. Hrsg. und 
mit erlauternden Bildtexten und Re
gister (sic.) versehen von Fritz. L o
met s ch . Gedanken z.ur Stadtge
schichte von August M. 5 t r a u b, 
Vorwort von Leopold B i e r mer. 
Kassel, :1966. Friedrich Lometsch Ver
lag. 20 S. Text, 100 Bildtafeln, davo" 
18 farbig. Pappband, 24,- OM. 

Als "Funfzigsten Druck der Arche" legte 
Friedridt L 0 met s c h einen anspre
dtenden Band im selben Format wie 
Wilhelmshohe vor : Kassel i" alten Bil
dern. Oer Verleger, Herausgeber und 
Gestalter sidttcte und sammelte Jahr
zehnte Kupfer- und Stahlstiche, Litho
graphien, Xylographien, und Plane fur 
dieses Bach Unter den 82 sdtwarz-weiB 
und 18 vierfarbig wiedergegebenen Vor
lagen durfte ein gules Outzend seItener 
Bliitter sclbst mandten historism Beflis
senen und 5ammlern kaum bekannt ge
wesen sein. Obwohl die Folge nicht 
chronologisch angeordnet ist, vermittelt 
sie dom ein ansmauliches, anziehendes 
Kaleidaskop van der iiuBeren Atmo-
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sphare des alten Kassel. Leo p old 
B i e r mer, passionierter 5ammJer und 
Kenner alter Graphik hessismer Stiidte, 
leitet den Band werbend ein. A u g u s t 
M. 5 t r a u b sduieb dem Bildteil vor
angestellte Gedanken zur Stadtgeschich
le. Ein anderer Rezensent hat ihm zwar 
besmeinigt, daB in diesem "gesmicht
lichen Oberblick gesagt wird, was man 
wissen muB, urn zu verstehen, aus wel
mem Milieu heraus die Landgraflime 
Stadt erwachsen ist", dem Verfasser da
mit jedoch Unrecht lugefiigt. Kenner der 
Kasseler 5tadtgesdtichte werden na-:n 
der Lekture dieser Straubschen Gedan
ken eines zugestehen mussen: Oer Au
tor teilt hi er Ereignisse, Phanomene 
mit, die bisher Generationen von Histo
rikern verborgen geblieben waren. Ei
nige frappieren derart, daB sie zitjert 
werden mUssen. 

Der erste Lichtstrahl flWt im lahre 
9:1) auf ... Kassel ... , erfahren wir 
auf Seite 9. - Zur Anlage der Freiheit 
wird (5. 10) U. a. bemerkt : Die Stadt 
109 sich nun den Hang hinauf ... und 
Kassels Wasser fliepen aIle in die Fulda. 
Gleichlaufend stieg das Ansehen der 
hessischen Lnndgrafen . - Aus dem 
Satz: Die Landgrafen hatten schon 1.)84 
den Burgern eine Verfassung aufge
zwungen, die ihnen slimtliche Vorrechte 
sicherte, das Schicksal der Stadt hatle 
sich festgelegt ... soil der gutglaubige 
Leser wohJ erfahren, daB au8er dem 
historisch gesicherten Landgrafen Her
mann noch weitere, bisher im Verbor
genen gebliebene Landesherrn im Jahre 
l.384 in Kassel regierten7 Indes wird er 
ratseln mussen, wem die Verfassung 
samlliche Vorrechte sicherte, den BUr
gern oder den Landgrafen 7 ihnen! 
- Also wem7 - Weiter: Gleich die erste 
krdturelle Blute tallt mit der Regie
rungszeit Phi lip P s des G r 0 p
m ii. t i g e n (1509-1.567) zusammen und 
geht auf dessen selbstherrliche Entschei
dungen zurudc, wenn sie auch im Zeit
zuge lagen. Wem war dieser Zusam· 
menfall, d. h. doch wohl Niedergang, 
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bisher bekannt7 AlIerdings ist er kaum 
mit der wohl ebenfaIls nirnt ernsthaft 
zu untersurnenden Mitteilung 5traubs 
(5. 1.1.) zu vereinbaren, in K ass e I sei 
1527 eine Gelehrtenschule gegrundet 
worden, die rasdt Ansehen gewann. -
Ober L and g r a f Mo r i t z erHihrt 
der geduldige Leser u. a. (5. 1.2): Er 
woUte in Kassel Shakespeare im Origi
nal sehen. - Ferner: Er liebte die sdtone 
Einsamkeit des Habidttswaldes und ver
faflte fur sein Jagdsdtlofl dort oben ein 
wirklidt inniges lateinisdtes Gedidtt, 
durdl das man in sein Herz sdtauen 
kann. Aber zugleidt litt er unler Prunk
sudtt ... - Neues erfahren wir auch 
vom Landgrafen Karl (5.13): 
. . . mit einem S t a a t s s t rei c h 
ubernahm er 1.677 die Madtt. Landgraf 
Karl (1670-1.730) war der GlUdesfall 
aller Fursten in dies er Stadt. GlUde
licherweise fallt allf ih,1 audt die langste 
aller Regierungszeiten. - Mediziner in 
West und Ost diirften bei folgender 
HErkenntnis'" 5traubs stutzen, die er 
(5. 1.5) iiber Landgraf Fried
r i chI I. zum besten gibt: Dieser 
letzte Rokokofurst, er s tarb audt wie er 
gelebt hatte, am Schlagflufl bei der 
Tafel, -

Dieser Text, Uber den die Forschung 
und der historisch Interessierte Iachelnd 
hinwegsehen darf, ist trotzdem unschatz
bar wertvoll: er bleibt eine Fundgrube 
filr Stilbliitensammler. Der VerIag lie
fert HWiIhelmshohe" und HKasseI in 
aIten Bildem" einzeln oder in einem 
5chuber. Durch den iiberaus Iehrreichen 
BiI-:l.teil eignen sich beide Bande gut aIs 
Geschenk. 

Herfried Homburg 

W i I h e I m s h 0 he . Natur und For
mergeist in dem schonsfen Bergpark 
Europas. Alte Ansidtten und Pliine 
nebst einer Beschreibung von W. 
Do r i n g aus dem 7ahre 1804. Kas
sel, 1961.. Friedridt Lometsdt Verlag. 
36 S. Text, 70 Bildfafeln, davon 
7 farbige. Pappband, 19,80 DM. 
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Dieses Buch erweist, wie sehr die WiI
heImshohe in den vergangenen zwei 
Jahrhunderten immer wieder namhafte 
KiinstIer und kleinere Talente angelockt 
und gereizt hat, die einmaligen Wasser
spiele, Grotten, Tempel und groBeren 
Bauwerke oder die naturgegebenen 
5chonheiten des Bergparks mit Zeichen
stift, Pinsel und Palette einzufangen. 
F r i e d r i c h L 0 met 5 c h reprodu
zierte eine Auswahl der schonsten, stim
mungsvollsten gestochenen oder litho
graphierten Wilhelmshohe-Blatter und 
ste1lte der leider nicht chronologisch auf
gebauten, aber doch geschmackvollen 
Abfolge alter Ansichten J 0 h ann 
W i I h e I mOo r i n g s Beschreibung 
des Kurf. Landsitzes Wilhelmshohe ... 
voran. Die einzelnen sehr sauber ge
druckten Tafe!n im Format 300X21.0 mm 
sind jeweils unter oder neben dem BUd 
und in einem Register ausfiihrlich kom
mentiert worden. Dadurch wurde Wil
helmshohe, ein ebenso reizvoJIes wie 
kulturkundlich wertvolles Bildbuch. 

Herfried Homburg 

Rotenburg an der Fulda. 
Ein Kleinod im FuldataI. Hg. vom 
Magistrat der Stadt Rotenburg. :1968. 
Kart. m. farbigem Umschlag, 1.00 S., 
davon 20 S. Text, 80 S. Abb. DM 5,90. 

Im Geleitwort zu diesem ansprechenden 
Bildband schreibt BUrgermeister A d a m 
5 t e p h an: In unserer Zeit sind wir 
allzusehr versucilt und geneigt, nur das 
zu zeigen, was wir geschaffen haben, 
und wir vergessen, wo der Quell unse
rer KraIt liegt, und dafl es Gegenwart 
ohne Vergangenheit nicht gibt. Dieser 
wertvoIIe Grundgedanke historischer Er
kenntnis durchzieht in modemer Sichtt 
den Band. Kein Geringerer als Her
mann Claudius, der UrenkeI des 
".Wandsbeker Boten"', spricht eingangs 
das Lob Rotenburgs in gehaltvollen 
Versen aus. F r i e d r i c h K I e i s t 
hat das Gedicht vertont (5. 7). Dem 
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Oberblick Stadt und Landsdtaft Rote"
burg aus def Feder F r i e cl r i c h Her
z 0 g 5 folgt die Kurze Chronik der 
Stadt Rotenburg (5. 1411.5), und den 
AbsmluB des knapp bemessenen Text
teiIes bilden Allerlei Rotenburgische 
Merkwurdigkeiten aus alter und neuer 
Zeit (5. 1.6-20). Die Zusammenstellung 
besorgten K a r I T r i e 5 c h m ann 
und L u cl wig H ij n i g . Aus dem 
Bildnamweis entnimrnt man abet, daB 
der Band letztlich eine Gemeinsmafts
arbeit Rotenburger BUrger ist. 

Die verantwortlichen Bearbeiter Karl 
T r i e 5 C h m ann und Ludwig Ho
n i g haben absidttlich (und zum Vor
teil des Bildbandes) auf eine ausfjjhr
lime Darstellung def Stadtgeschimte vet
zimteti sie haben sim auf kurze An
deutungen und wenige Tatsachen be
schrankt. Wet abet die Grundziige der 
Historie jener sogenannten "Rotenbur
ger Quart", die von '1627 bis 1.834 als 
Landgrafsdtaft Hessen-Rotenburg eine 
merkwiirdige Autonomie besessen hat, 
genauer kennt, hatte sidt einen etwas 
ausfiihrlidteren gesdtidttlichen AbriS 
gewiinsdtt. Das mag nun einer kiinfti
gen Planung vorbehalten bleiben. Aus 
der Materialsammlung der Rotenburger 
Historiker haben wir gewilS nodt etwas 
erwarten diirfen. 

Der Bildband ist natiirlidt in erster 
Linie mil seinen iiber '160 zumeist aus
gezeidtneten (und gelegentlidt bunten) 
Fotos der Werbung zugedadtt. Er wird 
der Stadt und ihrer reizvollen Umge
bung ganz sidter neue Freunde gewin
nen. Er wird aber aum dem Besumer 
wie dem Eingesessenen A uge und Herz 
fUr die Geschichte Rotenburgs offnen, 
aum wenn ein Asthet an der typogra
phischen Gestaltung des Buches etwas 
aussetzen soUte. 

Es ist ein Vergniigen, diese .. Bild
wanderungH durch die fachwerkumrahm
ten StraBen einer alten Residenz unter 
so fachkundiger Fiihrung unternehmen 
zu diirfen . 

Kurt Giinther 

Buchbesprechungen 

K a r I Me e r s: Homberg 1.740 -
Die Einwohner und ihr Gewerbe. 
%965. 65 S. 

Nor b er t Se hie k : Homberg 
1748. Spezialbesenreibung der Stadl 
Homberg. 1966. Mit einer Karte. 
75 S. 

1 u 1 ius K" 0 e f e I : Die Familie 
Heister in Homberg im 18. 'ahr
hundert und ihre hessisdten Ahnen. 
1967. Mit 7 Abb. aut drei Tafeln. 
49 S. 

] u s t u sUI r i ch: Homberg in 
sturmbewegter Zeit (1.61.8 bis 1648). 
1.968. Mit 1.0 Zeiennungen und Abb. 
55 S. 

Hg. vom Zweigverein HomberglEfze 
des Vereins fur hessisdte Gesdtichte 
und Landeskunde. (= Homberger 
Hefte . Beilriige zur Heimatgeschichte 
und Familienkunde, 1.-4.) DM 3.50 
je Hefl. Masch.-Schr. vervielf. 

K a r I M e e r s hat bereits vor einigen 
Jahren mit seiner Arbeit uns einen in
teressan ten Einblitk in die Wirtschafts
und Sozialstruktur der Stadt Homberg 
vermittelt. Nor b e r t 5 chi c khat 
mit der Bearbeitung der Spezialbeschrei
bung von 1.748 unsere Vorstellungen er
ganzt und abgerundet. Hierbei verdient 
die von 0 5 k a r B rei din g gezeich
nete, der Vorlage von LeopoId aus dem 
Jahre 1.706 entnommene Karte ein be
sonderes Lob. J u I ius K n 0 e f e 1 hat 
die Reihe der Hefte mit einern fUr Hom
berg bedeutsamen Thema fortgesetzt. 
Er legt einen mil viel FleiB zusammen
getragenen genealogischen Beitrag zur 
Geschichte der Familie (von) He i s t e r 
vor, d . h. in erster Linie handelt es sich 
hier urn die Ahnentafel (in Listenform) 
von Elisabeth von Heister 
(1.832-1.91.6), Tochter des Rittmeisters 
Ado I p h v 0 n He i s t e r (1.80£-
1848). Im Mittelpunkt stehen die beiden 
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Generale Leo p old v 0 n He i s t e r 
(1.71.6-1.777) und Car 1 v 0 n He i
s t e r (1.757-1.81.6) sowie cler kurfiirst
lich-hessische 5taatsrat Be r n h a r cl v 0 n 
He i s t e r (1.755-1808). Die Tafel besHi
tigt die bekannte Tatsache der Versip
pung der hessischen Dienerfamilien, var 
allem im 1.6. bis 1.8. lh. Im Heft 4 be
schreibt schlieBlich in erzahlencler Form 
lustus Ultich die 5chicksale Hom
bergs wahrend des OteiBigjahrigen Krie
ges, vat allem die Belagerung des 5chJas
ses vam 18. bis 30. Januar 1.648. 

Die Hefte steIlen dem Zweigverein 
Hamberg mit seinen Uber 100 Mitglie
dern das beste Zeugnis aus. 0 t t a 
Ve s per , der rUhrige Vorsitzende, hat 
mil vie! 5chwung und unter groBen Op
fern im Zusammenwirken mil einer 
recht enetgischen Mitarbeitergruppe 
nicht nur ein vorbildliches Werk ge
schaffen, sandern auch das geschicht
liche Interesse der 5tadt und ihrer na
heren Umgebung wachgerufen. Es ist 
Uberaus erfreulich, daB der Zweigver
ein Homberg in seiner Arbeil van Be
horden und DienststeIlen tatkraftig un
terstUtzt wird . 

In Kiirze erscheint Heft 5 der ange
zeigten Reihe. Ocr Titel lautet: 600 
lahre Hospital zum Heiligen Geist in 
Homberg. 1;68-1.968. Bearbeiter is t 
E r i c h K a i s er, Hamberg. Man 
braucht dem Heft keine Empfehlung 
vorauszuschicken, der Leserkreis wartet 
bereits auf das Erscheinen. 

Kurt Giinther 

Hessische Ortsbeschreibungen, Heft 8. 
Kurt Gonnermann: Wo m
men 1747. Trautvetter & fischer 
Nachf., MarburglLahn und Witzen
hausen. 1.968. Brosch. 40 S. DM 4,80. 

Die Gemeinde Wo m men feierte vom 
14. bis 1.6. luni 1968 die 700. Wieder
kehr des lahres der erslen urkundlichen 
Erwahnung des Dorfes. Das war der 
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AnlaB zur Veroffentlichung der Ortsbe
schreibung aus clem lahre 1747. Beige
geben sind dem Heft ein Auszug aus 
der Lehnsspezifikation uber Haus und 
Dorf Wommen 1.752 (5. 26 f.), die Spe
zifikation der Hantierung und Gewerbe 
treibenden Personen im Dorf Wommen 
adelig Brindcischen Gerichts, Amts Son
tra (5. ;1 f.) und die Holzordnung der 
Gemeinde Wommen 1.720 (5. 34-;6), 
deren Original Baronin Margot v 0 n 
5 c hut z bar zur Verfiigung gestellt 
hat. Die Quellenpublikatian spricht wie 
ihre Vorganger fiir sich selbst. Oer Ver
fasser hat fast kommentarIos ein voll
standiges Kapitel der Ortsgeschichte aus 
dem 18. lh. nur mit HUfe der Akten 
ausgebreitet. Die Aufzahlung der 49 Ge
werbetreibenden bietet uns einen plasti
schen Einblick in das Leben der be
scheidenen dorflichen Wirtschaft jener 
Zeit. Was hier aufgezeigt wird, kann 
stellvertrctend filr andere hessische Oor
fer gel ten. Im iibrigen laBt sich an die
ser 5telle nur wiederholen, was bereits 
bei der Anzeige der Ortsbeschreibungen 
in Band 77/78 dec ZHG (1966/67) auf 
5. 243 anerkennend gesagt worden ist: 
eine Veroffentlichung, die Verfasset 
und Verlag gleichermaBen empfiehlt. 
Sie sallte andere 5tadte und Dorfer an
regen, diese Publikationsreihe durch 
Herausgabe i h r e r Ortsbeschreibun
gen zu vervollstandigen. 

Kurt Giinther 

W al t erG e r I and: Veckerha
gen zwischen Weser und Reinhards
wald. Die Geschid,te eines Weser
dorfes. 1965. Hg. von der Gemeinde
verwaltung Veckcrhagen, Kreis Hof
geismar. )1.4 S. Mit )2 Bildtafeln 
sowie 7 Zeichnungen und Skizzen im 
Text. Lw. DM 1.2,-. 

Das heute 2500 Einwohner zahlende 
Ve eke r hag en, jahrhundertelang 
eine der groBten Landgemeinden des 
Reinhardswaldes, hat mit dem neuen 
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Heimatbum endlim die ersehnte Chro
nik erhalten, die das Ergebnis einer 
langen ziihen FleiBarbeit des Verfassers 
ist. Diese vorangestellte Feststellung 
entwertet nicht die Mitarbeit zahlreicher 
BUrger Veckerhagens, die mil Einzel
berichten vertreten sind. Der Verfasser 
ist bemliht, alien gesellschaftlidten Zu
sammenschliissen Raum flir einen kur
zen Rechensmaftsberimt zu geben. Da
mil ist das Heimatbuch eine lehensnahe 
Bestandsaufnahme des Jahres '1965 ge
worden. 

Die gesc:hic:htlidte Darstelluns, in er
stee Linie das Week Wa I t erG e r -
I and 5 , nimmt den graBlen Raum 
ein (5. 7-1.98). Die Gegenwart beginnt 
mil dem Bericht liber die zahlreichen 
Heimatvertriebenen des Ortes, die hier 
seit 1945 ansassig geworden sind. Dann 
folgen viele Einzelheiten, die liber das 
Leben in der Gemeinde, in der Sdmle 
und in den Vereinen AufschluB geben. 
Darunter verzeichnen wir eine Aufnah
me der Hausinschriften und eine Biogra
phie des Veckcrhagener Heimatdichters 
B ern h a r d W i I h e I m , der mit 
dem Abdruck von (z. T. mundartlichen) 
Gedichten besonders gewlirdigt wird. Ein 
Literaturverzeichnis beschlieBt den 
Band, der im librigen mit Tabellen und 
statistischem Material anschaulich ver
sehen ist. 

Im geschichtlichen Teil sind von In
teresse der Abschnitt liber die Eis e n
h li t t e in Vaake und Veckerhagen, wo 
Landgraf Phi lip P d erG roB -
m li t i g e bekanntlich GeschUtze gieBen 
lieB und Denis Pap ins Dampfzylin
der im Jahre 1.699 hergestellt wurde, 
ferner die zeitgenossische Nachricht des 
Ortspfarrers Georg Edel F i s I e r liber 
den Siebenjahrigen Krieg im Ort und in 
der naheren Umgebung, das Kapitel 
liber den projektierten H a fen b a u , 
der 1.803 auf Einspruch der Stadt Karls
hafen unterblieben ist, die Anfange der 
Habichschen Farbenfabrik 
und der ausfiihrliche Bericht liber den 
zweimaligen vergeblichen Versuch Vek-
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kerhagens, 5 t a d t r e c h t e zu er
halten. 

Kritisch sei bemerkt, daB das Kapitel 
"Ve<:kerhagen und das Amt Gieselwer
der-Sababurg" von A. 0 e i B sachlich 
schwach fundiert ist, zumal kein Akten
und Urkundenmaterial benutzt worden 
ist. (Ein Amt "Gieselwerder-Sababurg" 
hat es im Ubrigen nie gegeben I). Die 
Geschichte der Familie von Stockhausen 
auf der Bra m bur gist fUr Vec:ker
hagen nicht von Bedeutung. Sie hatte 
klirzer gefaBt werden konnen. Das Li
teraturverzeichnis sollte die Tilel rirntig 
und vollstandig enthalten, aum wenn das 
Heimatbuch kein wissenschaftliches Werk 
sein will - und endlich entbehrt man 
sehr am SchluB des Bandes ein Namens
register. 

Aber diese Kritik ist unerheblidt. 
Entscheidend bleibt die Tatsache, daB 
der Vf. mit einer Anthologie von Ein
zelbildern es verstanden hat, der Ge
meinde ein Heimatbuch zu schenken, 
das ohne propagandistischen Aufwand 
den Weg in jedes Haus von Veckerha
gen und Vaake und zu alien Freunden 
dieser aufstrebenden Fremdenverkehrs
orte im Reinhardswald finden wird. 

Kurt Gtinther 

Can ton s 1 j 5 t e der Stadt Wit
zenhausen von 1.81.4. Hg. v. K a r 1 
A u g u s t f. c k h a r d t. VIII und 
465., kart. DM 8,-. 

Populationsregister der 
Stadt Witzenhausen van 1.809. Hg. v. 
K a r 1 A u g u s tEe k h a r d t. VI 
und 46 S., kart. DM 8,-. 

1.968. Selbstverlag des Deutschrecht
limen Archivs Witzenhausen, Wolfs
hecke 1. (= Germanenrechte Neue 
Falge. Deutsmrechtliches Archiv Hef
te 1.2 uod 1.3) 

Der Herausgeber hat die oeuesten Band
men dieser ergiebigen und wissen-
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smaftlich ebenso sorgfaltig wie kennt
nisreim gestalteten Smriftenreihe Dr. 
Paul Schulin und Otto Perst, 
dem kUrzlich verstorbenen verdienstvol
len Esmweger Historiker, in freund
smaftlimer Verbundenheit gewidmet. 
Er mamt uns hier zwei fUr die Gesmimte 
Witzenhausens im Anfang des 19. Jh. 
wimtige Quellen zuganglim. Wlihrend 
das Populationsregister von 1809 nur die 
Uber 18 Jahre alten Einwohner der Stadt 
auffUhrt (1384 Namen), bietet die Can
tonsliste, die zum Zwecke der Rekrutie
rung der fUr den Freiheilskampf von 
1813/15 bestimmten Soldaten angelegt 
worden war, mil zahlreimen Zusatzen 
einen Blick in das biirgerlime Alltagsleben 
Witzenhausens. Zugleich werden Besitz 
und Verschuldung mitgeteilt. So heiBt es 
z. B. unter Nr. 184: ]ustus De g e n
ha r d, geb. 1762, verh., 1 Tochter, 
1 Haus, 73/4 Adcer, Seiler, 400 Rthlr. ge
richtl. Schulden. Dessen sahne: 1) Hen
rich, geb. im Oct. 1776, ist in En g-
1 and zuruckgebliebeni 2) Conrad, geb. 
12. 2. 1793, Regiment Prinz Solms; 
3) Daniel, geb. im luny 1796, idem; 4) 
]acob, geb. 23. 10. 1798; 5) George, 
geb. im ]uni 1801i 6) Christian, geb. 
im Apr. 1810." 

Es ist deutlich, daB hier der genealo
gisch interessierte Historiker erfreut zu
greifen kann, aber darUber hinaus ist zu 
sagen, daB hervorragendes Material zur 
Sozial- und Wirtschaftsgeschimte Wit
zenhausens zur Verfiigung gestellt wird. 
SchlieBlich erkennt man, daB die Stadt im 
Anfang des 1.9. rh. keineswegs ein ver
traumtes kurhessisches Idyll gewesen ist, 
sondern durm ihre in Europa und Ober
see weilenden Sohne durmaus mil der 
groGen Welt in naher Beriihrung gestan
den hat. Diese Kontakte haben sich im 
Wagemut der wirtschaftlichen Entwick
lung des 1.9. rh. ohne Frage niederge
schlagen. 

Die den Heften beigegebenen Kom
mentare und Register zeigen, daB hier 
ein erfahrener Herausgeber am Werke 
gewesen ist. Wenn er sidt den "kleinen" 
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historischen Begebenheiten hier zuwen
det, gilt das als neuer Beweis dafUr, daB 
er sich seiner Heimatstadt dankbar ver
bunden weiB. Kurt Giinther 

• 

Bad Sooden-Allendorf. 
Herausgegeben vom Magistrat der 
Stadt. 14 S. Text, 68 Abb. Druck und 
Verlag GmbH Kassel. Ohne ]ahr. 

Der Magistrat der Stadt Bad Sooden
AlIendorf hat VOt Kurzem einen kleinen, 
ansprechenden Bildband herausgegeben, 
den die Freunde des Heilbades, vor allem 
die zahlreichen Kurgaste, sicher begrUBen 
werden. Eine sorgfaltige Auswahl guter 
Farb- und SchwarzweiBfotos gibt ein an
smauliches Bild der kleinen Doppelstadt, 
die mit ihren alten Gebliuden, den Fach
werkhliusern, der Stadtanlage und der 
reizvollen Umgebung dank bare Motive 
flir den Fotografen bietet. NaturgemaB 
nehmen die modernen Anlagen fUr die 
Kurgaste einen breiten Raum ein. Den 
Begleittext zu den Bildern und die Ein
fiihrung schrieb Ho r s t 5 c h ii t t. Von 
der Landschaft ausgehend behandelt er 
u. a. die Geschidtte der Siedlung und des 
Heilbades und seine Kuranwendung. Der 
Text ist klar und zuverIlissig und bringt 
das Wichtigste in Kiirze. 

AlIes in allem eine erfreulidte Verof
fentlichung, die man empfehlen kann. 

Wilhelm Engelbach 

Fritz Braun - Franz Rink: 
Burgerbuch der Stadt Kaiserslautern 
1597-1800. 1965. Selbstverlag der 
Stadtverwaltung Kaisersiautern,440 S. 
Mit Abb., Skizzen, Tabellen und Fak
similedrucken. Lw. OM 39,-. 
(= Veroffentlichungen des Stadt
archivs Kaiserslautern, Bd. 1. Hg. im 
Auftrage der Stadtverwaltung Kai
serslautern von Stadtarchivrat Dr. 
Ottheinz Munch = Bd. 4 der Schrif· 
ten zur Gescn.ichte von Stadt und 
Landkreis Kaiserslautern). 
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Del' ansehnliche Band enthlilt weit mehr, 
aIs sein Tilel versprimt. Den BUrger
aufnahmen von 1.597 his 1799 sind die 
Sc.hatzungslisten fUr die Jahre 161.:1, 1656 
(diese bereits anderweitig publiziert!), 
1.683 und 1.721. beigegeben. fine Ab
rundung bilden die gesdUossenen Bei
tdige vcn H. Boil e (Biirgeraufnahme 
und Biirgerrecht in Kaiserslautern), E. 
Ch r i 5 t m ann (Deutung der Fami
liennamen vcn 1557 his 1.734) und F. 
Bra u n (Einwanderung und Auswan
derung), Ausfiihrliche Register, eine 
Karte vcn Kaiserslautern und Umge
bung sowie eine Tabelle Uber die Btir
geraufnahmen von 1597 his 1.769 schlie
Ben die Materialien des Bumes auf. Die 
Bearbeiter stiitzen sich auf Vorarbeiten 
von R. Louis (t) und H. Bolle. 

Das hier angezeigte Btirgerbuch unter
scheidet sich von den meisten Biirger
buch-Veroffentlichungen dadurch, daB 
die Bearbeiter iiber die Mitteilung der 
Biirgeraufnahmen hinaus versuchen, die 
im Lauf der Jahrhunderte gewachsene 
Stadtbevolkerung in ihrer Struktur zu 
analysieren und ,Gesetzm5Bigkeiten' 
zum Problem der Ab- und Zuwanderung 
herauszustellcn. Die Deutung der Aus
sagen ist ihncn ganz gut gelungen, wenn 
auch Wiinsche offen bleiben miissen. 
Die namenkundlichen Oberlegungen E. 
Ch r i 5 t m ann s wird man - wie 
konnte es anders sein - nicht in jedem 
Falle personlich billigen, aber daB hier 
ein Wagnis als solches die Probe be
standen hat, wird man gern zugeben. 

Ungeachtet aller Anerkenntnis sei es 
dem Rezensenten erlaubt, einiges anzu
merken. Wo ein Quellentext abgedruckt 
wird, so lite man es mit der wortlichen 
Obertragung genau nehmen. Wenn z. B. 
auf 5. '7 das (BS) dem B. Soh" der 
Handschrift entsprechen soli, miiEte 
sinngemaB und regelgetreu vor der will
kiirlich eingeschobenen Zahl14 und dem 
Namen Wolff Gelbert, Leinenweber ge
setzt werden: B[urgerJSohn. Bei einem 
sorgfaltigen Satz ist nicht zu befiirchten, 
daB der Text unlesbar wird. Anmer-
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kungen soil ten zweckmaBig auf der zu
gehorigen Textseite stehen. Literatur
und Quellennachweis sowie das Ab
kiirzungsverzeichnis hat man etwas un
gliicklich getrennt. Die auf S. 441 bcige
gebene Karte ist graprusch wie karto
graphisch kein Meisterstiick. Sie gehorte 
hinter das Vorwort (5. 12), das auf S. 7 
eigentlich Einfu/lrung heiRt. 

Selbstverstandlich smmalern diese 
Marginalien absolut nicht die hervor
ragende Gesamtleistung des Werkes. 
Die Bearbeiter, der Herausgeber und die 
Sladt Kaiserslautern dUrfen auf den Hand 
stolz se in. Hoffentlich wird diese Sduif_ 
tenreihe zilgig fortgesetzt. 

Kurt Giinther 

Hollandisme Meister des '"7. lahr
hunderts aus den Bestanden der 
Staatlidten KllIlstsammlungen Kas
sel. Bildauswalzllmd Einfuhrung von 
Prof. Dr. Er j c h Her z 0 g , Kassel, 
2965. Druck + Verlag GmbH. 24 S. 
Text, 6 farbige und 30 sdtwarz-weipe 
Bildtafelll. Kunst-Ln. 1.2.50 DM. 

Gotisdte Altare in Nordhessen. Bild
auswahl und Einfuhrung Prof. Dr. 
E r i c h Her z 0 g, Kassel, 1966. 
Druck + Verlag GmbH. 24 S. Text, 
23 farbige und 23 sdtwarz-weipe 
Bildtafeln. Kunst-Ln. 22,50 DM. 

Kurhessische Maler 1.800--1850. Bild
auswahl und Text Prof. Dr. Er i c h 
Her Z 0 g, Knssel, 1.967. Druck + 
Verlag GmbH. 27 S. Text, 1.8 farbige 
und 48 schwarz-weiJ3e Bildtafell1. Ln. 
1.2,50 OM. 

Oer Hessismen Brandversicherungsan
stalt in K ass e I gebiihrt Dank fUr ein 
beispielhaftes Engagement zugunsten 
einer Publikationsreme iiber "Kunst
schatze aus dem Kurhessisch-waldecki
schen Raume". 1.964, 1.965 und 1.966 lieS 
sie von dem Direktor der Staatlichen 
Kunstsammlungen in Kassel Uberaus 
reizvoIle Bildbande als Jahresgaben fUr 
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ihre Partner gestalten. Jeweils ein Jah! 
spater wurden Fortdrucke durch die 
Druck + Verlag GmbH in Kassel jedem 
Interessenten zuganglim. Eine wertvolle 
Bereicherung der 50 arg vernamlassigten 
Literatur im nardlimen Hessen sind die 
gotischen altiire (in Wet t er, Ho f -
geismar, Netze, Bad Wil
dun g e n und aus dem Kasseler K I 0 -

5 t erA h nab erg) oder die Kurhessi
schen Maler (Johann Friedrich August 
und Johann Heinrich Wilhelm T i s c h
bein, L. Strack, W. Battner, 
J. A. Nahl d. J., J. E. Hummel, 
J. M. v. R 0 h den, Julius E u g e n und 
Ludwig Sigismund R u h I, Fr. MU 1-
le r, L. E. G rim m, August v. d. 
Em b de, Carl G 1 i n z er, J. K r a u s
k 0 p f , August B r 0 m e i s und Johann 
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Eduard I hIe e). Sie vermitteln selbst 
dem Kenner Novitiiten und eine FUUe 
von Anregungen. Er i c h Her z 0 g 
hat es verstanden, mit Wort und Bild 
remt fesselnde BUmer zusammenzustel
len. In seinem Text sagt er aIles Wis
senswerte fachlich fundiert, aIlgemein
verstandlim und wohltuend lebendig. 
Aum von der typographischen Gestal
tung her dUrfen die Bande als wohlge
lungen gel ten. Ware der Buchblock nicht 
gelumbeckt (in den Rezensionsexempla
ren sind die ersten Blatter bereits aus
gebrochen!) sondern in herkammlicher 
Weise fadengeheftet, dUrften die sonst 
50 willkommenen Publikationen tiber
dies gewiB als bibliophile Kostbarkeiten 
gel ten. 

Herfried Homburg 

VOLKSKUNDE 

£ r 11 s t K 1 e in: Die historischen 
Pfluge der Hohenheimer Sammlung 
landwirtschaftlicher Geriite und Ma
scninen. (= Quellen und Forschungen 
zur Agrargeschichte Bd. XVI, Hg. von 
Prof, Dr. F. Lutge, Prof, Or, G. Franz, 
Prof. Dr. W. Abel. Gustav Fischer 
Verlag, Stuttgart. Geb. DM 86,-. 

Die seit 1.50 Jahren bestehende Hohen
heimet Sammlung enthalt unter insge
samt rund 2500 landwirtschaftlichen Ge
raten etwa 450 versmiedene AckerpflUge, 
davon ein Drittel in Originaten, die an
deren in Modellen. Es handelt sich dem
nam urn eine der graB ten Sammlungen 
historismer Pfltige. Sie umfaBt nicht 
nur Objekte aus dem deutsc:hsprach· 
lichen Raum, s<.lndern aus alien euro
pliischen tandern, dazu aus vielen tiber
seeismen Gebieten. 

Oas vorliegende Werk ist als Katalog 
angelegt und gibt auf 2)0 Seiten Text 
und an Hand von 4.54 Abbildungen eine 

genaue Beschteibung eines jeden vor
handenen Pflugtyps. Dabei ist der um
fangreiche Stoff nach arbeits- und kon
struktionstechnischen Gesich tspunkten 
gegliedert, wobei drei groBe Gruppen 
unterschieden werden: Haken, Beet
pflUge und KehrpflUge. AnschlieBend 
sind Spezialgedite behandelt. oer Ver
sum einer Stoffeinteilung nam mrono
logischen Gesichtspunkten wurde nicht 
angestrebt, weil sich das Alter histori
smer Pfltige im allgemeinen nicht exakt 
bestimmen laBt. Man kann bei den mei
sten Pflugtypen wohl angeben, in wel
mer Zeit sie angewandt wurden, dom 
fast nie den genauen Zeitraum. Trotz
dem wird dieser Bildkatalog jedem 
Landes- und Heimatmuseum willkomrnen 
sein. Er ermaglimt die typenmaBige Be
stimmung und eine exakte terminolo
gische Bezeichnung und wird auch in 
vielen Fallen eine fjjr die Zwecke eines 
Museums ausreichende Datierung er
lauben. 
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Der Bearheiter des von der Universi
tat B 0 n n getragenen, groB angelegten 
Weeks, des "Atlas fUr deutscne Volks
kunde", Prof. Dr. M. Zen d e c, vec
sucht seit Jahren, durch eine weitge
spannte Fragebogenaktion festzuhalten, 
was nom heute bei def hauerlichen Be
volkerung an Erinnerungen an altes 
Ackergerat lebendig ist. Hierbei spieten 
die Pfliige eine besondere RoUe. Es ist 
ecsmiitternd zu sehen, wie smnell in 
unserer Zeit das Verstandnis fUr diese 
Dinge smwindet. Wo abet die vielen 
HeIfer bei ihren Umfragen auf alte 
Pfliige stieBen, wuSten sie nur smwer 
etwas dariiber auszusagen. Aum den 
Leitern def meisten Museen erging es 
nicht anders. Hier gibt das Week Ernst 
K 1 e ins eine hervorragende und un
entbehrliche Hilfe. 

Rudolf Haarberg 

Ho r s t Le h r k e: Das nieder
siidtsisc:he Bauernhaus in Waldeck. 
Untersudtungen zur Entwicklung des 
Vierstiinderhauses im niederdeutsdt
mitteldeutsdten Grenzraum. Mar
burg. N. C. Elwert Verlag :1..967, 2., 
durdtgesehene AUflage. :1..26 S. Mit 
75 Abb., 5 Tafeln und 2 Karten. 
(= Beitriige zur Volkskunde Hes
sens, Bd. 8, hg. von Bernhard M a r
tin ). 

Ein samkenner wie Heinrim W a I b e 
hat ~ Hess. Slatter f. Volkskunde 38 
(1940) S. 183 die Dissertation des ge
fallenen Forsmers genannt: "Ein sehr 
lehrreimes Bum, das sim mit einem 
kleinen Gebiet befaBt, aber fUr die 
Bauernhausforsmung von aIlgemeinster 
Bedeutung is t"". Dieses Urteil hat aum 
heute nom GUltigkeit, denn das Zusam
menwirken von Feldforschung und Ar
mivarbeit hat sim bewmrt (und sollte 
in der Volkskunde nom. starker betrie
ben werden). So ist die Neuauflage sehr 
zu begriiBen; auBerdem hat die Arbeit 
z. T. schon historisme Bedeutung im 
Hinblick auf den Bestand der erforsm-
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ten Bauten. Die Vielfalt der Gesimts
punkte und das abwagende UrteU ma
men das Bum zu einer erfreulimen Lek
Hire; durch die reime Bebilderung ist es 
auch ein ergiebiges Namsmlagewerk ge
worden (Abb. 55 zeigt keinen sinnbild
lichen smmuck, Abb. 31 ist gedreht) , 
wenn aum der Druck in der ersten Auf
lage besser war. 

Alfred Hod< 

Gesticktes und Gestrick
t e s. Dorflic:he Textilkunst aus dem 
nordlidten Hessen . Marburger Uni
versitiitsmuseum fur Kunst und Kul
turgesdtidtte. Marburg 1965. 71 S. 
M;t 33 Abb. (Katalog). 

AnlaBlich des Volkskundekongresses 
1965 in M a r bur g veranstalteten das 
Universitatsmuseum und die Abteilung 
Hessen des Instituts fUr mitteleuropa
isme Volksforsmung eine Ausstellung 
volkstUmlimer Textilkunst. Robert 
W i 1 d h a b er , Basel, hat sie eine "aus
nehmend smone und gesmmackvoll ge
staltete schau" genannt (schweiz. Armiv 
fUr Volkskunde 61. (1.965) S. 1.50). Der 
wissensmaftllme Katalog umfaBt 248 
Nummern und bringt 33 gute Abb. ; er ist 
in seiner genauen Beschreibung zugleich 
eine volkskundliche Quelle. Hoffentlich 
folgen weitere spezialausstellungen aus 
dem Bereim der Volkskultur unserer 
Landsmaft. Die Volksforschung in Hes
sen bedilrfte nom vieler ahnlicher Kata
loge, weil an Dokumentation manches 
nachzuholen ist. 

Alfred Hock 

5 j g rid E b e r t : Die Marburger 
Frau entradt t. Marburg. N. G. Elwert 
Verlag 1967, 2., durdtgesehene Aufl. 
151 S. Mit 24 Abb., Sdtnittzeich
nungen und 1 Karte, Hln. DM 22,-. 

(= Beitriige zur Volkskunde Hes
sen" Bd. 7, hg. von Bernhard M a r -
t j n ). 

Bei der zweiten Auflage eines wertvol
len Werkes stellt sim die Frage, ob man 
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"nur wenig" andem sollte (5. 5), wenn 
eine Neubearbeitung nicht mtsglich ist. 
Die teilweise neue Bildausstattung durf
te sich vorteilhaft ausgewirkt haben. 
Jedenfalls ist die Neuausgabe zu begrii
Ben, denn die Qualitat dieser Arbeit ist 
unbestritten. Vfn. hat die Frauentracht 
vor einer Generation dargestellt, und 
zwar nam Methoden, die auf der Hohe 
ihrer Zeit standen. In 35 sorgfaltig aus
gewahlten Orten des Kreises Marburg 
(und des Kreises Biedenkopf) hat Vfn. 
das Leben und die Teile der Tracht ge
nau untersucht; Tramtentragerinnen 
und 5mneiderinnen haben ihr Hilfe ge
wahrt zur Findung eines im ganzen ab
gewogenen Urteils. Zu beam ten is!. daB 
die historisme Frage sorgfaltig behan
delt wird. In ersler Unie haben wir 
dem Herausgeber zu danken, ohne des
s(!n tatiges Interesse die gewimtige Un
tersuchung nicht neu zu haben ware. 
(Abb. 5b zeigt den 5dtleierboden auf 
den Kopf gestellt. Im Literaturnachtrag 
hatte der Katalog "Gesticktes und Ge
stricktes" von 1.965 angefiihrt werden 
konnen.) 

Alfred HOd< 
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Ha n s 0 e i bel: Die Volkstrach
ten des SchIitzerIandes. Marburg. N. 
C. Elwert Verlag 1.967. 6) S. Mit 1.6 
Abb. und 1. Karte. Hln. DM 1.6,-. 
(= Beitriige zur VoIkskunde Hes
sens, Bd. 6, Itg. von Bernhard M a r -
tin ). 

Der Verfasser, ein guter Kenner seiner 
neuen Heimat und ihrer Trachteniiber
lieferung, mochte den Bericht nur aIs 
sichernde Bestandsaufnahme verstanden 
wissen (5. 63). Hervorzuheben sind eine 
FOlle interessanter Gesichtspunkte und 
die sinnvolle Auswahl der Bilder; darum 
bedauert man zugleich, daB die Darstel
lung nicht starker ausreifen konnte. 
VicIleicht baut Vf. die Behandlung der 
Trachten in seiner angekiindigten um
fassenden Volkskunde des Schlitzer
Iandes in gereifter Form ein, wobei er 
den Mannertramten sowie der textilen 
Kunst etwas mehr Raum gonnen konn
te. Jedenfalls ist die Kenntnis dieser 
Tramteninsel zum Verstandnis der ver
gangenen oder dam vergehenden Welt 
der hessismen Tramten dringend not
wendig. Alfred Hack 

BIOGRAPHIE UNO FAMILIENGESCHICHTE 

Her f r i e d Horn bur g: Louis 
Spohr - Bilder und Dokumente sei
ner Zeit. Erich Roth Verlag, Kassel. 
1.968.1.76 S. Mit 54 S. Text, 1.40 Abb. 
(davon 1.0 farbigen und 1.6 Faksimile
tateln). DM 18,s0. 
(= Band 3 der Kasseler Quellen und 
Studien, Schriftenreihe des Magi
strats der Stadt Kassel. Hg. von Lud
wig Denedce) 

So wie der Name Beethovens mit 
W i en, Mo z art s mit 5 a I z bur g , 
Bachs mil Leipzig oder der 
Wag n e r s mil Bay r e u t h ver
kniipft bleibt, kann K ass e I sim auf 
L u d wig 5 p 0 h r berufen, von dem 
der ",Frankfurter Telegraph" 1.837 zu be-

rich ten wuBte, daB er mit dem grollen 
Christoph aUf Wilhelmshohe zu den 
Merkwiirdigkeiten dieser Stadt zahle. 
(Urn die beiden eminentesten Eindrudce 
von KasseI mit aUf den Weg zu nehmen). 
Von dem hohen Ansehen, seiner kaum 
vorstellbaren Beruhmtheit, die sim im 
Urteil seiner Zeitgenossen spiegein, weiB 
die heutige Zeit nur wenig. Seinem kom
positorismen Schaffen (liber 200 Wer
ke) dagegen smeint man in den letzten 
Jahren sHirkere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Hier weiterhin Wandel zu 
schaffen, Leben und Werk dieses Man
nes, der dem Namen Kassels Ansehen in 
aller Welt versmaffte, im BewuBtsein 
der Menschen zu bewahren, dienen die 
Bemuhungen der Louis-Spohr-Gesell-
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smaft (Sitz Kassel), die u. 3. eine louis
Spohr-Gedenk- und Forsmungsstatte 
eingeddttet hat. 

Ihr Mitbegrilnder und Betreuer Her
fried Ho m bur g legt eine Arbeit vcr, 
die sich .. Louis Spohr, Bilder und Doku
mente seiner Zeit'" betitelt. Das in Auf
machung und Ausstattung ansprechende 
Bum gliedert sich in einen Text- und 
einen (umfangreidten) Bildteil. Der Ver
fasser lath uns im Textteil Werdegang 
und lebensweg des Meisters verfolgen, 
das Reifen des Schaffenden, die Tri
umphe des reisenden Virtuosen und Di
rigenten. Dieses Erleben wird geschickt 
in den politischen, kulturhistorismen 
Hintergrund eingebaut, so daB sich ein 
klares Bild vcn den Verhaltnissen, def 
Atmosphare jener Zeit formt, zumal des 
biedermeierlichen Kassel. Dabei wird die 
Stellung Spohrs in der Musikgeschichte, 
zwismen Klassik und Romantik stehend, 
deutlim (obgleim der Romantiker be
stimmenden Anteil hat). Diese graBeren 
Zusammenhange auf verhaltnismaBig 
knappem Raum aufzuzeigen, kannte die 
Gefahr einer trod<.enen Reihung von Oa
ten, Lebensstationen, Begebenheiten in 
sim bergen. Dem entgeht der Vf. durch 
liebevoll zusammengetragene Details, 
die in ihrer farbigen Lebendigkeit wis
sensmaftliche Akribie nicht ausschlie
Ben. Besondere Bedeutung gewinnt der 
Bildteil. Manmes des Gebrachten wird 
zum ersten Male veraffentlicnt. Hier 
finden sicn neben den Bildnissen von 
Haus und Familie solme der Freunde, 
Ganner, Mlizene, zeitgenassiscner Mu
siker, Slinger, Schauspieler, Instrumen
talisten, mit denen Spohr Umgang pfieg
le. Theaterzettel, Konzertprogramme, 
Brief- und Partituren-Faksimiles, der 
Osterreicnisch-Kaiserlime Reisepap und 
andere Urkunden erganzen das vorher 
Gesagte und verleihen ihm im wahrsten 
Sinne des Wortes .. Bildhaftigkeit .... 

Dieses Bum, dem man weite Verbrei
tung wUnsmen mamte, muBte angesichts 
der vorliegenden splirlichen literatur 
einmal gescnrieben werden. DaB in ihm 
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vie! neues unbekanntes Material ver
wendet werden konnte, gibt ihm seinen 
besonderen Wert. 

Gearg Rassner 

L ° u i 5 5 poll r : Lehenserinne
rungen. Erstmals ungekurzt nam den 
autographen Aufzeimnungen hrsg. 
von F ° I k erG 0 the I. Tutzing, 
:1968. Verlag Hans Smneider. 2 Bde. 
in einem. XX, 392 und 294 Seiten, 
1.3 Bildtafeln, davon eine farhig. Ln. 
90,- DM. 

Seit Jahrzehnten war bekannt, daB die 
sogenannte HSelbstbiographie" des Kom
ponisten, Geigers, Dirigenten, Musik
padagogen und Kasseler Hofkapellmei
sters Louis Spohr ein erst 1.860/61., also 
nam dem Tode des Kiinstlers, von Fa
milienangehorigen zusammengestelltes 
und deshalb rnil vielen Fehlern und lrr
tUrnern behaftetes Buch ist. Aus diesem 
Grunde blieb unverstandlich, warum ein 
Kasseler Verlag 1.953 diese Ausgabe 
durm einen von den Stlidten Braun
schweig und Kassel rnitfinanzierten fo
tomecnanismen Nachdrud<. nom einmal 
in den Handel brachte; den alten Feh
Jern waren irn et was dUrftigen Anmer
kungsteil iiberdies zahlreime neue hin
zugefiigt worden. 

Von F r i e d r i c hOe t k e r an
geregt und danach von der Familie ge
drangt, hatte 5 p 0 h r 1.847 damit be
gonnen, Erinnerungen aus seinem KUnst
lerleben niederzusmreiben. Dem Text 
konnte er die in jungen Jahren mit Eifer 
gefUhrten Reisetagebiicher zugrundele
gen. Was darUber hinaus rumt aus der 
umfangreimen Korrespondenz, aus den 
von der Familie gesammelten Konzert
bericnten, Programmen usw. hervorging, 
muBte Spohr nam dem Gedachtnis er
glinzen. Wie er sein Manuskript selbst 
einscnatzte, erfuhr der Kasseler Verleger 
Ern s t B a I d e in einem Briefe unterm 
1.. Marz 1.854. Spohr teilte mit, er habe 
zwar Erinnerungen aus seinem Leben 
niedergescnrieben, es eigne" sicn diese 
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aber n i c h t fur die tJffentlichkeit. -
Die Familie Spohrs, vorab seine zweite 
Ehefrau M a ri ann e P f e i ff er , war 
anderer Meinung. Vielerlei deutet darauf 
hin, daB Spohr gerade die Ausskht, sein 
Lebensberimt werde nimt nur den 
Enkeln und kiinftigen Biographen als 
Lektiire vorbehalten bleiben, eine ziigige 
Arbeit am Manuskript verleidet hat: Er 
besduieb seinen Lebensweg bis zum 
Jahre 1.838 nur IUckenhaft. 

Spohr starb am 22. Oktober 1.859, die 
Erben begannen bereits in den folgenden 
Novembertagen das hinterlassene Ma
nuskript fUr den Druck herzurimten. 
Ein gutes Dutzend Verwandter und Be
kannter - unter ihnen Friedrim Oetker -
scheint dabei beteiligt gewesen zu sein; 
Witwe Marianne Spohr und der Smwie
gersohn Prof. Johann Heinrim Wolf f 
Uberwachten die Kollektivarbeit und er
ganzten Spohrs Lebensbericht urn die 
fehlenden 21. Jahre. Mit zahlreimen Aus
lassungen, falsm Ubertragenen Namen 
von Zeitgenossen, Werkbezeichnungen, 
Jahreszahlen etc. erschien das Ergebnis 
schlieBlim mit dem anspruchsvollen Tilel 
"Louis Spohrs Selbstbiographie" 1.860 
bei G. H . Wig and in Got tin g e n 
und K ass e I. Die Famkritik nahm das 
Buch zwiespaitig auf. 

Vor nahezu vier Jahrzehnten sah dann 
der Musikforscher Dr. F 0 I k erG jj -
the 1 Spohrs Originalmanuskript in 
D res den. Dabei stellte er fest, daB 
mehrere besonders aufschluBreiche Ab
satze von fremder Hand gestrimen und 
deshalb nimt in die "Selbstbiographie" 
aufgenommen worden waren. Dankens
werterweise kopierte er damals Spohrs 
Autograph und rettete den authentismen 
Text, denn Spohrs Ursmrift wurde im 
Zweiten Weltkrieg vernimtet. Nach die
ser Kopie edierte er jetzt erstmaIs u n -
v e r f a I s c h t die Lebenserinnerungen 
Louis Spohrs. 

Ein Vergleim mit dem Text der so
genannten "Selbstbiographie" erweist, 
um wieviel frischer und unmittelbarer 
Spohr berimtet. Er schildert seinen Wer-
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degang, die Reisen durch Europa, die 
Begegnungen mil den Illustren der Zeit 
- Konigin Luise, Napoleon, 
Goethe, Beethoven , Weber
mit betrachtlichem erzahlerismem Ge
schick und feinem Stilempfinden, lau
nig, vielfach mil Anekdotischem aufge
lockert, dabei aber doch schlicht und 
stets fesselnd . Ober das eigene Wirken, 
die Erfolge oder Kunstverhaltnisse seiner 
Zeit urteilt er ebenso sympathism be
scheiden wie selbstbewuBt. Der kultur
geschichtlime Wed einiger Reisebe
schreibungen (Fastenzeit und Osterfest 
1.803 in Petersburg) kann wohl kaum 
iiberschatzt werden. 

Der Herausgeber hat den von ihm 
iibersichtlich gegliederten Text mit 
einem instruktiven Vorwort eingeleitet 
und durch einen 1.30 Seiten starken, 
ungewohnlim wertvollen Anmerkungs
teil mit einer Fiille von Lebensdaten 
auch weniger bekannter Zeitgenossen, 
mit Verweisen auf ahnlime oder kon
trare Berichte sowie den unerlaBlidten 
Berichtigungen erganzt. Durch diese mit
unter recht ausfiihrlichen Kommentare 
diirften Spohrs "LebenserinnerungenH 

fUr Musikforscher, die Uber das 1.9. 
Jahrhundert arbeiten, unentbehrlich sein. 
FUr jeden musikalisch und kulturge
schichtlich Interessierten sind sie eine 
lehrreiche, vergnUgliche LektUre. 

Herfried Homburg 

Hans lurg e n v an Wilckens : 
Partraitbilder in den Leichenpredigten 
des :17.- :18.lahrhunderts. Hildesheim. 
August Lax. 1.967. 9:1 S ., :1 Abb., kart. 
DM 9,60. 

Aus einer Reihe norddeutscher Lei
chenpredigtsammlungen (Stolberg in 
SchloB Kalkum bei Diisseldorf, Gottin
den, Hannover, Hildesheim, Minden, Lii
neburg, Braunschweig sowie in den Nam
tragen Leipzig und Weimar) hat Verf. 
Portraitbilder fUr etwa 1500 Personen zu
sammengestellt, unter denen sim entge-
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gen dem Titel aum einige aus dem 1.6. Jh. 
befinden, z. B. Luther, Melanchthon, Sea
liger, Flaccius Illyricus und Eobanus Hes
sus. Fur unseren Raum besonders in
teressant sind die Frankfurter (v. Cren
stetten, Fleischhein, Frank v. Limtenstein, 
Freseruus, Glode., v. Giinderode, Heyden, 
v. Holzhausen, Humbramt, Keib, Kellner, 
v. Klettenberg, Kormann, Lerssner, 
MUnch, Ruland, Schuster, Schwind, Stall
burger, Uffenbach), Frankfurter Pfarrer 
bzw. Pastoren (Arcularius, Emmel, 
Grambs, Gotzenius, HoIzhausen, lauten
bach, Liechstein, Mohr, MUnch, RUter, 
Sdtlosser, Schudt, Starcke, Waldtschmidt, 
Wigandus, WiIlemer) , sodann Manner 
und Frauen, die III Hessen in irgend
einer Beziehung stehen (Arnold, Bertum, 
Creidius, Oiede zum Flirstenstein, v. 
Oornberg, Oolle, v. Edelsheim, Fismer, 
Friderici, v. Geismar, Gerhard, v. Gem
mingen, Greum, v. Harstall, v. Kulpis, 
v. Kunowitz, LOw v. 5teinfurth, Majus, 
Mentzer, v. Merlau, Mog(ius), Motz, v. 
Mylius, Neunesius, Nicolassi, OIevianus, 
Praetorius, v. Ruehle, 5mmidt, Wider
hold, aum Aegidius Hunnius, bei dem 
man aber seine Tatigkeit in Marburg aus 
den Lebensdaten nimt ersieht), smlieB
Iiche einige Ftirsten und Grafen, wie die 
Landgrafen von Hessen, die Grafen v. 
Erbach, Hanau, Isenburg-Budingen, Nas
sau, 50lms (s. aum unler Anhalt) , 5101-
berg-Gedern und Wied. 5ie konnten sich 
allerdings zahlenmaBig mU dem halben 
Hundert aus der Familie der Herzoge 
und Kurfursten v. sachsen nicht messen. 

Verf. hat sich bei seiner uberaus nfitz
lichen Zusammenstellung auf ein Mini
malprogramm besduankt. Im allgemei
nen nennt er nur Faroilien-, Vor- und bei 
Frauen auch den Madchennamen (ohne 
diesen aber gesondert auszuwerfen) , Ti
tel bzw. Berufsbezeichnung, Geburts- und 
5terbedaturn mil -ort, Lagerungsort und 
5ignatur der Leichenpredigt sowie Kup
ferstecher, Maler und Zeidmer. FUr diese 
fehlt leider ein Index. Oaflir finden sich 
bisweilen Charakteristiken wie Hgeboren 
ohne Arme, schrieb mit den FiiBen" 
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(5. 75), die hier entbehrlich sind. With
tiger ware es gewesen, die Ortsnamen, 
soweit moglich, in heutiger 5dueibweise 
wiederzugeben und in Zweifelsfallen zu 
identifizieren. 0 n 0 I z b a c h und 
A n s b a c h sind identism. Oas gleiche 
gilt fur die Familiennamen. Hartmann 
M 0 g ius ist, urn nur einen Fall anzu
fUhren, der Vater von Jeremias Lauren
tius M 0 g ( en) . Bei bekannten Fami
lien haUen die Namen normalisiert wer
den sollen, so z. B. Do r n b erg statt 
Doeringenberg. KanzIer oder Vizekanz
ler darf man ruhig roit k statt mit c 
smreiben. 

Weiprecht v. Gem m i n g e n war 
nimt Geh.-Rat, Reg.-Prasident und Hof
rimter in Heidelberg, sondern Geh.-Rat 
und Reg.-Prasident in Darmstadt und 
Hofrichter in Marburg. Hier liegt ein 
Abschreibefehler aus dem gedruckten Ka
talog vor. Bei Low v . 5 t e i n fur t h 
vermiSt man die Orte seiner Tatigkeit. 
So sieht es aus, aIs sei er Oberhofmar
schall usw. in 5teinfurth gewesen. 

Zu den Leichenpredigtkatalogen hatte 
man sich nahere bibliografische Angaben 
gewunscht. SchlieBlich sind nicht alle so 
bekannt wie der 5tolberger, Gottinger 
und Hannoversche. Alles in allem wird 
man vorliegende Arbeit sehr begruBen, 
sim aber nicht ganz des Eindruckes er
wehren konnen, daB hier ein wenig zu 
smnell gearbeitet worden ist. 

Alb,emt Ed<h"dt 

A If red Zap pe: Grundrifl der 
Heratdik. 1.:18 Seile" mil 121 Text
abb. u. 1.8 zumeist farbigen Tafeln 
(= Grundrip der Genealogie, Bd. 8). 
'1968 C. A. Starke Verlag - 625 Urn
burglLahn. 

Oer inz.wischen 8S jahrige Verfasser, der 
in entspremender Aufmachung bei 
Starke die HWappen" (1922) von F. 
Phi lip p i 1967 vermehrt um z.ahl
reiche Bildtafeln emeut herausgebracnt 
hatte, gliedert hier den kaum zu er-
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schapfenden Stoff alphabetisch nam 
Stimworten mit Verweisungen und be
miiht sich, die wichtigere Literatur je
weils bei den einzelnen Abschnitten auf
zufiihren. 

Manche Dinge sind freilich auszustel
len. Der Heraldiker Hugo Gerard 
5 t r a h 1 ist als Gerhard (5. 6) zitiert, 
das natUrliche Pelzwerk, sonst kurse, 
KUrsch, dreimal als Kirsm (5. 64, 76 und 
Abb. 76), wahrend die echten Eisenhiite 
der Stadt L and 5 hut (Abb. 77) irrig 
dem Eisenhutfeh von T r e u c h t I i n -
g e n (Abb. 78) zugezahIt werden (5.76). 

Aus dem als Ganzes gr08artigen 
"Heraldischen Atlas" von Strahl (18<)9) 
sind mindestens drei Fehler Ubernom
men worden, namlich Praffberg und 
Averdael (vor S. ;;. Taf. Ill) statt Prass
berg und Ananderdale, wie man es rich
lig bei G a I b rea t h findet, ferner das 
angebliche Wappen des O. Brunfels 
(5. 55, Abb. 42), tatsamlim das 5tadt
wappen von Strapburg mit dem Helm 
(P. M art in: Die Hoheitszeichen der 
Freien Stadt StraBburg 120~1681, 1941, 
S. 29, Abb. 12). GroBbritannien - 50 

rich tiger als .. England" - hat aus sei
nem Staatswappen die franzasischen U
lien nicht 1707 aufgegeben (S.17),sondern 
sie z. B. nam 1762 noch an der Friedens
saule bei der BrUckermUhle unter 
Amaneburg in Hessen aushauen lassen 
und erst im Frieden von Amiens 1802 
darauf verzichtet (Mitteilung eines fran
zasismen Archivars an der Marburger 
Archivschule 1962). Nicht etwa ab :1600 

(5. 28) sind Ehewappen in gespaltenem 
Schild vereint, sondern z. B. schon 1222 
im Siegel der Elisabeth van Hohenberg, 
Witwe des SchultheiBen Johaooes von 
Frankfurt (Korresp. Slatt des Ges. Ver. 
der dt. Gesch. u. Altert. Vereine 186;, 
S. ;1, Nr. 47; Hess. Quartalblatter, N. F. 
VI, 1922, S. 120), und spater im 14.115. 
Thdt. treffen wir bei englischen Edel
damen haufig in diesem Sioo heraldisch 
gespaltene Kleidung auf Miniaturen, 
Wirkteppichen, Grabmalern usw., selte
ner in Deutschland. 
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Als ersten Beleg fUr das sogenannte 
Kunstlenoappen neoot Verf. das Siegel 
der Schilterzunft in Koln 1;96 (5. 68). 
Mit Helmzier soli es aber bereits 1.347 
vorkommen (F. Warnecke: Das 
KUnstlerwappen, 1887, ohne Quellen
angabe !), und HUgHn von 5 c hoe n egg, 
erwahnt 1;54-1;76, BUrger in Ba s e I, 
papstlicher Heerfiihrer und MarschaU 
van Spoleto, :1;62 Pictoris :::; des Malers 
(Sohn) genannt, hat die drei Schildlein 
der Zunft schon im eigenen Wappen 
(Plastik in Basel). Sonstige Zunftwap
pen sumen wir beim Verf. unter einem 
Stichwort vergebens, obwohl der Stoff 
dazu recht ergiebig ist: Um 1240 ein 
Banner roit Stiefel in einem Fenster der 
Kathedrale von Ch art res, 1268 und 
1271 militarische Zunftbanner in B a s e I 
erwahnt,1;27 die Stadtviertel von La u
s ann e ,..bannieres'" genannt, 1;16 
Zunftwappensiegel in Hall e / Saale, 
1;27 in 5 p eye r, 1;;6 (;87) steinerner 
Schild der Sdmsterzunft in 5 i e n a usw. 
usw. 

Die These: Auf Stadtwappen eine 
Mauerkrone zu setzen, war im 1.9. 7ahr
hundert eine Erfindung napoleonischer 
Heraldiker. Diese Sitte ist langst wieder 
uberholt (5. 7;), widerlegt sich insofern, 
als immerhin Cas I a u in Bahmen 
schon 1532 im kleinen Siegel eine 
Mauerkrone fuhrt (W. E w aid: Rhein. 
Heraldik, 19;4, S. 214, Anm. 192) und 
nom heute versmiedene Stadte an die
sem Brauch festhalten, sofern sie nimt 
die gefalligere Blattkrone dafur einge
tauscht haben. 

Nicht empfehlenswert scheint es, 
Wappenbeispiele aus dem MUnchener 
Kalender von Otto H u p p einer be
stimmten Person zuzuweisen (nach S. 96, 
Taf. XVI); denn das Wappen des Wil
helm us van Kockeritz (1595) ist im 5tH 
des 15., das des Dietrim von MolIendorf 
(1.387) im Stll des 16. Jahrhunderts ge
hatten, was einen Laien weniger beleh
ren als verwirren muB. Bei der Vorlage 
stand jeweils allein der Familieooame 
unter dem Wappen, und es war gut so; 
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denn im runten angefUgten Text war 
nur gelegentlidl ein bestimmtes Wappen 
einer Einzelperson angefiihrt. Somit 
fehlte jeglidter Grund, das zu andem, 
und man muS vielmehr argwohnen, daB 
Dilettanten dabei im Spiel waren. 

Dem Artikel Helm widmet Verf. einen 
Hingeren Abschnitt (5. 45-53) und be
tont mit Recht, daB die Spatform des 
BUgelhelms, den zeitweise def Ade! als 
sein aussmlieBliches Kenn- und Ehren
zeimen heanspruchtc, trotz aller Theo
tien und obrigkeitlicher Verhote seit 
jeher ungehindert in allen wappenfiih
rcoden Kreiscn gebraucht worden ist 
(wenig sinnvoll ersdteint deshalb die 
Tendenz eines Vereins, jenen "offenen" 
Helm neuerdings nam ausHindismer Sit
te wieder filr Nidttadelige zu sperren!). 
Die Behauptung freilich: Etwa urn die 
Mitte des 1.6. 7ahrhundert trete dieser 
Helm auf (5. 46) und sei im Kolben
turnier . . . nicht verwendet worden 
(5. 47), stimmt nicht mit den zeitge
nossischen Quellenzeugnissen uberein. 
Kolbenturnierszenen, bei denen es le
diglich galt, dem Gegner die in leichter 
Putzmamerarbeit hergesteUte Helmzier 
zu zerhauen, Bnden wir etwa um 1.390 
bereits auf einem mehrfach beschadigten 
Wandfresko im Stetten-Institut zu 
A u g s bur g, gegen 1.400 auf einem 
gewirkten Wollteppich mit Bildern zum 
Epos "Wilhelm von Orlens" im 5chloB 
zu 5 i g m a r i n g en, 1.41.9 in einer 
Handsmrift der gleimen DiI:htung in der 
5taatsbibliothek zu 5 t u t t g art, 1.441. 
in einer Bearbeitung des" Trojanismen 
Kriegs" mit durchaus ritterlichen Ge
stalten im Germanischen Nationalmu
seum zu Nur n b erg u. a. m. Samt
lime Kampfer tragen dort zunamst fast 
noch kUhelformige, allmahlim dann ele
gantere Helme, deren anfangs schmale, 
spater zunehmend breitere Sehoffnun
gen einzig durch mehrere vorgewolbte 
Langsleisten aus Metall, eben "Bugel", 
den notwendigen 5dllltz gegen Hiebe 
ins Gesimt bieten. BloSe Schauhelme, 
wie Verf. erklart (5. 47), sind diese 
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Typen demnach von Haus aus keines
wegs, sondern erst dann als Attrappen 
nachgebildet worden, nachdem zur bes
seren 5icherheit der ,.Rost- oder Gitter
helm" mil sich kreuzenden Langs- und 
Quer- oder aum 5chragbtigeln, erganzt 
bisweilen durch ein starkes Drahtnetz 
auf der Innenseite, bei den Kampfspie
len eingefiihrt worden war. Wenn Verf. 
dazu eriautert, es seien hiervon sehr 
wohl Stacke erhalten geblieben - ein 
bekanntes Beispiel (Abb. 39) legt er 
wieder vor -, sie hatten dagegen keinen 
Eingang gefunden in die Heraldik (Seite 
47), so stimmt der kategorische 5chluB
satz nimt, denn seit dem 1.5. Jahrhundert 
lassen sim neben der uberwiegenden 
Menge der reinen Bugelhelme dennoch 
zahlreime Abbildungen solcher Gitter
helme bUndig nachweisen, so urn 1.460' 
bis 1.465 aus dem "Traittil~ de la forme 
et devis comme on fait les tournois" 
des Herzogs Rene von Anjou, wo 
man einerseits die Helme unter den Ban
nern ihrer Besitzer zur prUfenden Smau 
durch die regelmaBig vier "conm!tahles" 
oder Turniervogte erblickt, andererseits 
das verwirrend lebendige und farben
frohe GetUmmel inner- und auBerhalb 
der Schranken vor den hochgestelzten 
TribUnen der Schiedsrichter und Zu
schauer, offenbar ein Fest des Hetzogs 
der Bretagne (Joan E van 5: BIUte des 
Mittelalters. Deutsche Ausgabe 1.966. S. 
1.44-1.46, Abb. 26, 27, dazu Text, S. 351). 
Ausnahmslos zeigen diese beiden Tafeln 
gegitterte Turnierhelme mit ihren Zi
mieren im praktismen Gebrauch. Auch 
die bildende Kunst hat diese Typen 
entgegen der Meinung des Verf. heral
dism gern verwertet, z. B. im 5iegel des 
Grafen Simon Wecker v 0 n Z w e i -
b rUe ken 1.528, bei 5 Helmen im Sie
gel des Herzogs Johann Ill. v 0 n J ii -
lie h - K I eve - B erg (reg. 1.521. bis 
1.539), ehenfalls bei 5 Helmen am Grab
mal des Jotg von Bach, gest. 1.538, am 
Chor det Stadtpfarrkirche in 0 f fen -
bur g I Baden, bei samtlichen Ahnen
wappen des Ulrich Ulner v 0 n 0 i e -
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bur g, gest. 1550, und des Wolf U. v. 
D., gest. :1600, an deren Monumenten in 
der Laurentiuskirrne zu We i n h e i m 
an def BergstraBe, an den '3 Helmen im 
Siegel des Kurftirsten 0 t the i n r i c h 
Pfalzgrafen bei Rhein (reg. 1556-1559), 
an nommals 3 Helmen des Crafen Jo
hann Ludwig v 0 n le i n i n g e n -
o a g 5 bur g 1604, an heiden Helmen 
des Ehewappens Kammerer van Worms 
genannt v 0 n 0 a I b erg mil van 
AngelIoch 1570 am Wambolder Hof in 
Worms usw. usw. In unseren Tagen hat 
OUo Hupp mannigfaitige Spielarten ver
gitterter Turnierhelme gezeichnet, ge
rade in seinem "Miinchner Kalender", 
wo hei den v 0 n 5 a I cl ern, 1915, 
das eindcw:xsvollste Beispiei dieser Art 
ecscheint. 

Das ietzte allgemeine Turnier in 
Worms :1487, wo Siegmund v 0 n G e b-
5 a t t e 1 gen. Rack und landgraf J 0-

hann IV. v 0 n le u c h ten b erg sich 
wechselseitig ihre Kleinode zerhieben, 
endet die hohe Zeit der 5pangen- und 
Gitterhelme; denn als sich am gleichen 
Ort auf dem Obermarkt 1.495 Kaiser 
Maximilian I. und se in burgundischer 
Kammerer Claude de Va udr e y mU 
einander maBen, trugen sie Helme mit 
Aufschlagvisier zu teilweise veranderten 
Feldharnischen, was fortan die Norm 
blieb. Fur das uBalkenrennenu mit der 
Lanze boten jedoch diese Helmformen 
am 5ehspalt nur begrenzten 5chutz, und 
so kam es zu den todlichen Unfallen 
Konig H e i n r i chI I . von Frankreich 
gegen Graf Gabriel v 0 n M 0 n t g 0 -

mer y 1.559 und des jungen Pfalzgrafen 
Ludwig PhHipp v 0 n P f a I z bur g 
gegen Georg Ri e des e I z u Eis e n -
b a c h 1.601., beide Mal durch davon
fliegende Lanzensplitter, die in Auge 
und Gehirn drangen. Eine seltene Aus
nahme bildet das GeselIenstechen auf 
dem Hauptmarkt in Nurnberg 1.561:, wo 
tatsachlich der solide 5techhelm mit je
weils den heraldischen Zimieren der 
alten Geschlechter noch einmal zu Ehren 
kommt an 5telle der langst modisch ge-
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wordenen Phantasiezierraten, wie es 
Jost A m m ann gemalt hat (farb. Abb. 
im uMerianu-Heft a/XIX, 1.966: Nurn
berg, 5. 22/2;). AIs Kuriosum sei in 
diesem Zusammenhang noch erwahnt, 
daB kurz nach 1.400 in Handschriften 
bald 5techhelme zum Kennzeichnen vor
nehmer Kampfer im 5chlachtgetiimmel 
vcrwandt werden, ebenso gegen 1.500 
dann auch 5pangenhelme und dies rein 
symbolisch, da sie fur den Krieg ganz 
ungeeignet waren und kein Bewegen 
des Kopfes zur Seite oder abwarts er
laubten. Ungeachtet der Mode laBt aber 
Landgraf He i n r i chill. v 0 n H e s -
s e n - M a r bur g noch 1.480 uber dem 
Tor seines neu erbauten Schlosses 
F r i e dew a I cl sein Wappen konser
vativ mit einem kraftigen Stechhelm 
bedecken, obwohl in den furstlichen 
Siegeln sich der Spangenhelm langst 
durchgesetzt hat. 

Die u(Rang-)Kronenu (5. 64-67) wer
den pflichtschuldigst vom Verf. roll be
handelt, wobei er freilich nicht er
wahnt, daB es hier uberhaupt keine all
gemein verbindliche Formen gibt, son
dern die Entwicklung und geltende Norm 
in den meisten europaischen landern 
rernt verschieden ist. Die fiinfperlige 
Adelskrone durfle erst urn 1.873/76 in 
Deutschland erfunden worden sein, und 
die echte preuBische Konigskrone von 
:1701. hat selbstverstandlim eine Samt
miitze, wahrend die heraldiscne Konigs
krone seltsamerweise gerade an ihrer 
Kahlheit kenntlich sein 5011. Wirkl1ch
keitsfremde Papierkonstruktionen tum
meln sich im Gebiet der grauen Theorie; 
denn jede Krone, gleich vie!, welches 
Ranges, muB ja mit einer Miitze getra
gen werden, urn Kalte und Druck des 
Metallreifs auszugleichen, wie man 1.953 
recht schon in Westminster beim Farb
fjJm von der Kronung Korugin Eliza
beths 11. beobachten konnte. 

Gegen Ende des Bandchens bringt def 
Verf. se in eigenes Wappen, leider ohne 
Erklarung der Bildwahl (5. 1.1.6), obwohl 
Platz vorhanden, und das Wappen des 
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Verlegers K r e t 5 C h mer (5. 1.1.7). wo 
man auf dem Buchdeckel abeT den "ver
smobenen" PEahl, golden in Blau. ver
miSt. den die Briefkopfe def Firma nom 
zeigen, das selbe Zeichen iibrigens, wie 
es Peter ParIer, def bertihmte Bau
meister als WinkelmaS im Schild fiihrte. 

Trolz mamner Mangel 5ieht man den 
FleiS des Bearbeiters im Werkchen und 
kann sich am Bildschmuck erfreuen. 

Inzwischen ist die ,. Wappenfibel, 
Handbum def Heraldik" 1'15. Aufiage, be
griindet durm A. M. Hildebrandt, bear
beitet vom Verein ".HEROLD", Berlin, 
doppelt so stark wie das besprochene 
Week bei Degenee erschienen uod muS 
zum Vergleidt herangezogen werden I 

Hans Joamim Brodc.husen 

Con r a d Me ,. Gedenkscnrift zu 
seinem 300. Geburtstag. Hg. van der 
Alten Klosterscftule Bad Hersfeld mU 
Unterstutzung des Kreises Hersfeld 
und der Vereinigung ehemaliger 
KlostersdlUler e. V. 66 5., 3 Abb. 

Ein smoner Beitrag zur hessismen Schul
geschichte ist das ansprechend gedruckte 
Bandchen, das die Alte Klostersmule zur 
Erinnerung an den hersfeldismen Kir
chen- und Smulinspektor herausgab. 
M e I (1666-1733) wirkte ab 1705 in 
Her s f e I d und verdient wegen seiner 
padagogischen und sozialen Tatigkeit 
Beamtung. Die Gestalt des in G u -
den s b erg geborenen Theologen wiir
digen Winfried Z e 11 e r (c. M. als 
protestantismer Theologe) und Friedrich 
W. Schluckebier (c. M. als Aus
leger des Alten Testaments); die "Hers
felder Laudatio" bringt Rudolf K e m p e 
dar (c. M., die Alte Klosterschute und die 
Lullusstadt). Alfred Hock 

Ha n s 5 t a den: Wahrhaftige 
Historin und Bescftreibung einer 
Landsdlaft der wilden, nadcten, grim
migen Mensdtenfresserleute, in der 
neuen Welt Amerika gelegen ... 
Herausgegeben und ubertragen 'Oon 
Reinhard Maack und Karl 
F 0 u que t, Marburg, 1964. Traut-

Buchbesprechungen 

vetter & Fischer Nadtf. 238 5. mit 
60 Te.:rtilIustrationen sowie 8 Bild
tafeln, 8 Skizzen und Karten. Ln. 
]6,- DM. 

Hans Stadens 1557 erstmals in M a r
bur g (Lahn) gedruckte iiiteste Reise
besmreibung Brasiliens ist mittlerweile 
zweiundamtzigmal neu aufgelegt und 
achtmal in fremde Spramen iibersetzt 
worden, zuletzt 1968 ins Japanische. 

Oer aus H 0 m b erg an der Efze ge
bUrtige hessisme Kanonier S t a den 
war 1550 mil einem spanismen Segler 
vor Sao Vicente gestrandet. danam 
BiimsensmUtze portugiesismer Siedler 
und 1553 bei einem Oberfall des kanni
balismen Indianerstammes der Tupi
nambas gefangengenommen worden. Mit 
seinen abenteuerlimen Erlebnissen unter 
den Wilden smiIdert Staden nam der 
gliicklichen Heimkehr zugleich auch Sit
ten und Gebraume einiger brasiliani
smer Stamme. Sein Berimt ist eine der 
unmittelbarsten und verliiplidtsten Ur
kunden aus der Zeit der Landnahme 
du.rch die Portugiesen und gilt als Mu
ster einer gedrangten, aUes Wesentliche 
wiedergebenden Volkersmilderung. 

Die von Reinhard M a a c k und Karl 
F 0 u que t betreute Ausgabe wird mil 
einem instruktiven Vorwort und einem 
Verzeimnis der Staden-Literatur einge
leitet. Dem jeweils auf den linken Sei
ten des Bumes naengedruckten Text der 
Erstausgabe ist reents eine Obertragung 
in die Spraene der Gegenwart mit kom
mentierenden Anmerkungen gegeniiber
gestellt. Auen die Holzsmnitte der Mar
burger Ausgabe von 1557 sind sauber 
reproduziert worden. 8 Bildtafeln mil 
Portrats und Fotos, eine Studie "Hans 
Staden und die Tupmamba-Spradte" mit 
Glossar, ein Verzeichnis aller Ausgaben 
der "Wahrhaftigen HistoriaN, Register, 
Landkarten und Skizzen besdilieBen den 
vom Verlag reprasentativ ausgestatte
ten Band. Er wird Volkskundler, Philo
logen und andere Interessenten in glei
mer Weise befriedigen. 

Herfried Homburg 
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